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Vorwort. 
M OOEN die 'folgenden Aufsatze in zw61fter Stunde niitzen, 
1 . 1. ehe einFrieden, der von der Vergangenheit nicht los kann, 
die Zukunft der europaischen Vtilkerbegrabt. 

Sie wurden, wie man leicht se'hen wird, unter dem starken 
Eindruok von Kants "Mee zu einer Geschichte der Mensohlheit 
in welltbiirigerHcher Absicht" niedergeschrieben, ul1ld das hat sie 
mit einer igewissen Kiihnlhei't in die Zukunft hineingefiihrt. 

Ihr Standpunkt ist der organisatorische Sozialismus, dessen 
bewuBterFassung ich seit meiner Aiuseinandersetzung mit 
St. Simon in meinem "Credit mobilier" zustrebte uud zu dem 
ich mich in meinem "Marx unld Hegel" un'd in meiiner "Zukunft 
in A'llerika" vor dem Krierge bekannt habe. Es ist freiliClh hin 
Standpunikt der rperstiniichen Meinung und der perstinlichen 
Le'hre, sond-ern ,cras objektive, fUr aile greif.bare und von vielen 
mehr oder weniger ergrrifiene Ergelbnis aus unserer Gesell· 
schaf'tsentwicklung, nachdem sie den HochkapitaHsmus erreicht 
hatte, und aus unserer Geistes- und Willensentwioklung und 
dem in rhr nonwendig 'gegebenen Versuch, Philosop'hie und 
Geschichtsbetrachtung als Sozialismus im Hamdeln und in der 
Tat zum bewuBtesten Mitleben und Mitwollen des Gattungs
lebens zu steigern. 

Oer Weltknieg bedeutet die Krisis in der LebensHnie dieses 
Aufstiegs. ,oer organisatorische Sozialismus tritt in einen not
wendigen Dun;hgall'gszustand des wir!klichen nationalen Sozia
lismus und Ihat darum das Janusgesicht des Nationalismus und 
des Sozialismus. Beid,e sind gleich notwendi,g und ,ge'bren erst 
die ganze Pragung unserer Zeit. 

In meine'll kleinen Kriegsbuch "Der Krieg und die Vo~kslWirt
schaft" und in meinem ,,1789 und 1914" habe ich versucht, die 
"Ideen von 1914" aus dem tatsachlichen Erleben der Nation in 
ihrer geschichtlichen Bedeutung Utnd Weiterrwirikul1lg festzu
hatten. 

"Die ,Revolutiol1l1erung der Revolutionare" and ".Die Oe
burt der Vernunft" behandeln, jene kritisch, diese positiv auf-
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bauend, die weltgeschichtliche Wende des organisatorischen 
Sozialismus IbewuBt in der losgelosten Frei'heit der 'ganz al1ge
meinen geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Betrach
tung, flir die die Menschheit das Ganze ist, die Nation der be
sondere g'eschichtlich 'bedingte Trager von Menschheitszwecken. 
Aber aus dieser allgemeinen Beweistilhrung erg eben sich die
selben praktischen Folgerungen tilr die Rechte und Pflichten 
und fiir die groDe Zukunft der deutschen Nation. 

Man wirdes beim Lesen bald mer'ken, daB diese manchma'l 
so p:hilosop'hisch anmutenden Aufsatze durchaus praktisch ge
dacht sind, und daB sich sagar eine Praxis von unheimlicher 
Wucht und OroBe aus der inneren Energie der V'emunftbewe
gung und aus dem Momentum der Werdensreihe einer groBen 
We'ltgeschichts1betrachtung zur Wirkliclikeit drangt. Wir sehen 
die Krafte des geschichtlichen Aufbaus in. rhrer Arbeit. Sie 
leben iiber uns 'hinweg und zwing'en uns in ihren <Dienst. 

Ic'h habe geglaubt, den Gang der Welt;geschichte als einen 
Weg zur Einheit deuten zu durfen, aber einer Einheit, die a'llS 
Kamp'f .geboren wird, Gegensatz in sich Ibe'halten muB undzu
nachst durch eine riicksichtslose Abwehr des Uebergewichts 
des durch den Krieg zu Unrecht bereicherten Amerikas hin
durch muB, das nicht die 'herrschende Austeutungsmacht werden 
darf. Mo'ge man daraus in Ameri'ka selbst den Willen zur 
Gerechtigkeit ihoren, die erzwungen werden soli. Vielleicht sagt 
mancher gute Ameri'kaner beim Lesen, wie der ein oder andere 
Freund in derfreien, ,weiten, freudig anteillnehmend'en Zeit 
meines amedkanischen Aufen~halts: YOll ought to he an Ameri
can. Denn ich f,urchte sehr, daB man die unbekiimmerte Ent
schlossenheit meiner Vorsch'liige trotz al1er iKriegserfahrungen 
driiben Ibesser verstehen wird wiebei uns. 

Aufsatz 1-3 wurden gleich nach ihrer Niederschri'ft in den 
Nrn. 35, 37 und 38 der "Olocke" im Laufe des <Dezembers ver-
6ffenUi.c:ht. DaB auch der bereHs Ende Oktober ,geschdebene 
Atifsatz "Vorp kommunistischen Manifest bis zum Parteitag 
1917" aus "Olocke" Nr. 32 als Gegenstiick beigege'ben wurde, 
wird man als niitzlich anerkennen. 

Miinster i. W., 15. Bezember 1917. 

Johann Plenge. 



I. 

Die Geburt der Vernunft. 



1. Die Vemunft in der Weltgeschichte. 

ICH g,estehe offen, daB es ein Leitaufsatz in der "Prankfurter' 
Zeitung" !War, 'lIer mich etwa seit August 1917 darauf hrachte. 

'die Grundlfrage unserer Zeit: Worauf will dieser Zusammen
bruch alier Dinge hinaus? Was ist das ZIel dlIeses ,groBten 
Sturmes der Oeschichte? einmal wieder mit der Gegenfrage zu 
,beantworten: Wie weit und wodurch kann aus der Entwicklung 
.der Menschheit Vernunft iiberhaupt geboren werden? Es ist 
keine neue Prage und keine Prage, die einen Sozialisten irgend
wie in Erstaunen setzen sollte. Es ist die Prage nach der mog
lichen iEntstehung des Sozialismus selhst. Denn die vollhewuBte 
~rkenntnis der Wirklichkeit des menschlichen Gesellsohafts
lebens und die Oestaltung der mensch1ic.hen Lebensordnung 
auf Grund dieser Erkenntnis ist "die Geburt der Vernunft". So 
erwarten wir den Sieg der Vernunft in der Not dieses Krieges. 
So versuchen wir die ganze Weltgeschichte ais die zunehmend 
bewuBte Oestaltung eines seinen Kulturkreis schrittweise iiJber 
dieganze Erde ausdehnenden GeseHschaftsiebens.zu ,begreifen. 
Der Sozia1!st sagt kiihn, der AbschiuB dieser Vernunftentwick
lung ist eine letzte 'Planvolle Zusammenfassungaller Gesell
schaftsgHeder. Die kritische Selbstbesinnung, die sich auch 
fiber die eigene politische Hoffnung noch erheben muB, setzt 
niichtern ihin2!u: auf jeden IPall ist Sozialismus nur soweit mog
lich. wie er die t'heoretischen und praktischen Grefllzen der 
menschlichen Vernunft Inicht iiberschreitet. 

Der Sozialismus muS darum an die Vernunft glauben. 
Aller SQlzialismus ist nicht materialistisch, sondern rationa

listisch, auch wenn er lehrt, daB ,die soziale Vernunit aus dem 
harten ZusammenstoB wnd entfessel'ter s02!ialer Willenskrafte 
emporschiagt. ,Wie die Naturwissenschaft fragt: Was ist 
Energie, so muB aIle Sozialwissenschaft und aller Sozia1ismus 
iragen, "Was ist Vernunft" und "Wie wirkt Vernunft"? In der 
bewuBten kalten Helli&'keit iihrer alles zergliedernden Kritik, 
in der iiber aIle Gegensatze hiniibergreifenden und zu einem 
Leben vereinigenden Schaffensweite ihrer sohOpferischen 
Synthese ist Vernunft eine furchtbare, ungiaubHch ma~htige 
Kraft, die alles geschichtliche Menschefllwerk ais ein erstaun
l.iches, selbstgeschaffenes Wachstum eigener Art in die "Leere 
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der ('bloB natiirlichen) SchOpfung" hineintreibt. Darum ist Geist 
und Vernunft das einzige, das uns die letzte Tiefe der Welt 
a:hnen UiBt. Es sollte selbstversUindlich sein, und es wird wieder 
selbstverstanrdHch werden, daB unser edelstes Denken der 
"Vernunft" ,geh6rt. Apoll wird siegen, und damit der alte Satz 
an die Menschheit: Erkenne dich selbst! 

Aber man Ihat die Vernun[t im 19. lahrhundert arg vergessen. 
Die "Natur", ihre altere ZwiUingsschwester, deren groBe, aber 

irrefiihrende AehnHchkeit gewiB dazu verleiten konnte, war an 
ihre Stelle gesetzt. Alles sollte "Natur" sein. Der Kapitalismus 
war "vernilnftig", Iweil er die "natiirliche" Freiheit walten lieB. 
Dane1ben konnten sich noch allenfalls die "Entwicklung" oder 
auf menschlichem Lebensgebiete die "Geschichte" als die letz
ten Grilnde der Welterklarung behaupten. Sondererscheinungen 
'der "Natur"! Das waren Gotfheiten, an die man glaubte und 
deren Willen man sich iiberlieB. Man trieb da'hin, wohin ihre 
Richtung zu gehen schien. Und in den letzten lahrzehnten 
war auch das "Leben" als rasch gegebene L6sung aller Welt
rats,el modern geworden: der frisch quellende organische Zu
sammen'hang der selbstbewegten Natiirlichkeit. Damitbekam 
die bunte Abweohselung des Seins eine ansteckende Munterkeit 
und jeder Trieb und jede Neigung des wiUkiirIichenl Einzel
menschen den allerschOnsten Entschuldigungsgrund, "sich laus
zuleben". 

"Vernunft" war demgegeniiber ein Vorurteil und eine Tor
neit des 18. la'hthunderts. 

Damals war in der Tat die europaische Menschheit davon 
iiberwaltigt worden, daB fUr sie selbst das untrilgliche Licht 
der Vernunft, die sichere Klarheit der selbsteigenen Geistesmacht 
nach einer Zeit harten Offenbarungszwanges mit reiner Leucht
kraft aufgegangen war, und zum ersten Male die ganzeWelt 
erhellte. iDa wurde fUr fertig gehalten, was erst ei,n: Anfang 
war. Da schien es besonders wesentlich, daB ganz allgemein 
der gesunde Menschenverstand durch die Vernunft befreit 
worden war, und die Vernunft wurde damit ein allen ohne 
weiteres zugangliches plattes Aufklarungswissen, das aIle 
SpieBbilrger unbeschei'den machte. Da erschien die Erarbeitung 
und Betatigung rder Vernunft ,n'icht als die gemeinsame ge
schichtliche Leistung der gegliederten Gesellschaft, die nur 
durch ihre Arbeitsteilung die Wissenschaft und die dann erst 
allen zugangliche nilchterne Ordnung einer wissenschaftlichen 
Weltanschauung m6glich macht, sondern der jedem einzelnen 
als einzelnen zugemessene Teil Lebenseinsicht war die "Ver-
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nunft" schlechthin. Oer einzelne als der gliickliche NutznieBer 
und Nachsprecher der von der Wissenschaft und den prak
tischen LebensfUhrern erkampften' Wa:hr'heiten erschien als der 
in allen seinen Urteilen selbstgerechte Vernunfttrager als sol
cher und das freie Zusammenwir'ken verniinftiger ,Einze1wesen. 
nach seiner rechtlichen Seite gese'hen: der biirgerliche Libera
lismus, nach seiner wirtschaftlichen Seite gesehen: die Aus
beutunlgsfreiheit des Kapitalismus, wurde die von der "Vernunft" 
gewollte Gesellschaftsordnung. Das alles war als Selbst
tauschung der sich aus Fesseln und Vorurteilen herausringenden 
Generationen begreiflich, wen sich dieeinzelnen, jeder fUr sich, 
m ihrem eigenen Innern zum BewuBtsein der geistigen Selb
standigkeit durchkampfen muBten und, soweit das alles nocll 
heute gilt, auch ,noch heute .durch'kampfen miissen. Ueber diesem 
natiirlichen Indivtdualismus der eigenen geistigen Befreiung 
iibersieht man leicht, daB die geistige Befreiungeiner ganzen 
Gesellschaftsepoche kein bloB individualistisches Lebensdatum; 
sondern ein Ere,ignis in einem groBen, sozialen, iiberindividuellen 
Lebenszusammenhange ist. 

Eine solche iiberindividuelle, geschichtlich-gesellschaftliche 
Lebenserscheinung ist es ebenso, daB die Menschheit im 
19. Jahrhundert das BewuBtsein ihrer "Vernunit" iiberwiegend 
wieder verlor und gerade auch in der Bewegung, in der sie die 
bOchste Herrschaft tiber ihre eigenen Krafte anstrebte, im Sozia
lismus, infolge der merkwiirdigen Formel des Marxismus alles 
als bloBe Naturgesetzlichkeit erkennen wollte. Sie bOrte darum 
nicht auf, Vernunft zu haben und Vernunft zu verwirklichen. 
1m Gegenteil! In der Technik triumphierte die Vernunft. Aber 
sie sah nicht, was sie tat. Durch die Vernunft enttauscht, 
wandte sie sich von: i'hr abo Die "Natur" wurde i'hr anderer
seits durch 'die Natul'lwissenschaft immer mehr vertraut und 
gleichzeitig zurgehorsamen Dienerin der sozialen Technik und 
zur Herrin der sozialen Entwicklung, deren Gebot iiber alles 
entschied, was in Gegenwart ullJd Zukunft leben sollte. Die 
ungeheure allseitige Expansion der Technik und des Kapitalis
mus brachte das J ahrhundert der "unbegrenzten Moglich
keiten", ein Jahrhundert des Wachstums und des Uebergangs, 
das auf das gesellschaftliche Derlken wir'kte, wie die Zeit der 
Pubertat auf den Einzelmenschen, wo Idas hellgewordene Be
wuBtsein der Kna'benzeit durch dumpfe Erlebnisse bei aller Er
weiterung und Vertiefung wieder getriibt wird und gerade die 
kommende Reife unferti,g macht. 

Jetzt ist die Zeit aus den Fugen. Sre muB wieder eingerenkt 
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werden. Wir verlangen nach "Vernunft" in der Welt. Wir 
haben von der "Natur", von der "Entwicklung", vom "Leben" 
me1Ir als genug. Die Natur ist menschliche Bestialitat ge
worden, die Entwicklung WeltkatastropiIe, das Leben Tod und 
Vernichtung! Sie konnen nns erIdaren helfen, wie dieser groBe 
Zusammenbruch entstanden ist. Sie lassen uns die unbeirrbare 
OewiBheit, daB die Natur auch weiter ihren Gang gehen wird, 
daB das Leben auch irgendwie iiber -die Wiiste dieses Krieges 
hiniiberwachst und daB die Entwicklung nach diesem groBen 
Umsturz sicher irgendwelohe Daseinsformen des OesellsClhafts
lebens heraufbringt, die '<las Vergangene noch immer irgendwie 
fortsetzen~ Was solI uns das? Oerade weil dieser Krieg der 
Krieg der Mchstgesteigerten Technik ist, verlan'gen wir, daB 
unsere bewuBte Herrschaft nicht nur iiber die toten Dinge geht, 
sondern daB unser ,bewuBter Wille auch das Gesellschaftsleben 
durchdringt. Wir verlangen nach "Vernunft" und wei! wir 
nach Vernunft verlangen, miissen so oder so die Vernunftlehren 
des 18. Jihthuniderts wieder lebendig werden, sei es zur Naoh
eiferung, sei es zur ,Entgegensetzung, auf jeden: Fall zum Ver
gleiClh. Sonst -fallen wir Ieicht in die KinderkranlCheiten -der 
Vernunftfueorie zuriick. W 0 :heute von Vernunrt gesprochen 
wird - ich verweise auf den Anfang dieses Aufsatzes zuriick -, 
ist sehr viel Kinderkrankheit! 

Wenn aber die alten Vernunftlehren des 18. J ahthunlderts 
lebendig werden, so wird Immanuel Kant lebendig. 

Es ist bekannt, daB Immanuel Kant in der "Kritik der rein en 
Vernunft" die tat'igen: Formhiilsen und Begriffszangen unseres 
Denikens, mit der wir Mensch-en diegemeinsame Welt der Er
fa:hrung und der Wissenschaft aufbauen, grundlegend zergliedert 
hat. DaB Immanuel Kant die "pnrktische Vernunft" als den 
unbedingt freien ,Einze!wiHen, der in sich selbst, wei! er als 
Vernunft allgemein ist, das allgemeine Sittengesetz selbst an
erkennt, im Kampfe gegen die natiirliche Bosartigikeit Ides Men~
schen zum IhOClhsten moralischen PflichtbewuBtsein anzuspornen 
suchte, und in sich .ond anderen angespornt 'hat. Es ist gerade 
in unser en Tagen oft wieder'holt, daB Kant in Idem "ewigen 
Frieden" das Vernunftgebot der Politik erkannte und damit zu
gleich in innerster Wechselwirkung die notwendige Vernunft
verfassung der freienl Volksgesetzgebung als die innere Ord
nung, die in allen Staaten erstrebt werden soUte. Ja, Kant 'hat 
sogar ein ,geschicQ-tliches Entwic!klungsbild 'gezeichnet, wie 
innere Frei'heit und auBerer Volkerfrieden mit Notwendigkeit, 
und zwar aus der Ihartesten Notwendigkeit der Kriege, gegen 
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die ,der Mensch ankampft, ,durch den Gang der Geschichte 
ganz unwrderstcl1lich herau'fkommen werden. IEr selbst war 
sich freilich 'klar, daB er damit nur einen kurzen Leitfaden zu 
weser Vernunftgeschichte der Menschheit gegeben hatte. "Wir 
wollen es der Natur Uberlassen, den Mann hervorzubringen, 
der imstande ist, die Oeschichte danach abzufassen. So brachte 
sie einen Keppler hervor, der die exzentrischen Bahnen der 
Planet en auf eine unerwartete Weise Ibestimmten Gesetzen 
unterwarf; und einen Newton, der diese Gesetze aus einer all
gemeinen Naturursache erklarte." Vielleicht Mrt mancher 
Leser schon jetzt verwandte f'orderungen und verstiegene lIoff
nungen aus der Geschichte des Sozialismus .an'klingen. 

Man mache sich klar: die aufbauende Kraft des IbewuBten 
Denkens! lOas iiber den unverbriichlichen Gesetzeslauf der 
Natur dennoch triumphierende inn ere GesetZ des Menschen
willens t Die Ordnung des frei beschlossenen Oesetzes im Staat 
nnd im Ganzen der Menschheit als endzustand der Geschichte! 
So erschien die Vernunft. Das ist gewiB ein Sonn'enaufglang, 
mit dem der Tag iheraufsteigt. Man 'begreift, daB mancher 
ernste biirgerliche >Denker heute auf Kant zuriickgeht und aus 
der Erneuerung von Kant auf eine moralische und sittliche 
Erneuerung der Menscllheit hofft. 

Aber al1erdings nur der biirgerlich-individualistische Denker. 
Der SoziaIist nIuB seine Vorbehalte machen, auch wenn er den 
grundsatzlichen Materialismus iiberwunrden hat und weiB, daB 
Sozialismus eine gotterfiillte Lehre von' der Vern unit in der 
Geschichte ist. Denn die Vernunft Kants bleibt eine individua
listische Einzelvernunft. Sie sagt grundsatzlich "Ich" und nicht 
von Grund aus "Wir", auch ,wenn sie das "Ich" durch die not
wendige Anel'kennung der anderen zum "Pluralismus" zu 
steigern sucht. Sie muB organisatorische Entwiirfe machen! 
.Arber sie hleibt :bei rder rein formalen Organisationsaufgabe der 
ibiirgeI'lichen Oesellschaft, daB Orgrane da sein miissen, die 
Rechtsgesetze schaHen, nach Rechtsgesetzen richten und nach 
Rechtsgesetzen verwaiten, wahrend die einzelnen ·frei unter 
dem Rechtsgesetz ihr Eigentum gebrauchen, d. ih. frei ihren 
Kapitalismus entwrickeln konnen. lodes durchgefiihrte lIerr
schaft der Vemunft ,bedeutet so oder so be'wuBte eiDiwirkung in 
'die blinde "Naturgesetzlichkeit" des biirgerlichen Rechts
lebens, bedeutet sachlich durchgegliederte Lebensordnung und 
volle Zusammenfassung der gesellschaftlichen Krafte, bedeutet 
Durchorganisierung des Gesellschaftslebens, ikurz SoziaHsmus. 

lOa aber der neue Aufstieg eines in seinem ganzen GefUge 
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erschiitterten Gesellschaftslebens .our m6glich ist, wenn alle im 
Laufe der Geschichte geborenen geistigen Krafte der Mensch
heit im Denken und Wollen einer sich zur Gesundheit durch
'kampfenden Epoche zur star'ksten Wirkung vereinigt werden, 
weil in der Not dieses schwersten Zusammenbruchs der Welt
geschichte aile Meister des aufbauenden Willens und der hin
'gebenden Arbeit flir die Zie1e der Menschheit unsere NotheLfer 
sein miissen, so wollen wir es auch als Sozialisten gem er
tragen, ja dank:bar begriiBen, wenn unsere politische Oeffent
lichkeit sogar mit der Gefahr der einseitigsten Uebertreibung 
auf ~ant als das groBe Vorbild des moralisch gesta'hlten poJi
tischen Willens und als die Offenbarung der politischen Ver-: 
nunft verwiesen wird. 

Darum ist es auch kein Zufall, sonderneine Art ingrimmig 
zufriedener Dankesschuld, wenn wir in diesem Aufsatz iiiber 
"die Geburt der Vernunft" der "Frankfurter Zeitung" gedenken. 
Sie macht seit lahren Kant zum Schutzheiligen des biirger
lichen Liberalismus und gewinnt im Kriege durch die Besinnung 
auf iilIn eine BekraJtigung fhrer politis chen Ziele. Auch der 
Leitaufsatz, von dem wir ausgingen, ist so auf d·en einzigen 
Stern "Kant" als Richtpunkt alles verniinftigen Streb ens ein
gestellt. 

Wie schOn ware das, wenn es nur ganz wahrhaftig ware. 
Aber erst der Vater unseres Philosophen hat aus "Cant" "Kant" 
gemacht, und an der "Frankfurter Zeitung" bewahrt sich das 
geschichtliche Gesetz, daB die rein biirgerliche Demokratie zu 
Beginn des 20. 1 ahrhunderts unwahrhaftig geworden ist, und 
daB darum innen und auBen ihre politischen Kamp'fesmittel un
wahrhaftig werden miissen. Sogar ihre besten Waffen werden 
aus "Kant" "Cant". 

So gibt es ,wieder einmal in dem weltgeschichtHchen Schau
spiel der Vernunft im groBen eine seltsame Groteske der "Ver
nunft" im kleinen. So scheint es ihr Wesen zu 'Wollen. Denn 
sie liebt Widerspiel und Gegensatz. 

Immer wieder Kant als moralisch-politischer ,Erzie'her! Aber 
die Leser der "Frankfurter Zeitung" haben noch nicht geh6rt, 
daB Kant ein allerscharfster Geg'flIer des Parlamentar,ismus ist, 
well dardurch Gesetzgebung und ExekiUtive zur Ver:wirrung des 
Staatslebens verhangnisvoll durcheinandergeriihrt werden, und 
daB eres sein muBte, weil seine ganze ,geistige Grundauf
fassung die reinliche organisatorische Trennung wesentlich ge
trennter Arbeitsaufgaben, im I,flInern des Kraftesystems der Ver
nunft und im AeuBeren des Kraftesystems der Staatsordnung 



- 9 -

verlangt. Kant ist fiir Heilmann! Nicht aus "Angst vor der 
Politik", sondern aus tiefer Einsicht in die bosartige Selbst
sucht der Politiker! 1 

Und wo Mtte der Leser der "Frankfurter Zeitung" mit Ernst 
geillort, daB Kant In seinem "ewigen Frieden" die Verfassungs
anderung yom Obrigkeitsstaat zum Volksstaat unter dem Druck 
.weltpolWscher Gegensatze, "solange ein Staat Gefahr lauft, von 
anderen Staaten sofort verschlungen zu werden", mit Recht 
bedenklich findet, und das in einer Zeit wie 1795, wo der Ruf 
zur Demokratisierung nach westlichen Vorbildern wahrhaftig 
mit besser,em Recht ,er'hobenwerden konnte als 1917. 

Endlich! Wer sich auf Kant beruft, muB stets und immer 
vertreten, daB die Politik moralisch sei, wahrend jeder "poli
tische Moralist", der sich mit politischen Entschuldigungen 
versucht, veraohtlich ist. Wie nimmt es sich dann aus, wenn 
man aus parteipolitischem Machthunger ein nur aus ganz be
sonderen sachlichen BedUrfnissen heraus neu geschaffenes 
Vizekanzleramt fUr einen gerade filr diese sachlich so not
wendigen Aufgaben der wirtschaftlichen Friedensvorbereitung 
durchaus ungeeigneten, dekorationsempfanglichen Parlamenta
rier von einer durch die Not des Vaterlandes gelahmten Regie
rung herausdrUckt, obwohl dieselbe Partei diesem selben neuen 
Amt vorher nur mit groBen Bedenken zugestimmt hat. MeBt 
das einmal an Kant! Was f,Ur ein Beweis ist das filr die Richtig
keit des kantischen Satzes, der erst die schwere Tiefe seiner 
Pre'iheitsforderung :moralisch und politisch verstandlich macht: 
"Der Mensch ist ,ein Tier, das, wenn es. unter anderen seiner 
Oattung lebt, einen Herm notig hat. Denilll er miBbraucht gewiB 
seine Freiheit in Ansehung anderer seinesgleichen, und ob er 
gleich als vernUnftiges GeschOpf ein Gesetz wUnscht, welches 
:der Freiheit aller Schrank-en setze, so verleitet ihn doch seine 
selbstsiichtige tierische Neigung, wo er dart, sich selbst auszu
nehmen." Dieses formale Verlangen nach Gesetzlichkeit und 
der tatsachliche Durchbruch der selbstsUchtigen tierischen Nei
gung, das ist die "Vernunftgeschichte" des LiberaHsmus, der 
zum Kapitalismus wurde, und diese ewvge Geschichte des Libe
ralismus ,wiederholt sich an unserem Liberalismus im Kriege. 

GewiB, wir dUrfen !boffen, daB die "Vernunft" der Dinge uns 
innerpolitisch etwas Ruhe ge,wahrt, nun Herr v. Payer, die 

1 V~l. .den AU'fsatz von Ernst Heilmann tiber "Proioetarisches Klassen
interesse und parlamentarische Advokatenwirtschaft" in der "Glocke" 
(Nr. 21 vom 1. September 1917) und die daran ankniipfende Er
.orterung tiber Parlamentarismus und Sozialismus. 
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geadelte demokratische Exzellenz, ein Reichsamt und den 
hOchsten Titel bei der neuen Aemterverteilung bekommen hat. 
Der ideenlose Taiktiker der Verbriiderungserfolge hoffnungs
loser MinoriUiten, der flir einen Staatsmann gehalten wird! 
So erscheint flir unseren Uberalismus die ,weltgeschichtliche 
Vernunft! Aber der weltgeschichtliche Lebens'kampf der Volker 
verlangt wahr1haftig eine andere Hand undeinen anderen Blick, 
als der Handel zwischen kleinen Fraktionstei!en, alS der wilrdig 
geschickte Vorsitz iiber den harmlosen Parteigegensatzen eines 
deutschen Einzelstaates oder die kluge Maskierung des eigenen 
Ehrgeizes bei der reprasentativen Durchflihrung der iiherhaste
ten VorsWBe einer durch einen siegr,eichen Krieg zur Lassigkeit 
gebrachten, in ihrer aufgedrungenen dreijahrigen Untatigkeit 
neben der Exekutive ungeduldig gewordenen Reichstagsmehr
heit! Welche geschichtliche Merkwiirdigkeit, daB der friiher 
auf Wissenschaft gegriindete Sozialismus d,er SO'zialdemokratie, 
wei! sie ihren gmndsatzlichen Halt verloren hat und dem 
AugenbHck lebt, in einem Spiel um sichtbare Augenblickserfolge 
aber ohne verantwortungsbereiten Plan, unbesehen den auf die 
Gelegenheit bedachten Ehrgeiz bur,gerlicher Demokraten unter
stutzt, durch uniiberlegten, vorzeiHgen Parlamentarismus den 
kommenden Volksstaat gefa'hrdet, und in dem geheimen Hin und 
Her der Intrigen der poHtischen Strebsamkeit sogar die ge
schickt zugeschobene Rolle erMlt, das als Garantiefilr sich 
zu fordern, was das eigene Herz der weit iiber ihre wirkliche 
Macht ehrgeizigen biirgerI>ichen Demokratie und ihres Fiihrers 
verla.TIlgt. Welches geschichtliche Gluck, daB dieser Mann seine 
Talente auch weiter'hin der Diploma tie einer gegenseitigen 
Honorierung aller pariamentarischen Eitelkeiten widmen darf, 
jener "im ,parlamentarischen Staat hochst scMtzemswerten 
Geschicklichkeit in der Behandlung der Volksvertreter", um, 
wie uns im Namen der politischen Vernunft gesagt wird, 
die vertrauensvO'lle Fiihlung des Kanzlers mit dem Parlament 
herzustellen. Wie viet Uirm um Nichtigkeiten und nichtige 
Wichtigkeiten! Er Mtte gefahrlicher werden konnen, wenn 
er nicht seinen Posten gefunden Mtte, wei! es nichts Gefahr
Iicheres gibt, als wenn die "Vernunft" des parlamentarischen 
Ku'hhandels auf die ernsteste Auseinandersetzung der WeIt
geschichte 'ii:bertragen wird. Das ist der furchtbare Spuk all 
des pariamentarischenEhrgeizes, der jetzt endlich gesattigt 
scheint, oder doch bald untereinander urn den Knochen raufen 
muB, wie esbei der Aemtertei!ung an die Liberalen schon 
beginnen wollte. 
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Vielleicht gehOren diese Dinge dazu, damit bei uns die 
politische Vernunft gciJor,en wird. Denn der Fortschritt, sagt 
Kant, "hangt illlicbt sowohl davon ab, was wir tun, und nach 
welcher Methode wir verfahren solI en, urn es zu bewirken, 
sondern von dem, was die menschliche Natur In uns und mit 
uns tun wird, urn uns in ein Gleis zu natigen, -in. welches wir 
uns von selbst nicht leicht fiigen wiirden". Hegel nennt uns 
darum "blinde Glieder in der Kette der absoluten Notwendig
,keit". Es ist ja gewiB, daB wir andere Vollksfii1hrer brauchen als 
die alte Bureaukratie, und daB wir nur dann nach innen und 
auBeneine lebensvolle Zukunft auflbauen kannoo·, wenn das 
ganze Volk an dies em Aufbau der neuen Ordnung den tatigsten 
AnteU nimmt. Dazu brauoht es 'keine parlamentar.ischen Mehr
heitskiinstler, die aus dem politischen Mittel den politischen 
~eck mach-en. Deren "politisches" Wissen es ist, daB sie sich 
auf das ganze Zeremoniell der parlamentafJischen Feierlich
keiten v,erstehen, wie man in Frankreich oder in Spanien einem 
Ministerum sein MiBtrauen'erklart, oder wie man herum ver
nandelt, urn ein neues Ministerium zu bilden! Selbstgefallige 
Tanzmeister inl der TragOdie der Weltgeschichte! Geschiiftig 
schwarmende Urohnen vor einem Yolk der Arbeit in der Zeit 
seiner Not! Aber vielleicht ruft das Erstaunen und die 
Sorge iiber das Treiben unserer im Weltkrieg weltv,ergessenen 
Parlamentarier die politis chen Krafte im ganzen Volke wach, 
die uns gefehlt haben, und wegen deren Fehlen der alte Reichs
tag so machtlos war. Denn die Vernunft nimmt in der Ge
schichte eigenwillige Wege und liebt die Ironie. iEs ist die 
Starke der gutbegriindeten Vernunftii'berzeugung, daB man auch 
!bel dem scheinbaren Widersinn der Geschichte den Glauben 
beMlt, daB der Sinn doch herauskommt. 

,Aber auf ieden Fall, wenn wir durch Kant in dieser Zeit den 
Weg zur Vernunft erreichen wollen, so diirfen wir uns nicht an 
die halten, die in der politis chen OeHentli~hlkeit am meisten von 
fhm sprec'hen, sondern miissen uns schon mit Kant selbst aus
'einan dersetzen. 

Der sozial,istische Denker, der die Vernunft iill' der Welt
geschichte sucht, wird seine Auseinandersetzung mit Kant 
weder mit der "Kriti!k der reinen Vernunft", noch mit der "Kri
tik der pralktischen Vernunft", noch endlich Il1Jit dem Entwurf 
zum "Ewigen Frieden" beginnen, sondern mit dem kurzen Auf
satz: "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltl>iirgerlicher 
Absicht" (1784). Sie ist gerade neuerd~ngs in der Inselbiicherei 
Nr. 228 mit dem Entwurf "zum ewigen Frieden" abgedruckt 



- 12 -

und so beQuem zu haben, Schade, daB der Aufsatz "Der mut
maBliche Anfang der Menschengeschichte" dabei fehlt, der das 
Bild erst vollsHindig macht. Er konstruiert freilich in scherz
haft-ernster Parallelftihrung mit der biblischen SchOpfungs
geschichte gar zu selbstherrlich einen fUr unsere heutige Auf
fassung recht ungentigenden Bestand an ethnographischen Tat
sachen, urn den entschiedenen fortgang des Menschen yom 
Instinkt gebundenen Naturvolk, das dem Schimpansen oder dem 
Orall'g-Utang noch nahesteht, zum Kulturvolk oder "Vernunft
volk" in seiner inneren Bedeutungherauszubringen. 

Aber auch so wird klar, was die "Geburt der Vernunft" .jm 
Sinne Kants bedeutet. 

Der Mensch ist ein Tier, das seiner Anlage nach "Vernunft" 
hat, d. 'iI. ein grenzenlos seine Ausdehnung suchendes Vermogen 
der bewuBten Erweiterung aller seiner Krafte tiber den Natur
instinkt hinaus, bis der ganze Umkreis alles moglichen Men
schenerlebens 'durch die Arbeitsgewohnheiten einer aus e1ll'em 
eigenen Geist bewuBt gestalteten Ordnung ergriffen list. Diese 
umsttirzende und aufbauende geistige Macht in der geschicht
liche'll Entwicklung ist nach Kant die Menschenvernunft. Ihre 
Theorie und ihre Praxis sind nur Seiten ,ibrer Tatigkeit. 

So gibt es naturgemaB so oder so eine erste Epoche, in der die 
geistige Menschwerdung wesentlich beginnt, wo der Mensch 
aus bewuBter Vernunft zuerst gesellschaftliche Ordnung ent
wickelt und sich als Lebewesen hoherer Art von der Tierheit 
unterscheidet, und eine zweite Epoche, in der sich die geistige 
Menschwerdung wesentlich vollendet, wei! der Mensch tiber 
die ganze Erde hIn, die er seiner Arbeit unterworfen hat, seine 
,gesellschaftlichen Zustande aus voller Selbstbesinnung ver
ntinftig erneuert und planvoll zur Einheit zusammenfaBt. Als 
Beginn dieser zweiten Epoche der Vollendung der Menschheit 
erschien Kant spater die franzosische Revolution, das Auf
leuchten der Ideen von 1789. Er glaubte, daB die Menschheit 
ein solches Ereignis zum unvergeBlichen Vorbild nehmen muB, 
und machte so, obne den Ausdruck anzuwenrden, 1789 zum 
"symbolische,n J ahr in der Geschichte des politischen Geistes". 
Er tibersah dabei, daB die soziale Wiedergeburt einer bewuBten 
Erneuerung der gesellschaftlichen Lebensordnung der Natur 
der Sache nach in zwei groBen Ansatzen erfolgen muB, einer 
bahnbrechenden Befreiung, die das alte beseitigt, und einer 
organisatorischen Zusammenfassung, die das neue schafft. 
Revolu,,:ion der ZerstDrung! Revolution des Aufbaus! Indivi
dualismus und Sozialismus! liatte er das Ver'haltnis von Frei-
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heit und Organisation richtig gesehen, so hiitte er aus seinen 
weltgescbichtlichen Grundsatzen der Verriunftentwicklung so 
etwas wie das Erlebnis von 1914 als das 'geschichtliche Gegen
stuck zu 1789 als regulative Notwendigkeit des politischen 
Denkens fordern mussen. 

Man liest den altmodischen Ikleinen Aufsatz Kants noch heute 
mit aufrichHger Andacht. Er macht d,ie Weltgeschichte zu einem 
Stufenreich der Frerheit, das die 'einzeLnen und die Generationen 
Schritt fur Schritt verwirkHchen. An dem Leitfaden einer 
durch die Weltgeschichte wirlkenden Naturabsicht, die Idem 
Menschen verborgen bleibt, und deren Verstandnis wir uns nur 
mit der geschichtlichen Zunahme unserer eigenen Vernunfts
erkenntnis nahern, urn sie endlich fUr unseren Tei! bewuBt zu 
vollbringen! Durch das Spiel der menschlichen IFreiheit voll
Zlieht sieh diese geschichtliche Entwicklung "wie Jede andere 
Naturbegebenheit nach allgemeinen Naturgesetzen" mit er
kenl1'barer Notwendiglkeit. Sie vollzieht sich" wie Kant an dieser 
Stelle ganz ausdrucklich lehrt, als ein GattungsprozeB, wei! 
es schlechterdings Menschennatur ist, daB nieht der einzelne 
Mensch fUr sich erschOpfender Selbstzweck ist, sondern nur 
in der Gattung durch die geschichtliche Entwieklung die 
mensch lichen Anlagen verwirklicht werden konnen, und ,in der 
Oeschichte nur, wie Kant foigerichtig noch hatte hinzusetzen 
mussen, im gegliederten Aufbau der Gattung, in dem der ein
zelne niemals allein Zweck fUr sich ist. Das Triebmittel dieser 
Entwicklung ist nach Kant "der natiirliche Antagonismus in der 
.Gesellschaft", "die ungesellige Geselligkeit des Menschen", die 
uberall in der Oesellschaft den Kampf entstehen laBt. "Der 
Mensch will Eintracht, aber die Natllr weiB besser, was fiir 
seine Gattllng gut ist; sie will Zwietracht." So wie im Weltall 
Anziehung und AbstoBung wirken und aus ihrem aufbauenden 
Ineinandergreifen nach der Kant-La Placeschen Theorie das 
System der HimmelskOrper entsteht, so geht aus dem unerbitt
lichen Kampf der einzelnen in der Gesellschaft und aus der mit 
immer 'groBerer Vernunft und mit immer starkerer Ordnungs
gewalt daruber ihingreifenden Sozialisierung der Aufbau einer 
gesellschaftlichen Lebensordnung vor sich. So uberwindet der 
Rechtsstaat den ungeordneten Daseinskampf! So uber,windet 
der Friedensbund der Volker die Zeit der internationaien 
Oegensatze, und Ider Krieg seibst, die Mchste Not, die sich 
Menschen untereinander zufUgen konnen, ist das geheime 
W'erromittei der Natur, urn endlich der Vernunft die Herrschaft 
zu gewinnen. Aus dem Weltlkrieg oder, wie Kant optimistisch 

PI en ge. Die Oeburt der Vernunft 2 
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meint, aus der Oefa'hr des Weltkriegs wird der Weltfriede ge
boren. Wir ha:ben hei fruherer Gelegenheit schreiben konnen: 
der Wille zum Sozialismus muBte Wille zum Weltkrieg sein.2 

Es ist klar, was der kleine Aufsatz von Kant 'bedeutet hat. 
I:rgenid1wie hat St. Simon davon gehOrt und hat daraufhin seine 
neue "Newtonwissenschaft" von der Gesellschaft schaffen 
wollen, urn derentwillen er auch so plOtzlich nach Deutschland 
reiste, urn zu sehen, wie weit man dort schon gekommen sei. 
Dieser Aufsatz hat Hegel auf denl wichtigsten Gegenstand seines 
Denkens gestoBen, Weltgeschichte und Staat als fortschritt 
im BewuBtsein der frerheit zu begreifen, filr den ein inneres 
Bewegungsgesetz der die Welt filllenden Vernunft "auf eine 
unerwartete Weise den Zusammenhang zu geben schien". Auf 
dem Umwege fiber Hegel hat dieser Aufsatz Marx die Aufgabe 
gestellt, den cEndzustand einer von aller Klassenzerrisseniheit 
erlOsten Gesellschaft als Befreiungskampf des Proletariats 
nach einer langen Geschichte der Klassenkiimpfe vorherzu
sagen, wei! aile Geschichtsentwicklung unter dem sozialen 
"Naturgesetz" der Klassenkiimpfe erkliirt werden konnte. Die 
Nachwirkung dieses Aufsatzes hat Friedrich List die verwandte 
Auffassung gebracht: nach einem langen Kampf der Nationen 
untereinander urn ihre Vollentwicklung folgt ihr ausgeglichener 
f'riedenszustand, wo die ganze Menschheit unter dem Rechts
gesetze steht. Kant hat die klassische Grundauffassung ent
wickelt, wie die Mensch:heit aus ihrer Vernunftanlage durch die 
Geschichte nach allseitiger Entfaltung ihrer Kriifte in Kampf 
und Gegensatz zur Vernunftvollendung kommt. Das ist die 
Weise, wie wir noch heute an die "Oeburt der Vernunft" 
glauben. 

2 V,gL den aJuch zuniichst in der "G1ocke" verof.fentliohten 3. Aufsatz 
meLner "Revolutionierung c1er Revolutioniire": ,,Der Wille zum 
Weltkrieg". 



2. Organisation und Freiheit. 

VON aUen geistigen LeistJUngen Kants ,ist sein Versuch fiber 
die "Vernunft in der ,We'ltgeschichte" viellleicht der folgen

schwerste, so wie auch bei Marx die Oeschichts- und Gesell
schaftslehre rwichtiger list ,als seine Darstellung des Kapitals. Und 
genau rwie bei Marx zwischen der ganz in die Zergliederung 
der einen besonderen Wirtschaftsstufe versenktefll Auffassung 
des ,;Kapitals" und dem stfirmischen Entwick:l!lngsgebilde der 
weltgeschichtlichen Skizze des "Kommunistischen Manifestes" 
in AUlfassung und BehandllUngsweise ein gewisser Widersprucll 
Iklafft, so, und sogar noch starker, k!lafft dn WiIcl.erspruch 
zWlischen Kants Darstellung 'Von der Entwicklung der mensch
lic:hen Vernunft in dem ;'gescnic'htlichen Aufstieg der Gattung .nod 
seiner Auseinandertrennllmg der reinen und der 'praktischen 
Vemunft in fhre Verma gens- und Willenskrafte, wie sie nach 
seiner Auffassung heimausgereiften Einzelmenschen .in einer 
wissenschaftlich aufgeklarten Zeit zu finden sind. Denn da ist 
fUr i'hn so gut 'wie nichts von Entwicklung, sondern ein dauernd 
lUnd immer gegebenes System von Vernunft'kraften, das man 
in seiner Reinheit nur yom Stoff der Lebenserfahrung, sozu
sagen im 'geistigen Experiment, zu isolieren braucht, urn es ein 
ffir allemal in unabtinderlic'her Vollstandigkeit herauspraparie
ren zu kannen. 

Das ist a!hnlich, wie wenlll Marx fiber der Erarterung der Stel
lung der LOhnarbeit im Kapitalismus und d'er Vorgange im 
Kapitalismns fiberhallpt so gut wie vergiBt, daB es fUr den 
Sozialismus auch ,eine Zeit gibt, die auf den Kapitalismus folgt. 
Dasgelehrte Sonderinteresse an der Auflasung eines unfiber
siohtlichenKraftesystems, das durch die verlW'ickelte Melhr
wertihypothese noch se'hr viel uniiber,sichtlicher wird, das Schul
vorbild Ricardos und allgemein der 'festgewordene und so uber
nommene Standpunkt einer rein mechanistisch geselhenen Wirt
schaftsfheorie der 'bUrgerliohen Gesellschaft xwoingen Marx von 
seinem Sozialismus weg, .nnd er ist vorii:bergehend nur noch 
KapitaltheoreHker. So wird - urn zu rechtferHgen, was er 
sieht und will! - der groBe iEntwicklungslehrer Kant, der das 
Welteng,ebaude und die Menschengattwng in der aufsteigenden 
Reihe ihrer Formen betrachtet, in die Zergliederung ihrer Ver
mmft'krafte Ihineingezogen. Und wahrend er nun beweisen 
machte, daB die Vernunft, weil sie nur dazu da ist, auf ge-

2* 
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gebenen sinnlichen Unterlagen Erfa:hrung aufzuibauen, auch 
schlechterdings nicht tiber die Erfahrung 'hinaus kanDi und 
darum das bertihmte "Ding an sich" niemaIs in ihrer iEr,fa'hrung 
findet, kommt er selbst nicht davon frei, gerade die V,ernunft, 
die lebendige Gestaltung ist, wie eine ewige, dinghaft feste Ein
heit von Kraften zu sehen, in der die freie Herrschaft des selbst
er'kannten Sittengesetzes die Gewalt ha,beu solI. Diese freie 
Herrschaft des Sittengesetzes ist sozusagen Kants "Ueber
wille", wie man ihn taufen kann, im festen System der Ver
nunftkrafte und die Kantianer versenken sich in diesen aUer
dings moralisch erbau-lichen "Ueberwillen" wie die Marxisten 
in den aufreizenden und verwirrenden "Me'hrwert". 

Aber wahrend Marx mit seinem "Kapital" nicht fertig ge
worden ist und keine Zeit mehr hatte, auf den weltgeschicht
lichen Entwicklungsgang des Wirtschaftslebens, den er im 
"Kommunistischen Manifest" gesehen hatte, ,noch einmal zurtick
zukommen, ihn in seine natiirlichen Anfange zu verfolgen und 
mit kii'hner Vorwegnahme in die Zukunft weiterzufiihren, kam 
flir Kant nach tiber einem Ja'brze'hnt harter Arbeit der Augen
blick, wo er mit der eigentlichen Vernunftkritik fertig war. Da 
hatte er die Freiheit, zuseinen groBen Gesichten von der Ent
wicklung des Weltganzen zurtickzulkehren. Da entwirft er die 
Skizzen,wie die Vernunft im Naturmenschen durchbroicht und 
wie ,es schlieBlich am Ende der Oeschichte durch das aller
hiirteste Aufeinandertreffen der gesellschaftlichen Gegensatze 
zum Siege des Friedensreiches Ikommen mu~. ,In der Weite 
dieser Auffassung vergeht die ·einzelmenschloiche Enge der Ver
nunftlkritik. Der Einzelmensch hOrt auf, Selbstzweck zu sein. 
Die Zwecke der Menschheit werden in der Geschichte der 
Gattung verwirkloicht. Durch das Spiel derFreiheit des Willens 
hindurch gilt es, bei der Betrachtung der Geschichte den die 
Formen der Gattung nacheinander aufbauenden Plan der Natur 
als Notwendigkeit der zwecktatigenl Vernunft zu erfassen, und 
die kraftige Wirklichkeit des Oeschichtslebens wird damit zu 
einer immer neu versuchenden, unermtidlich i'hre Arbeit er
neuemden Aufstiegsreihe einer der letzten Auswirlrung der 
Vernunft entgegenstrebenden gesellschaftlichen Verfassuilgs
bildung. 

Das ist Kant als freier geschichtlicher Denker ohne die 
Fesseln seiner zu eng geratenen Spezialtheorie. Freilich ein 
Kant, der nur mit leichter Skizze andeutet, wo der Vernunft
kritiker Kant mit schwerfalliger Syste:matik, beinahe noch um
sHindlicher, beinahe noch strenger im auBeren Schema als Marx, 
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ins Breite geht. Deshalb wird die Bedeutung des kleinen Auf
satzes "Idee zu einer allgemeinen Oeschichte in weltbiirger
Hcher Absicht" leicht iibersehen. Man halt es kaum fiir not
wend,ig, danach zu greifen, wenn man seinen Kant zu 'kennen 
'glauibt. Aber es .ist das strategische Knie in der Front des 
kantischen Gedankenbaus, ,wo der entscheidende Durchbruch 
moglich ist, mit dem man fiber Kant hinaus kommt. Von der 
Vernunft der Freiheit zur Vernunft der Organisation! 1st der 
Durchbruch aber 'gelungen, so findet man, urn das Bild fort
zusetzen, daB durch Hegel im eigenen Land der durch Kant 
begriindeten Phi'losophie eine Revolution unter.nommen ist, die, 
wenn ,auch vor der Zeit und mit ebenso gefiihrlichen, wie un
zuHi.nglichen Mitteln einer neuen abgriindigen Uenktechnik, 
demselben Ziele zugestrebt hat, das wir erobern wollen: von 
der Vernunft der Freiheit zar Vernunft der Organisation! 

Fiir den Sozialisten ist die Frage: wie konnte Kant eine so 
tiefe Einsicht in den Gang der Weltgeschichte bekommen und 
sich doch mit dem Individualismus einer biirgerlich-liberalen 
Rechtsverf.assung als dem vemiinftigen Endzustand aller Ent
wicklung begniigen? 

Man sagt leicht: Er lebte ja iTIleiner biirgerlichen WeU, die 
sich ihre Freiheit noch erobern wollte. und hatte darum seine 
Illusion einer rein biirgerlich-4ndividualistischen Ideologie. 
Schon gut, aber diese Illusion will doch erkUirt werden! Und 
iiberdies sah Kant urn sich herum auch eine Welt der pre uBi
schen Beamtenpflicht, und es ist wirklich merkwiirdig, wie von 
ihm eine Ideologie der Pflicht au;fgestellt werden konnte, ohne 
daB der Begriff des Amtes uberhaupt in Frage kommt. J a, 
Kant hat die Welt der Pflicht im Dienste, die doch da war, 
kaum gesehen und sich dafUr die im Grunde unvollziehbare 
Merkwurdigkeit einer Pflicht aus selbsteigener Freiheit zurecht
gemacht. Er lehnte die Wirklichkeit ab, so weit sie Pflicht in 
sich Ihatte, und predigte die Pflicht, wo er den guten Willen fUr 
seine Inatiirliche Regung hatte freimachen solI en. Die "materia
hstische" Erklarung stoBt also auf starke Widerspriiche, so 
sicher es dabei bleibt (namlich aus "Grundsatzen einer vernunft
gemaBen Erfahrung!"), daB auch die materielle Gesellschafts
lage seiner Zeit das ganze nenken von Kant bestimmt 'hat. 

Kant war an sich ein organisatorischer Kopf von groBer Kraft,. 
der diese Begabung allerdings noch nicht mit dem BewuBtsein 
in sich pflegen konnte, wie in einer Zeit, wo alle Welt von 
Organisation spricht. 

Er sah die menschliche Vernunft wesenWch in der geglie-
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derten Arbeitsteilung i'hrer Funktionen! Er erlebte in der Natur 
die Grundverschiedenheit der lebendigen organischen Form von 
a11em mechanischen Oesche'hen mit a11ersUirkstem Eindruck! 
Er ,brachte einen au'fbauenden Zusammenlbang in das Neben
einander der HimmelskOrper. Er verfolgte in der Geschichte 
die immer soharf.ere Herausarbeitung der ,besti:mmtenl vernunft
gesetzHchen Ordnung nnd 'hatte daran nicht nur ein fo.rmales, 
sondern ais An~hro.pologe auch ein sachliches Interesse. Er 
war 'Wenn einer der Kopf, urn mitten im 18. J ahrhundert, etwa 
auf Montesquieus vergieichender Staats- und Oese11schaftsiehre 
weiterhauend, den Aristoteles dahin umzuden'ken, daB der 
Mensch ais Vernunfttier nicht nur po.litisches Wesen, sondern 
stets nnd immer organisato.risches Wesen dst, und daB die Ge
schichte seiner Oattung darum etne Fo.Ige vo.n Organisations
formen ist, in denen das Zusammenwirken des Gattungswillens, 
die synfhetische Kraft seiner an sich gese11schaftlich geglie
derten Vermm~t, seine gesellschaftlichen Zustande auf immer 
hOherer Stufe zusammenfaBt. Nur ein inneres Gattungsempfin
den von ihochster Intensitat konnte sich aus der seelischen Enge 
der individualistischen Isolierung den jahen Auswegeines Sitten
gesetJzes suchen, das der einzeine aus reiner Vernunft in sich 
finden so.11 und das ihn ais verniinftigen Weltbiirger in die 
Allgemeinheit stellt. ,Es ware doch viel Ieichter gewesen, die 
PiHcht ais die Foige der gegeibenen Eino.rdnung in die iiber
individuellen Lebenszusammenhange der Gattung zu entdecken. 
Warum ist Kant nicht darauf verfallen? 

lDenn eigentlich muBte Kant die "Organisatio.n" und die Ent
wickiung der "Organisation" in der Geschichte entdecken, ,wenn 
er aIs Theoretjiker der Vernunft seinen Weg nur g,eradeaus 
weiter ging. Wie war die Lage, ais er zur Vernrunftlkritik kam? 
Er :hatte eine Theorie entworfen, die aus der Wechselwirikung 
vo.n mechanischer Anziehung und Absto.Bung ais gegebener 
Realentgegensetzung den Auf.bau des Himmeissystems erklarte. 
Er ging einer 'Dheo.r,ie entgegen, die aus der so.zialen Anziehung 
uud Absto.Bung ais gegebener Realentgegensetzung den l"'o.rt
schritt der so.zialen Vernunft und den AbschiuB einer Staaten
organisatio.n aus immer bewuBterer gesellschaftlicher Zweck
tatigkeit darstellen so.llte. Zwischendurch kam die 'k:ritische 
iFrage nach der Leistungsfiin.igkeit der reinen Vernunft: mit 
was filr Del1kmitteln arbeiten wir beim Aufbau unserer gemein
samen Menschenerfahrung? Der Kern dieser Zwischenfrage ist 
dabei der: wie verkniipfen wir unsere Erfahrungen nach Grund 
uud Fo.Ige, damit ein nach 'Regeln uud Gesetzen zusammen-
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nangenides System von Er:fahrungen mog1ich wird, mit dem 
sich rechnen IiiBt? Der Himmelsbeobachter Kant muBte bei
trag en: wir sehen die Substanz in ilhren Massen, wir s~hen 
Ursache und Wirkung, wir sehen ein System von Wechsel
wirkung. Der Geschichtsbeobachter Kant muBte beitragen: 
wir sehen tiitige Subjekte, wir sehen Zwecke, ,wir sehen 
Wechselzweckung, Zweckvergliederung, 'produktive Zweck
gemeinschaft, Organisation. Mit wissenschaflich gebildetem 
BewuBtsein erarbeiten wir Erfa:hrung einmal von unten und 
auBen her: da ist sie Meehanismus. Mit wissenschaftlich ge
biLdetem BewuBtsein erarbeiten wir Erfahrung andererseits von 
innen und oben her, von der Hohe des bewuBten Geschiehts
lebens, an dem wir mitschaffen; da ist sie ineinandergesyhll\1n
gene Zwecktiitigkeit und darum not'wendig .organisation. Das 
Hauptproblem der ge~bildeten wissenschaftlicpen Erfahrung i~ t 
also die Unterscheidung und Vereinigung dieser Doppelnatur 
der Wirkliehkeit, die das naive BewuBtsein des Naturmenschen 
noeh nicht kennt, weil es die ganze Welt geistig mit Willens
kriiften belebt. Wie ist also die Erkliirung aus Ursachen mit 
der Er'kliirung aus Zwecken sachgemiiB zu vere,inigen? Beides 
ist gegeben und beides muB in unserer Erfahrung zusammen
kommen. Das war die Frage, vor der Kant eigentlich stand. 
Kein Zweifel, die ·ganze "Kritik der reinen Vernunft" ware 
anders geworden und hiitte z. B. klar und bestimmt untersucht, 
wie steht die Geisteswissenschaft neben der engeren Natur
wissenschaft, wenn Kant dies en natiirlichen Weg gegangen 
ware. Was aber uns hier die Hauptsache ist: das Prinzip der 
.organisation ware von einem so systematischen Denker wie 
Kant als das notwendige Korrelat der mechanischen Wechsel
wirkung in seiner ganzen Bedeutung fiir aBesgeistige Leben 
er'kannt. 

Das Mtte ohne weiteres ,ins praktische hiniibergewirkt! Es 
ware von vornherein grundsatzlich klar gewesen, daB aBe 
Freiheit sich in Organisation auslebt, weil das die natiirliche 
AeuBerung freien Zusammenlebens ist. Daraus folgt dann~ daB 
Freiheit von einem veralteten Zwange geschichtlich nur ge
fordert werden kann, damiteine andere Organisation erwaehst, 
I\lnd daB Freiheit unferti'g ist, solange sie fhre Organisation 
noeh nieht gefunden hat. Freiheit ist Leere, Orga,ndsation ist 
PUlle. Freiheit kann zwar Krafte entbinden, aber Organisation 
muB sie vereinigen. Damit hatte Freiheit nie fiir Kant die 
,~hOchste Absicht der Natur, namlich "die Entwicklung aBer 
ihrer Anlagen in der MensclIheit," bedeuten ikonnen. .or·gani-
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sation ist selbst Grundanlage der Gattung. AeuBere Freiheit 
der EinzelgIieder der GeseIIschaft ist in allen ihren Graden 
immer nur eine 'bedingte Organisationsform. InnereFreiheit 
aber, die fUr sich selbst aus der festen Verwurzelung im ge
gebenen geschichtlichen Lebensganzen der Gesellschaft irgend 
herausspringen will, iiberschreitet die Grenzen m6gIicher Er
faihrung, denn iedes Wort, das wir denicen und sprechen, ist 
ein Wort unserer Zeit und ihrer geschichtlichen Vergangenheit. 
Freiheit des einzelnen ist wurzelhaft ge'bundene Aktionsfahig
'keit im Kreise der geschichtlichen Gliedemnlg, deren Radius 
allerdings stark verschiedene Weiten haben kann. 

Warum ging also Kant nicht diesen na'heliegenden Weg und 
nahm . dem 20. Jahrhundert seine Arbeit vorweg? Es war 
wenig<er biirgerliche Klassenhefangenheit als die Bien dung 
durch die Erkenntniswelt Newtons! Der war nnd ist als sym
bolischer Vertreter der durch MaB und Zahl die Krafte der 
Welt ordnenden mechanistischen Naturwissenschaft ein Denker
typ von durchschlagender Vorbildlichkeit, derdas allgemeine 
Denken des 18. und eines guten Teils des 19. Jahrhunderts 
starker in sei<llien Bann gezwungen hat als Darwin die zweite 
Haifte des 19. J ahrhunderts. Kant war schlechterdings iiber
waitigt von der Hoheit des Sternengew61bes nnter der Herr
schaft des Naturgesetzes! Von der unerbittlichen Strenge der 
gesetzmaBigen Naturer'kenntnis! Dabei aUerdings kurz vor 
der Fassung seiner eigenen Philosophie voriibergehend in er
staunter Unsicherheit durch Humes Anzweifiung, daB diese er
'habene Naturgesetzliclikeit eigentlich nichts Zwingendes an 
sich habe, sondern als nur eine aus der erfahrung entnommene 
Annahme betrachtet werden k6nne! - Mit dieser star'ksten 
Hinwendung des Geistes auf Mathematik und Naturwissenschaft 
fling es zusammen, daB Kant trotz starker nnd durch seine 
fromme Erzie'hung von Jugend an gepfiegter moralischer An
lage Jahre hindurchfiir sein eigenes BewuBtsein wesentlich 
nur wissenschaftlicher Kopf war, der einzig der Erkenntnis 
zu dienen hatte, und fiir den aueh die Moral wesentlich Er
kenntnisproblem im Kreise der Gesellschaftslehre zu sein 
schien. Von dieser kii'hlen Beobachtungsfreude zeugt noch 
seine im spaten Alter veroffentIichte "Anthropologie". Der 
eige:ntliche "Egoismus" dieser rein wissenschaftlichen Selbst
geniigsamkeit, durch die einsamste Stille der Selbstversenkung 
in die letzten Denkmoglichkeiten vertieft, hatte bei Kant die 
instinktive SeI.bstsicherheit des Genies, und es ist dafUr be
mer'kenswert, wie er in seiner geistigen Kraft sich dazu bekennt •. 



- 21 -

daB "jeder von Natur alles nur nach seinem Sinne richten 
wol!le". -Er 'War Individualist, weii' er selhsHindiger Denker 
war, der von Jugend auf mit merkwiirdiger tIelligkeit das Be
wuBtsein hatte, daB er gegen alle AutoriUiten ganz seinen 
elgenen Weg gehen miisse. Ein solcher Mann konnte in einer 
zum Individualismus strebenden Zeit, bei einer tIerkunlft, die 
seinem natiirlichen Eigensinn auch etwas vom Freiheitstrotz der 
unterdriickten Unterschicht gegeben hat, nicht leicht zur Lehre 
von der Eingliederung ,in die Organisation gelangen, auch wenn 
ihn seine Begabung und seine Probleme noch so nahe dahin
.fU'hrten, zumal sie ihn doch im wesentlichen auBerhalb der 
Oesellschaftslehre bei der NatuI1wissenschaft fesfhielten. 

Wenn Kant spater in seiner Religionsphilosop'hie lehrt, daB 
der Mensch nur durch eine Art Wiedergeburt sittlich gut wird, 
die er sich zwischen dem 30. und 40. Jahre durch seine eigene 
Einsic:ht erarbeitet und die er doch, wei! sie ihn liber sich 
selbst hinaushebt - allerdings unter dem Vorbehalt, daB er in 
kritischer Selbstbesinnung die Orenzen des wirklich Erfahr
baren nicht auBer acht laBt! -, wie eine Onade erleben kann, 
die ihm ein Haherer gegeben hat, so ist das ,der Nachhall 
dessen, was er innerlich erfuhr als er Rousseau in sich ver
arbeitete. Da war etwas an de res, als das eheme Naturgesetz. 
Da war menchI.icher Wille, der in sich schmerzlich nachdem 
Outen rang. Da war Freiheit, die sich wber ihre Oegenwart 
erhob. Aber so machtig war die Newtonische Weltbetrachtung, 
so ungeiibt das Miterlebenl des ,in seiner geschichtlichen 
Arbeit weiterbauenden Oattungswillens, so fest geworden 
die wissenschaftliche Selbstbeschrankung auf eine Besin
nung auf die eigene Vernunft, daB auch das Ziel, das der 
selbstandige Einzelwille. aus verniinftiger Einsicht anerkennt, 
fUr Kant ein Oesetz von der Erhabenheit der kosmischen 
Notwendigkeiten Newtons wurde. Das ist das Sitten
gesetz iiber der Welt, das ieder Mensch anerkennen muB und 
doch frei bleibt, weil er es als Vemunit in sich findet. Rous
seau wurde newtonisiert. Eigentlich Mtte auch umgekehrt die 
strenge Oesetzlichkeit des newtonischen Mechanismus der 
Natur dadurch erweicht werden mUssen, daB nun ein Rousseau 
oder ein Kant selbst mit ihrer ganzen gesellschaftlichen Um
gebung als Teil in den allgemeinen Naturzusammenhang hin
eingestellt wurden und damit die Uberindividuelle Bestrebung, 
der Zweck und die Organisation, ein Teil der obiektiven Wirk
lich'keitgeworden ware.Aber das geschah nicht. Und die schroffste 
OegenUbersteUung seiner heiden groBen Orunderlebnisse New-
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ton und Rousseau in di~ser ausgestaltete.n Porm: auBen Natur
gesetz von 'eherner Notwendigkeit, innen Sittengesetz in der 
volligen Unbedingtheit seiner Preiheit, beherrscht jetzt Kant, 
dessen geniale Gemiitsempfanglichkeit flir die groBten Kon
traste, die die Vernunft v'ereinigen soli, gerade in diesem 
Gegensatz die hochste Stimmungeiner von allen kleinen 
Menschlichkeiten losgelosten Geistesweite und Geistesmacht in 
iiberwaltigender Erhabenheit empfand. Der scheinbare Wider
spruch IOste sich ihm beka.nntlich so, und damit wurde zugleich 
Burnes Zweif.el an der schlechthinnigen Giiltigkeit des Kausal
zusammenhangs iiberwunden: daB wir aile Naturerscheinungen 
unabweislich unter dem Naturgesetz denken und den ken 
miissen, weil wir nur unter dieser Voraussetzung die flir uns 
lebensgemaBe Erfahrung aufbauen konnen! DaB das aber nur 
unsere innere Gedankenform ist, mit der wir uns mit einer 
tErscheinungswelt auseinandersetzen, deren innersten Kern wir 
nicht von auBen als Naturgegenstand, sondern von innen aus 
der Kraft der VernunH als ire-ien Vernunftwillen erie ben ! So 
triumphiert die bewuBte Selbstgestaltung und in derbewuBten 
Selbstgestaltung die sittliche Pflicht als der hOchste Lebens
in'halt. Aus der Pflicht wird d.ie Vernunft in der Geschichte 
verwirklicht. An der Ptlicht hiingt aUe Vernunft der Welt. 
Dnd dariiber kommt in der Tat kein Sozialist hinaus, auch 
wenn er den Inhalt der PHicht durch die Eingliederung in 
das Gesellschaftsganze anders faBt als Kant. ,Ein Sozlialismus, 
der nicht mehr von Pflichten spricht, verliert seine Vernunft. 
Ohne Pflicht ist Organisation unmoglich. 

Aber gerade durch diesen extremsten Gegensatz der Not
wendigkeit in der Naturerkenntnis und der Preiheit im sitt
lichen Willen bleibt bei Kant, seltsam genug, aile Beobachtung 
von Zwecktatigkeit und Organisation auBerhalb der wissen
schaftlichen Erfahrung. 1m Banne seines erhabenen Erlebens, 
das ihm als .einzelnen die stolzeste und strengste Preiheit des 
Willens einzutragen schienl, sah er dariiber 'hinweg! Aehnlich 
wie der Marxist, mit der dumpferen Erhabenheit des entgegen
gesetzte.n Pehlers, in demeinse-itigen Erleben des naturali
stischen Geschichtsverlaufes die bewegliche Leichtigkeit der 
politischen Willenskraft verlieren kann und im Banneeilner 
vermeinten Notwendigkeit flir sich selbst dazu verdammt wird, 
nachzuzeichnen, was sich an den materiellen Zustanden urn ihn 
herum geandert 'hat, und in bloBe Anpassung zu vollziehen, was 
eiln Mechanismus auswirkt. 

Denn Mtte Kantirgendwie das in die Organisation einge-
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gliederte Leben! 'besohrieben, so 'hatte das Sittengesetz die aus 
den letzten Tiefen der Welt stammen de Feierlkhkeit oder auch 
jene SternenhOhe verloren, die er darin empfand. So bekam 
die "Kritik der reinen Vernunft" ihre mechauistische iEinseitig
keit, die von keinen Zwecken weiB. Was Kant spater (1790), nach 
wieder einem J ahrzehnt, zur Erga,nlZung beizubringen sll'chte, 
urn auch eine iErklarung aus Zwecken in der Natur als berech
tigt anzuer'kennen, ,wuBte er sehr absonderlich mit seiner Lehre 
vom SchOnen ,In! der "Kritik der Urteilskraft" zusammenzu
kleben. Das steht so vollkommen unorganisch neben der "Kritik 
der reinen Venil1nft" und neben der ,;Kriti'k der praktischen 
Vernunft", daB auch dadurch rein auBerlich erkennbar wird: 
in der verfehlten Lehre vom Organischen und von der Organi
sation steckt der Grundmangel der kantischen Philosopihie. 
Nur in ihrem Bilde von der Vernunft in der Weltgeschichte sieht 
sie ahnend. wie der Mensch in der gegliederten Gattung lebt. 

So ist 'es natlirIich, daB der liberscharfe Gegensatz von der 
Freiheit der Vernunft im sittlichen Handeln und der strengen 
Notwendigkeit in der von der Vernunft erkannten Kausalitat 
der Natur auch Kants Lehre von der praktischen AeuBerung der 
Vernunft in Frage und Antwort fehlgehen laBt. GewiB, er 
predigt dar,in das Sittengesetz und mahnt eindrucksvoll an d,ie 
P,flicht. Aber wir wollen! uns von der Erhabeniheit dieses 
Klanges unser Denken nichtbetoren lassen. Schopenhauer hat 
mit Recht langst angemerkt, daB Moralpredigen leichter ist 
als Sittlichkeit fest 'begr.finden. Und die Eiuwendungen gegen 
das kantis~he Sittengesetz kommen von allen Seiten herauf. 

Dieses Oesetz sagt mit seinem merkwlir,digen Formalismus: 
handele so, daB Du wollen kannst, Deine Maxime soli ein all
gemeines Gesetz werden. Aber das sicherste allgemeine 
Gesetz ist: sei Mensch! Und darin liegt ibeschlossen, daB es 
eine Verblendung ist, ubel'ihaupt aus "reiner Vernunft" handeln 
zu wollen. Das ist "Scrowarmerei"! 

Uod so wie dieses Oesetz ausgedrlickt ist, entspricht es 
gar nicht der eigenen Lehre !Kants, daB die notwendigen Ein
heitsideen unserer Vernuntt auf das obiektive Ganze der auBeren 
Welt,auf das subjektive Ganze unseres inneren Geistes und 
auf eine hOchste Einheit gehen, die uns und alles umfaBt, in 
dem wir leben. Darum mliBte das echte "Sittengesetz" nach 
Kant aus seinen Voraussetzungen doch ungefahr heiBen: 
han dele aus Gott mit dem Ga:nlZen Deiner geistigen Krafte 
in der begrif.fenen Welt! Und so weit Du dabei als Mensch unter 
Menschen stehst, und nein Fall sich wiederholen kann, so 



- 24 -

daB eine Verallgemeinerung lohnt, so handle natiirHeh nach 
einer Regel, die fUr aIle paBt! So bekommt das aus Kant zu 
gewinnende "Sittengesetz" aueh fUr den Sozialismus seinen 
Verstand. Es wird klar, daB jeder naeh seiner Stellung im 
Ganzen zu handeln hat, die er begreifen soIl: die Klasse, die 
Nation, die Gesehiehtslage der Mensehheit. Die Organisation 
kommt zu ihrem Recht! Und der gesehiehtliehe Mensch hat 
seinenl eigenen Weg des Handelns in sittlieher PfIicht zu 
suehen. Damitfinden wir zum Kant der weltgesehiehtliehen 
Vernunftentwieklung zuriiek, der flir uns brauehbar ist. 

Aber die einsehneidendste Kritik an der kantisehen Lehre 
von der praktisehen Vernunft fii'hrt noeh tiefer und siehert uns 
noeh einen ganz anderen Zusammenhang mit der eigenen Zeit. 

Kants Frage naeh dem "Sittengesetz·· ist gar nieht die prak
tisehe Erganzungsfrage zu dem, was seine Kritik der reinen 
Vernunft gesueht hatte. Die reine Vernunft fragt: mit welchen 
Denkformen arbeitet unsere Vernunft? Wie baut sie olbjektive 
Erkellintnis? Wie ist Erfahrung moglich? Demnaeh mull die 
praktische Vernunft Ifragen: Wie ist Technik moglich? Wie 
wird die Welt zweektatig umgestaltet? Aus was fUr Willens
formen wirkt die Vernunft? Wie weit kommt sie dabei zur 
allgemeinen Giiltigkeit? Also: allgemeine Werte unld Ideen! 
Die Idee unterseheidet sieh vom Begriff. Die schOpferische 
Einbildungskraft der gestalten den Arbeit in Technik und Orga
nisation gewinnt ihren Rang unter den Kraften der Vernunft, 
den ihr unsere Philosophie bisher immer versagt hat. Die 
Freiheit der bestimmenden Wahl kommt als erganzende for
male Leltkraft unserer einheitliehen Willensbildung hinzu. 
Kurz, die praktisehe Vernunft wird wie die theoretisehe Vernunft 
ein lebendiges, gegliedertes Ganzes von Geistestatigkeit und 
bleibt nieht langer der zwar tonende, aber iiberirdisehe Reso
nanzboden des rein formalen Sittengesetzes. 

Und wie dIe theoretisehe Vernunft steht s,ie nieht nur der 
totetJ! Natur gegeniiber, sondern dem lebendigen Einzel-Ieh und 
der lebendigen Mensehengesellsehaft. Mit selbstverstandlieher 
Notwendigkeit erseheint die Einheit von bewuEter Selbstgestal
tung und organisatorischer Organisation, bewullter teehniseher 
Durehdringung zur hoehsten Ausgestaltung der an sieh immer 
organisierten Zweekgemeinsehaft der mensehliehen Gesellsehaft, 
als die pra'ktisehe Grundidee der Mensehenvernunft, die das 
Prinzip der bewuBten Naehsehaffung aller den Mensehen zu
gang lichen Lebensbeziehungen zur Vollendung bringt. Die 
Vernunftlehre leuehtet dem Sozialismus voran und fordert ihn 
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zagleich vor die Entscheidung, die Grenzen seiner verniinftigen 
M6glichkeit nachpriifen ~u lassen. 

Und zur BesHitigung, daB wir damit Kant in seiner echten 
Weise fortsetzen, tau chen nun auch auf dem Gebiete der prak
tischen Vernunft die Widerspriiche auf, in die sich nach Kants 
tiefhegriindeter Lehre unsere Vernunft nach ihrer Natur ,immer 
wieder verHingt. Der Kampf urn den Vorrang zwischen Frei
heit und Organisation als notwendig miteinander streitender 
und sich geschichtlich erganzender sozialer Ziele! Die Be
griffsverwechselung, daB der Sinn der Organisation, so wie 
es bei nns im Kriege geschieht, ,im auBeren Mechanismus der 
Organisationsmittel und im Organisationszwang gesucht wird, 
wahrend er doch im zweckbewuBten, frei und gern gewollten 
Zusammenwirken aller Organisationsgenossen besteht. 

FreiLich, "Technik~' und "Orga,nisation" klingt so viel platter 
und banausischer als das erhabene "Sittengesetz"! Wobleibt 
bei einer Moralitat der Organisation die religiOse Weihe und 
die ethische .olut der sich zur "Wiirde" erhebenden Humanitat? 
Aber davon geht nichts verloren! Das "Wir" des organisatori
schen Zusammenschlusses zum aufbauenden Leben enthalt eine 
tiefere Menschlichkeit als das "Ich und die anderen Vernunft
wesen" des Sittengesetzes! Und in der schaffenden Gemein
schaft der gesellschaftlichen Krafte wirkt ein lebendigerer Gott 
als in der leeren inneren Verkiindigung eines forma'! ordnenden 
Weltgebotes der Sittlichkeit! 

Jede kritische Lehre von der Menschenvernunft nach ihrer 
Erkenntnis und nach ihrer Praxis, die halt, was sie verspricht, 
muB also auf das Problem der Organisation stoBen und darin 
den Ausgang und das Ziel ~ller weltgeschichtlichen Entwick
lung erkennen. Es ist die Form, in der die Gattung lebt, in der 
sie ihre Krafte entfaltet und ihre Krafte zusammenfaBt. Das 
Mtte Kant bei folgerichtiger Erledigung seiner Denkaufgabe 
entdecken k6nnen, obschon er als beiahrter Zeitgenosse erst 
die Revolution! der Befreiung miterlebte, die ihm als die unver
geBliche Erweckung der Menschheit erschien. Erst damit 
wiirde sein weltgeschichtliches EntwicklungsbHd seinen wahren 
AbschluB bekommen habenl: die Vernunftgeschichte der 
Menschheit vollendet sich durch Krieg und Not in einer stark
sten Zusammenfassung ihrer Krafte, nachdem sie tiber eine 
Zeit der radikalen Freisetzung aller expansiven Moglichkeiten 
hinausgewachsen ist. 

Warum Kant in den menschlich engen Fesseln einer indivi
dualistischen Freiheitslehre stecken blieb? SchlieBlich sind aIle 
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materialistischen und psychologischen ErkUirung,en nur ein Hin 
und Her von Grunden! Es war seine Orenze. Er hat dem 
Willen neue Antriebe der Pnicht gegeben, aber er hat die Zu
kumft nicht ii'ber den Traum d,er burgerlich kapitalistischen 
Freiheit hinaus erhellt. iDarum kann es in unserer Oegenwart 
sogar verhangnisvoll ,werden, wenn der ewige Frieden Kants 
ais der ewige Frieden unserer Zukunft erscheint. Denn es 
!handelt sich in aHem und jedem he ute nicht mehr urn die 
Vernunft derFreiheit, sondern um die Vernunft der Organi
sation. Die soU geboren werden, der wollen wir uns nahern. 

Weilwir aber Kant umgedacht haben, so ,erhellt sein Licht, 
befreit von der gescbichtlichen Trubung, die Kant selbst nicht 
vermeiden konnte, jetzt auch unseren Weg. LEs ist gewiB nur 
ein dammernder Schein, 'wenn es irgend. auf die praktischen 
Aufgaben geht, die vor uns stehen. Alber 'Wenn es fiber die 
Weltgeschichte spielt, um ihre Vernunft zu erieuchten, kann 
es den Glauben an die Zukunft neu verkUiren. 

Die Grundfrage, was Vernunft eigentlich ist, wird tiefer gekHirt, 
wenn sich ergibt, daB die richtig verstandene Antwort Kants 
mit der aufbauenden Arbeit des 20. Jahrhunderts zusammenfiillt. 



3. Der Status quo post. 

W1R 'erwarten im Aufbau der Weltge'Schichte ein Reich der 
Vemunft! 

,Wir enwarten mit Kant, mit Hegel, mit Kad Maq und 
mit Friedrich List einen Punlkt der auBeren und dnneren Aus
reifung der menschlichen Vernunftentwicklung, aui dem der 
Lebensaufstieg der iMenschengattung, den wir mit unserem 
normalen AU'ge als iEill'ze'lzeHe des GeselIschaftskol1Pers nur 
als das ,vel"1Wirrende Durcheinander des Weltgeschichts
prozesses zu sehen gewohnt sind, sich in sich zusarnmen
schldeBt und in bewuBter Einheit lWeitergeht, lWeii er seinen 
ganlZen Lebensraum auf U'llserem Planeten ausfiiI:lt und in 
seiner ganzen Breite durch p[anmaBige WiUensbildung 'be
einfluBt werden kann. Wir erwarten diese hOchste Synthese 
aus dem Durchgang schwerster Kampfe als die Zusammen
schmiedung auBerster Gegensatze. 

Die Vemunft in der WeJtgeschic'hte endet also auch filr uns 
mit dem "ewigen Frieden", weil der Frieden eine Bedingung 
der Organisation ist. Aber man denke dar an, daB ein Zeitalter 
der bewuBten Organisation keine Zeit des Stillstandes sein 
dan, sondern vor aHem seinen eigenen Fortschritt organisieren 
muB, und daB es trotz seiner Einheit den unvermeidlichen 
Kampf der gegeneinandergesteHten Teile als ein Prinzip kraft
vollen Lebens 'erhaIten muE. 

Die Anna!hme einer so eingreifendenEpoche in unserer Gat
tungsgeschichte ist weder Traum noch Utopie. DaB die Per,iode 
der Staatenbildung und der Staaten'kampfe einmal ihren Ab
schluB erreicht, und daB gleichzeitig das ganz ungeordnete 
Gegeneinander und Durcheinander der Einzelglieder des Wirt
schaftslebens zu iEnde kommt, ist nicht verwunderlicher, als 
daB diese Memschengesclhichte im engeren Sinne einmal be
gonnen hiat. Kant stem die Aufgaibe so: aus dem abgelaufenen 
GeschichtsprozeB ist der weitere Gang der Geschichte zu be
stimmen, wie der Astronom aus einer vorliegenden BeO'bach
tungsreihe die Oesamt'bewegung unseres Sonnensystems im 
kosmischen Raumberechnet. Nun wohl: von der Horde zur 
Gesamtorganisation! Das ist die Arbeits'hypothese. Wir 
miissen als Naturwissenschaftler der Vernunft d'amit rechnen. 
weil wir nach unserer erfahrungsmaEigen Kenntnis mensch
licher Organisationsversuc:he aus notwendiger Anaiogie wissen-
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schaftlich erwarten, daB dieser Versuch einer 'groBtelli einheit
lichen Lebensbeherrschung friiher oder spater gemacht werden 
wird. AuBerdem wird der ganze Ablauf der Weltgeschichte 
als Auswirkung eines die Gattungszusammenhange in immer 
groBerem Stile aufbauenden Vernunft- und Organisations
wiHens wissenschaftlich am verstandlichsten. Und fUr uns als 
BaullJ,eister unseres eigenen Lebens ist es die zweckmaBigste 
Annalhme, wei! wir damit aU's dem ungeheuren Zusammenbruch 
dieses Weltkrieges am schnellsten wieder herauskommen. 

Denikt man allerdings an die Baugeschichte der Menschheit 
zuriick und verfolgt mit dem inneren Auge Ring auf Ring die 
groBen Perioden, in denen sie gelebt 'hat, so packt einen 
innerste Bewegung vor dem unbekannten und erschreckenden 
Fremden, daB jetzt wieder ,eine Zeit kommt, die so Ineu ist, 
wie das 19. Jahrhundert neu war, als es sich mit seiner neuen 
Technik tiber den vomehmen breit ausladenden Fiirstengla1nlZ 
des 18. J ahrhunderts 'legte und bei uns in Deutschland das 
Yolk der !Dichter und Denker mit seiner Ihera'bgedriickten 
Volkswirtschaft und seiner fleiBigen BeamtenkuUur in das Yolk 
der 'kapitalistischen und militaristischen Ueberkraft umschuf. 
Aber der teehnisehe Unterbau wird in der neuen Gesellsehaft 
des 20. Jahrhunderts im wesentliehen derselbe bleiben. Die 
Epoehe wird also wesentlieh eine Epoehe der Ideen und der 
Zusammengliederung ,der Menschengruppen sein, die die orga
nisatorisehen Anfiinge des Hoeh'kapitalismus weiterMdet. Eine 
Zeit der gesehiehtliehen Rei,Ie iiberraseht nieht wie der erste 
Durehbruclh jugendlieher Instinkte. 

rna sie aus einer Katastrophe gesehiehtlieh entsteht, wird 
diese Zeit des "ewigen Friedens" filr lange 1ahrzehnte 'keine 
Zeit des 'heiteren GenieBens, sondern eine Zeit der :harten 
Arbeit und der strengen PfHeht. Lassen wir der religiosen 
Zuversicht ihr eigenes Reich! Von einem Himmelreieh auf 
Erden traumen wir nieht ullid ebensowenig von einer wunder
samen Verwandlung der Mellisehen, and,ers als sie durch eine 
verstarkte Sel'bstbesinnung unter dem Zwang der Notwendig
keit, durcJh eine Abwendung voll Ekel von der "Veraffung" 
des naturaHstischen Subjektivismus, die uns der Hoch!kapitalis
mus Ibrachte, und durch ein wesentlich gesteigertes gesell
schaftliches AusbHdungssystem zu gewinnen sein wird. 

Das also ist unser "ewiger Frlieden". Eine Zeit der Organi
sation! 

Demnach sehen Iwir Iheute ,den "ewigen Friedellll" oals Organi
sationsaufgabe. Kant sah i'hn charakteristisch genug in der 
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fassung eines Juristischen Traktats, dener nach dem Ge
wissensspruch des Sittengesetzesentschieden Ihaben wonte. 
Darin liegt wieder der gan~e Unterschied von Individualismus 
und Sozialismus, wie ihn Renner treffend gekennzeichnet hat. 
Das gesellschaftliche Baurprinzip des Indiv,idualismus ist der 
formale und in der form starre Rechtsgedanke. Das 'gesell
schaftliche Bauprinzip des SoziaHsmus ist die die Krafte inner
lich und a'llBerlich erfassende Organisation, flir ,welche die Be
stimmung des Sollens und DUrfens das notwendige allgemeine 
Abgrenzungsmittel ist, um Wine und Tun in ihrer wirklichen 
Arbeit ,ineinander zu gliedern. 

Scheinbar Liegt der Weltfriede sehr viel naher, wenn er eine 
bloBe Redhts- und Gewissensfrage ist. Eine Gewissensent
scheidung braucht ja nur Einsicht. Eine Organisationsent
scheidung braucht Ausreifung aller organisatorischen Bedin
gungen. FUr die Gewissensentscheidun,g 'kann man ohne viele 
Vorkenntnisse als Wanderprediger herumreisen. FUr die 
Organisationsentscheidung muB man mit geschichtHchem Blick 
und baumeisterIichem Urteil die Verhaltnisse prUfen. Aber 
wenn w,ir den ewigen Frieden auf eine klar erkannte Org,ani
sationsnotwendhtkeit stellen, kommt er zwar erst, wenn seine 
Zeit geschichtlich heraufgestiegen ist, aber er kommt. Der 
ewig'e Friede als reine Gewissenssache narrt als ewige Forde
rung, die schein bar schon diesen Tag auf die Erde gezwungen 
werden 'kann und die doch von der Uberstarken Macht lcbens
gewaltiger Interessen wieder fortgebissen wird. 

Auch Kant hat in seiner Weise die organisatorischen Vor
Qussetzungen des ewigen Friedens klarzusteUen gesucht. 

Das Tiefste seiner Lehre ist das Z'llsammentreffen des welt
geschichtlichen Entschlusses und der weltgeschiclhUichen Ge
legenheit. Der ew·ige Friedensbund der Volker wird 'kommen, 
weil die in der Geschichte der Menschheit sich auswir'kende 
Vernunftnatur, die 'auf das Ganze der Gattung geht, wo jeder 
Einzelwille nur Sonderzwecke verfolgen kann, es will. Be
stimmter gesehen: weil die Vorsehung dUTCh d:ie Bndaltung der 
dem Menschen gegebenen Anlage diesem Z,iele zustrebt und 
diesem Z,ie'le die voriiberge'henden Generationen, die sich in 
ihren Kampfen und Gegensatzengeschic'htlich folgen, durch aile 
hierhin und dahin ausgreUenden Irrungen der Tagesziele hin' 
durch zutreibt. Der im Lauf der Zeiten durch Auf'klarung 
hell werdende bewuBte politische Wille muB nach dem MaG 
seiner Einsicht die Stun de der Gelegenheit zu nUtzen wissen, 
die eull' tieferer WHile schafft. Das ist 'klar und deutlich in 

Plen2e, Die Oeburt der Vernunft. 3 
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fromrner Niichternheit eine Auffassung von 'lier ,,,Erfiillung der 
Zeiten" und von der Brleuchtung des Mensc:hengeistes, wenn 
die Zeit erfiillt ist. Es ist Olauben. Aber der Marxist solI 
sich hiiten, diesen Olauben zu verspotten. Denn er hat diesen 
Glauben stets geteilt, indem er aus Urnotwendigkeit der mensch
lichen Lebensanlage die Klassenkarnpre entstehen sah, und dann 
das bewuBte nenken der Wissenschaft, der Oeist, in diese 
Kampfe hinein'leuchtete und so die entscheidende Stunde des 
letzten Befreiungskarnpfes moglich machte, wenn durch den' 
fortgang der gesellschaftlichen Umforrnung die einzigartige 
Oeleg,en'heit heraufgekommen war. Nur 'hat die besondere 
fassung der "mateJ\ia:1i'stischen" PormelfI den eigentlichen,Sinn 
dieses Glaubens irnmer nach Moglichkeit versteekt. 

Die besondere geschidhtUche Lag-e, die nach Kant herauf
steigen wird, ist auBerster Kriegsdruck auf ein gerade durch 
den Machtwetteifer der Staat-en groBgeziicJhtetes, durch den 
Handel vielseitig verbundenes biirgert:iches WirtschaftSileben. 
In einer solchen Lage -muB ein st'ar'kes Volk, das sich eine 
gerechte Verfassung ,gegeben hat, den entscheidenden Willen 
aussprechen, daB We'ltf,riede s-etn soil und urn sich eil11ten VOlker
bund samme1n. & ist damit zu rechnen, daB der unvermeid
liehe Oebrauch der Macht d:ie VerwirkHchung der Ldee i,n der 
Praxis nicht uD'ver~iirnmert HiBt, denn "aus so krumrnern Holz 
wie der Mensch ist, laBt sich -nicihts gerades machen": durch 
,.Zerstorung und Zerstiickelung alter Staatskorper" geht der 
Weg des Aufl>aus. Aber es muB ,wesentlich ausgeschlossen 
sein, daB irgendwie d,ie Oefahr einer Weltherrs~haft und der 
Uebermacht eines Herrenvolkes besteht, weil.dann Kultur und 
Freiheit zugrunde gelhen wiirden. Und darnit, urn mit Herm 
v. Kiihlmann zu reden, doer ewige Friede we "Atmosp'bare" 
'hat, in der er beste'hen leann, muB er aus dern Oeiste wechsel
seitigen VertraueDIS '50 gesch10ssen wer:den 'konnen, daB aile 
Oriinde friilherer Feindschaft abgetan sind. 

Man denke iiber diese Bedingungen nach, nnd man wird noch 
besser versteihen, dan V'ielle Friedensfreunde diese Zeit als die 
furchtbare Stunde der Not erleben, in der ein Ruf der Oott
heit durch die Welt IJdingt: schafft endlich den Frieden der 
Volker! SchaUt den Frieden! Legt aile Zerwiirfnisse bei! 
Hadert nioht urn Entscbadigungen und neues Land! Kehrt 
zum Frieden zuriic:k! Nehmt den Frieden, wie er vor dem 
Kriege war und vollendet ibn nur, i:ndem ihr den unterdriickten 
VOllkern die Freiheit ge'bt. Status quo ante! 

Trennen wir aber niichtern den notwendigen inneren Ent-
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schlu8 dieser Zeit von ihrer notwendigen iiu8eren Lage. Dann 
lJleibt die :Erwec'kung des friedenswillems. :Es bleibt dIe Wende 
der Zeiten, in der d:ie harteste Not die Briidel'llichkeit der 
VOlker erneuertl :Es bleibt aber eben so unweigerlich die harte 
nackte Tatsache, daB die groBte Katastrophe der Welt
geschidhte noch lange im ganzen Gefiige des Weltstaaten
systems 'innen und auBen nachzittern wird, und daB damit neue 
Katastrophen drohen. 

Kant selbst 'grbt uns "die Erinnerung der Klugtheit, den ewigen 
frieden nicht iiberei'lterweisehetbeizufUhren, sondern sich 
ihm nac'h Beschaffenheit der giinstigen Umstande unablassig 
zu na'hern". Der alte Kant war ein strenger Geg'ner alIer 
Halbheiten und darum auch wissenschaftlich und poIitisch 
strenger Gegner a:liles unldaren und ungeklarten friedens
begehrens urn einer bloB scheinbaren und doch nicht probe
haltigen VerSohnUllllg willen. 

Keine der Bedingungen Kants trUi't zu. Kant dachte an die 
verniinftige .fiberlegene Vorsicht vor der Weltkatastrophe, a·n 
einen frieden des Prometheus, njcht an die iihethastete Nach
vernunft, 'die, von allen Schrecken niedergeidonnert, sich auf 
Bedingungen festlegt, die sie spater bereut.· Wenn wir jetzt 
frieden schaffen, 'brauchen ,wir den frieden so schnell, daB 
Wir g'ar nicht Zeit 'haben, a:1les ·ein fUr allemai in feste Ordnung 
zu 'bringen, was in der Welt neuer Ordnung bedarf. Nic;hts 
ware gegenwartig unsinniger, 81s ein langer PriedenskongreB 
zu Miinster und Osnabriiek. Nur derewi.g harmlose Menschent
freund Naumann tkonnte darauf verfallen. Das Notwendlgste 
riicksichtslos sohnell! ist die einzig mog1iche Losung. J etzt 
so'll frIeden unmittellbar aus der hOUischsten form des all
seitigen Vernichtungskrieges entstelhen, der nach Kant einen 
dauernden frieden iiberhaupt unmoglich macht. J etzt werden 
Volkerhoffnungen~ wie der trotzig durch die Jahrhunderte 
gehende Weltmachtswille iEnglands, in i'hrer Tiefe gebrochen 
und in bittersten -Groll verwandelt. HaB und Liige zwischen 
den V01!kern werden nicht :durch gegenseitige Verbeugungen 
unserer DipIomaten auf der friedenskonferenz w.ieder Zu
trauen. Auch die eifrigste Predigt aller Pazifisten und human i
taren Sozia1isten reicht dazu nidht aus, wei! zu viel Wunden 
bluten und in alJen Volkern die Kreise gar zu wIchtig sind, 
die VOlli den Worten sanfter Menschlic'hkeit nicht erreicht wer
den konnen. 

Noch klarer ist die Lage der materialistischen Vorbedin
gungen des dauernden Weltfriedens. Wir haben fUr J ahrzehnte 

3· 
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kein fertiges Staatensystem alter Art. RuBland ,ist so gut wie 
auseinandergebrochen, und wie dieser Auseinanderbruch in 
neue StaatsschoHen auch endet, so wirkt auf ieden fall flir 
lange Zeit statt eines festen Klotzes ein labiles Geschiebe, ein 
neuer Balkan tim politischen Kraftesystem Europas und 'kann 
eberItSogut angrenzende Nachbrockelungen auslosen wie groBe 
gefiilhrLich weUerwirkende Konzentrationskampfe. Ebenso voIl
standig ist das Kraftesystem zwischen Europa und den iiber
see~schen Machtgebieten versc'hotben, und 'hier taucht sogar der 
freche Anspruch auf eine neue durchaus reaktionare, brutal 
kapitalistische Weltherrsc'haft auf, die sich freilich gegen
wartig noch demohatisch ver'hiiIlt. Es ist ganz unmogLich, 
dieses Krafteverlhaltnis zur Grundlage eines dauernden, schon 
jetzt aHgemeinen VoJkerbundes xu machen. 

Und ganz gewiB sind wir nicht das starke Yolk, das die Welt 
zum Frieden fiihren kann, wenn wir den Status QUO ante wieder
herstellen. Die negative Bedi:nlgung, daB WeItherrschaft aus
geschlossen sein muB, erflillen wir aUerdings. Die ist flir uns 
nach unserer gegebenen Weltlage ein flir aJiIemrui so gut wie 
ganz unmoglich. Und ,das ist ein OIiick. 

:&; sagt sich so Ieicht: status quo ante. Wir haben unser 
Gebiet behauptet und haben wegen der Vollstandig'keit unserer 
natiitJ:ic'hen HilfsQuelien und der VoIIstandigkeit der darauf 
entwickeIten Industrien, seibstverstandHch auch durch die 
TiiClhtigkeit unserer Kopfe und Hande, unter auBerstem Auf
gebrauch unserer Vorrate und Best~nde den Krieg durchge
halten. Aber der ganze Oang unseres Wirtschaftslebens war 
auf die Welt'wirtschaft eingesteJ:It. J etzt sind fast aIle unsere 
internationaIen H,andelsbeziehungen zertriimmert. AIle unsere 
Geschaftsverbitndungen sind ausspioniert, und Ja'hre hindurch 
'haben andere Zeit gehabt uns zu verdrangen und den Bedarf 
unserer Kundschaft kennen zu lernelli. Das ist auBerlich so 
vier weni,ger als e1in niedergetrampeltes Land! Aber es ist durch 
den langen Krieg und die VoHstandigkeit der gemeinen diebi
schen Vernichtungsarbeit erheblich me'hr als eine ganze Zahl 
verwiisteter Provinzen, die doch durch unsere eigene Arbeit 
wied·er auf.gebaut ,wel1den mliBten und dadurch den Uebergang 
zur friedenswirtschaft, solllillige der Weltmarkt versagt, sogar 
erleichtern konnten. E.in Wirfschaftskorper, der regeneriert, 
,1st kraftig tatig. Ein Wirtschaftskorper, mit unversehrten 
inner en Gliedern aus dem Elementgenommen, in dem er gelebt 
hat, der nun ohnmachtig in sic'h zuckt, bis er sich auf einen 
engeren Nahr'boden dauemd zuriickgebiLdet 'hat: das ist 
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schrecklich! Unser Wirtschaftsleben muB bei der Wiederher
stellung des status quo ante notwendig zuriickgehen, wei'l ihm 
die weltwirtschaftlichen Wurzeln abgeschmitten sind und der 
bloBe Prieden diese Wurzeln nicht wiederherstellt. Keine 
Verstandigung gibt da Ersatz! Was zerstort ist, ist zerstort. 
lior'en wir, wie Lloyd George sich riihmt: IIlch glaube, daB das 
Bombardement des deutschen Handels viel mehr zuwege ge
bracht hat wie das Bombardieren deutscher Hauser.· Wir 
wollen den deutschen Handel so bombardieren, daB es ihn nach 
dem Kriege nicht mehr gibt. Wir wollen ihn so mit Bomben 
belegen, daB seine Grundlagen verschwinden. Amerika, Frank
reich, England und Italien und unsere anderen Bundesgenossen, 
wir haben die Schlinge in unserer Hand, die wir um den Hals 
Deutschlands legen konnen, und das werden wir auch tun." 
lioren wir auBerst genau zu! Lord Robert Cecil hat dasselbe 
gesagt! Unsere Peinde wiederholen es oft genug und deutlich 
genug! iEs ist schrecklich drdhende Wirklich'keit, und darum 
wirkt es so beangstigend, wenn die wohl beabsi~htigte Aus
gleiehspolitik unserer durch di'e beriichtigte Kurzsichtigkeit 
eines ohne Gegensatz "obiektiven" Studiums zur vorschnellen 
Versohnung erzogenen liistoriker wie Delbriick und Meinecke, 
vollkommen wir~lichkeitsblind, wieder einmal nur von der Zeit 
vor dem Kriege gelernt hat. Vergangenheit, die sich in wich
tiger Selbstiiberschatzung als Zukunft aufdrangen will! So 
wurde vor dem Kriege finanzielle Mobi'lmachung usw. ge
trieben, indem man 1870 verglich! Und man sah nieht ein, daB 
es galt, mit den Wahrscheinlichkeiten einer ungeheuer neuen 
Zulmnft zu rechnen! Das wiederholt sich nun alles! Wir sind 
wieder bEnd! Nur daB es "eine Uebergangswirtschaft" geben 
wird, haben wir gliicklich begrifien. DaB sich aber die Grund
ordnung der WeltW'irtschaft verandert hat, und daB wir bei 
lierstellung des status quo ante mit zerstorten liandelsorganen 
von dem Meinen Raum, den man UTIS laBt, nur mit hartester 
Miihe einen kleineren Teil wiirden wiedergewinnen konnen, hat 
unser Vol'k noch nicht als eiserne Le'hre gelernt. Darum kann 
einmal der Pluch der Gesdhichte auf denen lasten, die in dieser 
Zeit das Zerrbilld rhres Kampfes urn Parlamentarismus (nicht 
urn den deutschen Volksstaat der Zu'kunft!) gaben und ii,ber 
Tageshandeln vergaBen, daB nur die die kiinftige Fiihrung in 
der deutschen Volksgenossenschaft verdienen, die flir die Zu
kunft des Volkes, irn BewuBtsein seiner Aufgabe irn Kreise 
der Volker, am besten gedacht und gesorgt haben. Mit dem 
Ehrgeiz kleiner Routinepolitiker ist es dann zu Ende! 
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Soli aber Weltfrieden Organisation sein, 50' ist die Zeit fUr 
eine dauernde Ordnwnlg der VoIkerverha.Itnis'se noeh weniger 
reif. Denn dafUr sind O'rganisatorische Voraussetzungen nQt
wendig, die ii'ber die VQraussetzung des bloBen Rechtsfriedens 
noch hinausgelhen. 

Es fehlt der Bauplan. Wie kann ein SQzialist das anders 
erwarten? Der Sozialismus hat VQr dem Kriege dQch einfach 
geschlafen! Er hat wiist und wild VQn der kommenden RevQ
lution getraumt, aber keine der Aufgaben iiberlegt, die kommen 
muBten, wel11n eine aus den Fugen gerissene Zeit neu zu Qrdnen 
war. Wie kann nun ernsthaft davon die Rede sein, daB gerade 
der status quO' ante der kapitalistisohen StaatenweIt nO'twendig 
die beste Grundlage fUr das Zusammenw,irken der Wirtschafts
korper der Zttkunft bedeuten mull? Wie konnten .gerade 
Marxisten sich mit hartnackigem Eigensinn in diesen Satz 
verrennen? Denn fiir den Marxisten ist das Grundproblem die 
Frage der bestmoglichen Zusammenfassung der gesellschaft
lichen Produktivkrafte. 

Es fehlt aber auch der Baugrund. Was wir eben fUr das 
aIte politische Staatensystem festgestellt haben, urn die Un
sicherheit eines dauemden Friedensvertrages zu erkennen, er~ 
scheint jetzt in dem IhOheren Sinne der Unmoglichkeit einer 
unbedingt dauernden VolkerQrganisation. Der Krieg hat die 
Volker unl einen Zustand der schnellsten organisatorischen Um
bildull'ggebracht: Uns! Nach unserem VorbiId; und wie Lensch 
in seinem neuen Buche jetzt wieder mit so eindringlichem Ernst 
betont hat, im gefahrlichsten Wettbewerb mit uns, England! 
Ueher aHes geschichtIiche MaB das durch das Uebereinander
sdhllagen der Revolutionswellen fast zu einem neuen Baugrund 
der Geschiohte gewO'rdene RuBland und seine etwaigen Staats
triimmer! Was bedarf es weiterer Beispie~e!? Es ist klar, 
daB diese ·aIIs·eitige Qrganisatorische Umbildung, in der die 
WeItvolker stehen, geschichtlich so ablaufen kann nnd wohl 
auch geschichtLich 50 geleitet werden kann, daB eine organis'a
torische Ineina:nderbildung der neu zusammengefaBten Wirt
schafts'korper die Follge ist. Es ist aber ebenso klar, daB eine 
so starke Vorwartshewegung gesehichtHc'her Krafte eine Zeit 
a:IIseitiger 'kritischer Spannung wird, und daB man 'bei keinem 
in starkster QrganisatO'rischer Umbildung begriffenen Vol'ke je 
wissen hnn, ob nicht der inn ere Druck nach auB·en umschlagt. 
Wie man bffuaupten Kann, daB derWeItkrieg mit innerer NQt
wendigkeit zu den verborgenen VQraussetzungen des wir'k
lichen Sozialismus gehOrt Ihat, 50 ist es wissenschaftUch gewiB, 
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daB eine Zeit der· AusbiLdung mehr oder weniger sozia!.istischer 
Gesellschaftsordnwrugen mit Notwendigkeit eine Zeit beharren
der Kriegsgefahr sein muB, auch wenn sie den dauernden Frieden 
der Volker schon mit BewuBtsein als Ziel vor Augen hat. 

Zwischen jetzt und der Zeit des endgiiltigen Weltfriedens 
liegt eine organisatorische Uebergangsperiode. Wir haben das 
Aegypten des Kapitalismus mit seinen F'leischtOpfen hinter uns. 
Wir ihaben das gelobte Land vielleicht vor uns. Aber ,das 
nachste ist: die gescbichtliche WUste der WiederhersteUungs
jahre. FUr ,diese schwere Durchgangszeit muB vor aHem das 
Votk .gestarkt werdenl, das geisUg und praktisdh fUr die Aui
gaben der organisatorischen Zukunft besonders berufen ist. 
Desbalb ist gerade fUr uns wegen unserer Zu'kunftshoffnung 
der status QUo ante unmogHch. Wir sind in einer geschicht
lichen Zwic'kmU:h:le: ,beide M6glichkeiten unserer Zu'kunft, 
Kapita:Usmus und Sozia'lismus treiben uns gleidhmaBig vor
warts, wenn wir unsere Lage begreifen. Und mir scheint, das 
ist sogar echt marxistisch gedacht. daB beLdes zusammentrUft. 

meser weltgeschichtliche Entscheidungskrieg, der nac'h aller 
Moglicnkeit der letzte Krieg sein soH, konnte als Verteidigungs
krieg beginnen,aber er muE als Begriindungskrieg enden, und 
zwar als der Begriindungskrieg schlechthin, weB er die dau
ernde Ordnung der Volker vorbereiten soiL Das ist die be
riihmte mittlere Linie unserer Vo'lksinteressen, die unsere Ikurz
sichtigen VersOihnungshilstori'ker nicht finden 'kOnnen. Dabei 
wiirde uns d'er alte Kant selbst zustimmen. Das kan:n' auch 
dem strengen Moral<isten geniigen! Denn Kant in der ganzen 
Strenge seiner Recht'1ichkeit verwirit ja sogar die gewalt
tatige "Revolution der Befreiung", aber erkennt die durch die 
Revolution gewonnenen Volksrechte als rechtsbestandig an. 
So muB der durch den Weltkrieg begrUndete und moglic:he 
Fortschritt erobert und aner'kannt lWerden, wenn der Krieg 
o'hne unseren Willen eimtmal gekommen ist. 

Das ist der weltgeschichtliche Sinn des Status qUO post. Wir 
sagen mit den leidenden VoIkern, es sind der Kriege genug, 
und sehen die Weltkatastrophe als die Stun de der Umkehr. 
Aber wir belhalten einen kii'hlen, materialistischen Blick fUr 
das, was jetzt tmog!ich ist: ein Notbau, Raum fiir gesunde 
Wachstumsmoglichkeiten. Die Vergangenheit ist tot, die Zu
kunft soli entstehen konnen. Die Verstiindigung muE hinter 
dem Frieden I,iegen konnen, im Frieden selbst kann sie noc'h 
nidht endgiiltig liegen. VersHindigung als Zweck im h6heren 
weltgeschichtlichen Sinne! Frieden als ihren ersten, befriste-
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ten Versuch, so wie wir aus aHer Org·anisationspraxis wissen, 
daB auch Kartelle und TarHvertrage nicht gleich das erstemal 
endgUltig fertig sind. Eine gesunde Grundlag·e fUr eine mog
liche Weltorganisation und ein vorlaufiger Versuch der dauern
den Uebereinkunft! Das ist der Friede organisatorisch gedacht. 

Der alte Kant meint von seiner Rechtsforderung der voH
kommenen "republikanischen" Verfassung, deren Wesen fUr ihn 
in der Tren:ntung der Gewalten und der DurchfUhrung der alJ
gemeinen VOilksgesetzgebung besteht: daB fUr diese "schwerste 
Aufgabe" der Geschichte "richtige Begriffe von der Natur 
einer moglichen Verfassung", "durch viel WeltlauHe geUbte 
Erfahrenheit" und Uber das alles noch "guter Wille" notwendig 
seL Wie trifft das alles auf den Notbau der Weltorganisation 
zu, der jetzt zu begriinden ist! 

Wenn ·es 'der gute Wille allein tate, wir Mnnten voHer Hoff
nung sein. A!beres ist das feste Ergehnis alIer Gesellschafts
wissenscthaft lUnd der sicher.e Standpunkt aUes wissenschaft
lic4en Sozialismus, daB der gut'e Wille ~n Gesellschaftsfragen 
dieser irdischen Welt nicht geniigt, sondern daB man die ge
gebenen aus mancherlei wmen zusammengesetzten "materia
listischen" Verhiilunisse des menschlichen Zusammenlebens 
kennen muB, d.ie dj.eser gute WilIe erneuern sO'H. 

Ueber die Ausgangszeit ·des Wel~kriegs, durch den die 
Organisat.ion lUnd der Sozialismus siegt, legt sich ein gewisser 
Nebel des Individualismus! 1m Inneren durch all die Aus
briiche der wirtschamichen Sellbstsuc:ht, die gegen di'e Zeit 
wiitet, und durch die merkwiirdige und doch so notwendige 
gesohichtliche Verspatung unseres voriibergehenden Kampf.es 
urn Bafilamentarismus, wo so ganz andere Staatsformen im 
SchoBe der Zukunft liegen. Aber gen.au so unhaHbar wie die 
innerpoilitischen Kartenhiiuser unserer biirgerlichen Demokratie 
sind gegeniiber dem wirkHchen Zustand der Welt die beson
deren Friedensbande, die die drei groBen Internationalen der 
Idee jetzt so eiffiig zu 'kniipfen S'uchen. Ueherall: status quo 
ante! 

DaB dereigenHiche Pazifismus doktrinar-indlvidualistisch 
ist, nimmt ja gar kein Wunder, weB es im Individualismus 
immer geihe1iBen hat: Menschheit und Individuum! Der Frieden 
der Staaten soil diesen einen groBen' 'Kreis zur Wahrheit 
machen. Die Entwicklungskampfe. der gegliederten Gesell
schaft, die notwendigen Bedingunrgen der Fortbill,dung ihr,er 
Oliederung verschwinden vor dieser geschichtsh1inden Mensch
heitsbegeisterung! - DaB aber die Friedenspropaganda der 
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sozia:listischen Gruppen einfach c,tie Bahnen des Pazifismus 
miWiuft und nach den Bedingungen des status quo post ilber
haupt nicht gefragt hat, ist wdhl der groBte Widersinn dieser 
weltgeschichtlichen Stunde. - Ware es anders, <so ware der 
innersten Moglichkeit nach auch der Friedensvorschlag des 
Papstes anders geworden (ireilich die Widerstande der Welt 
waren dagegen gegangen I), denlll man darf glauben, daB die 
beste Grundlage filr die endgilltige genossensohaftliche Organi
sation der Volker auch di'e beste Grundlage eine,s christlichen 
Friedens ist. Aber so muBte sich zeigen, daB der Vertreter 
der heiligen Le'hre, die den Willen der Menschen lautern soli. 
der "Sachwalter Gottes" in zeitgeschichtlichen lrrtum und 
inzeitpolitische Rilcksichten verfallen muB, wenn er in das. 
"Reich des Kaisers", in die Handel dieser Welt, wenn auch 
mit dem groBten Wunsch nach Unpartei'lichkeit und aus inner
stem Iierzensdrang einzugreiien sucht. 

1m Ernst: die internationale Macht, die gegenwiirtig noch am 
besten wei8, worauf es bei dem bevorstehenden Frieden an
kommt, ist die· Macht des Kapitals. Die hat organisiert und 
wei8, wie weit die Organisation der Welt gegenwiirtig ge
kommen ist! 

Wenn ich zu sagen Mtte, wilrde ich unsere groBen Wirt· 
schaftsinteressen (allerdings nur mit Vorsicht das Finanz
kapita!!) und unsere Sozialisten zur Beratung zusammenbrin
gen, damit dieeinen, aus ihrer Kenntnis der Wirtschaftskrafte 
der Nation und der W,irtschaftskrafte der Welt, sagen, was die 
Nation braucht, damit sie flir i'hre Zukunft stark wird, und da
mit die andern dagegen abwagen, was aus Grilnden der kilnf
tigen Volkergemeinschaft ganz ungerecht und unmoglich ist. 
und welche Kraft Deutschland gerade urn der iinternationalen 
Gerechtigkelit willen wegen sei~ner Rolle in einer sozialistischen 
Volkergesellschaft braucht. Auch der alte Kant wilrde dem 
vielleicht zustimmen konnen, damit alle Willenskrafte der poli
tischen Vernunft ein'r Nation richtig zusammenwirken. Marx 
und Engels konnten die Beratung vielleicht flir ilberflilssig hal
ten, aber wohl nur deswegen, weil sie sich selbst den prak
tisc'hen Blick zugetraut 'hatten, zu begreifen, was eine Nation 
braucht, die unter ihrer Filhrung ,in einer Zeit der kommenden 
Weltorganisation die Vorarbeit haben soll. Kein Entweder -
Oder! Macht und Recht! Soviel Macht, wie sich mit dem Recht 
vor der Geschichte vereinigen 1aBt, denn nur auf dem Boden 
einer starken deutschen Macht scheint nns das Recht der Zu
kunft moglich. 
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Ein starker und gerechter Staatsmann des siegreichen 
Deutschlands h{jtte die Pflicht, diese Mitte kapitalistischer und 
sozialistischer Friedensnotwendigkeiten zum Ziel zu nehmen, 
das sich in aller grundsatzlichen Klarheit vor der Nation und 
vor den VOlkern offentlich vertreten laSt. Herr v. Kuhlmann 
hat in seiner Antwort auf die Note des Papstes daru'ber geklagt, 
daB statt des "freien Spiels der Krafte irh. Wettkampf der Na
tionen" der Weltkrieg gekommen ist. Das ist kein ganz un
gefahrlicher Traum 1 Will er zu diesem 'freien Sp,iel des Wett
ikampfes zuruck? Das ist unmo'glich. Die Oeschichte hat ent
schieden. Hat er illlUr sein Ende festgestellt, dann muB auch 
seine Politik unter dem Schlagwort stehen: der status quo post. 
Es steigt ein ZeitaUer der Organisation herauf. Also komme 
ein Frieden, der diese Zukunft moglich macht, weil sie und nur 
sie die, Zukunft der Vernunft ist. 



4. Die Begriindung der Weltorganisation. 

WAS erscheint sellbstverst~ndlicher, als daB sich das orga
nische Leben der Natur im Oebiete des bewuBten Willens 

als Organisationsleben fortsetzt? Was ein~euchtender, als daB 
dieses Organisationsleben mit kleinen Menschen'horden beginnt 
und dann durch ein in Kampfen und Zusammenbrtichen stark
bewegtes, immer weiter ,gespanntes Geschichtsleben hindurch
geht, wei! jede g'esellschaftliche Gliederung ohne vollstandige 
Aus'gewichtung des Oanzen in ihren Tei!en zu selbstandigen 
Gegensatzen werden muB, wei! jede kraftige Zusammenfassung 
zu Unterdrtickung und Aus'beutung fii'hrt, die die GHeder gegen 
das Haupt empart, und wei! endlich jede ,Entfesselung der Teile 
umge'kehrt den sttirmischen ,orang nach einer neuen eirrheit
lichen Be'herrschung fluer ung'ebandigten Bewegung entstehen 
laBt, bis sich endlich aus aUedem der Bau 'einer Gesamtorgani
sation der Menscllheit zu 'voUenden strebt? 

Man ,kann diese fortschreitende Synthese del' Menschlheit bis 
zum Versuch einer letzten Ineinigung ii'ber aUe Oegensatze 
hinwe'g als das absolute Entwicklungsgesetz des Vernunfttieres 
"Mensch" betrachten, das i'hm sein eigenstes Wesen vorschreibt 
und in dem alle seine Klassen- und Staatenkampfe, seine Revo
lutionen und seine Befreiungen und die erstaunlichen Zeiten 
seiner schOpfer is chen Perioden ent'ha'lten sind. Mit den Augen 
des alten Marxismus gese'hen: ebenso seine Ab'hangigikeit von 
der selbstaufgebauten Organisation der technischen Arbeit, 
wie seine geistige Kraft, tiber den eigenen Ban auch wieder 
Herr zu werden. Es ist der Orundtdeb seiner Vernunftanla,ge. 
Es ist a'is al'lgemeiner GattungsrWiHe der Anlage nach in das 
selbstandige Eilne;el-Ich jeder OeseUschaftszeUe hineingeschmol
zen. Es erscheint als Stei,gerung und inn ere Erhellung der 
natiirlichen Formungs:krafte und weist so auf eine QueUe aller 
Lebendi'glkeit :wrtick, die sehr v,iel tiefer liegt wie die Mensch
werdung. iEs wird als eine Notwendiglkeit erlebt, 'wie nur je 
ein Schicksal oder ein Schopfungsiplan. 

Alber in seiner Notwendigkeit ,bleibt es "ein Gesetz der Frei
heit", weH es nur als die eigenste Arbeit der Vernunft ver
standen werden 'kann, die gerade durch i'hre Entfaltung Frei
heit gibt und in abertausend verschiedenen Kapfen: seJ.bstandig 
lebt, deren erworbene und gesteigerte Schulung von immer 
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neuen Generationen neu zu lernen ist. fine Arbeit, die immer 
neue Versuche und Erfahrungen zum Ausgangspun!k:t nimmt 
und nach <ler FiHle erden'k1icher Mog'iichkeiten ihre organisa
torischen paine entwirft! AUe "Notwendigkeit" in unserem 
geschichtlichen Tunbehalt ja den Doppe'isinn, daB sie ver
suchen muB, "eine Not zu wenden", wenn wir sie durch die 
bewuBte Tat zur Wirklichkeit machen. Eine geschichtliche 
Notwendigkeit ist nur das: die Not einer Zeit, ihr tiefes MiB
verhiiltnis, ihren Organisationsmangel wirklich zu begreifen und 
aus dieser Not der Zeit die Erleuchtung fUr die Tat zu suchen. 
Das ist Vetnunft in i'hrer alten Orundarbeit, die immer a:us Gegen
satzen Einheit schafft und aus y'erwirrung Zusammenhang. 
So war der Marxismus eine welt-geschichtliche Notwendigkeit 
nnd weltgeschichtliche Vernunft, weil er die liandarbeiterschaft 
durch den ·Erlosungstraum einer groBen GeschichtsphHosophie 
mit !hochgespanntem Klassenwillen fUllte, ehe der wir'kliche 
Sozialismus moglich war. So war die Begriindung des Deut
schen Reiches aus der geg·ebenen Staatslage heraus eine welt
geschichtliche Notwendig'keit. So ist jetzt, wo wir vor dem 
Wiederaufbau Europas stehen, Staatsbau und organisatorische 
Idee zugleich, die Stuude der folgenschwersten Entscheidungen 
fiir den organ.isatorischen Sozialismus ge'kommen, unod gerade 
tIarum erscheint das Erge'bnis des Wiirzburger Parteitags der 
deutschen Sozialdemokratie so entsetzlich gering. 

Es ist wichtig, diese ilberlegende Freiheit der Vernunftsnot
wendigkeit von Grund aus festzuhalten. 

Das al1gemeine Entwicklungsgesetz d·er Vernunft gEbt also 
nur die allgemeine Richtung, in der der groBe, in seinem End
ergebnis problematische Versuch des menschlichen Geschichts
lebens durch die Jahrtausende, die uns iiberliefert sind, und die 
Jahrzehntausende seiner Vorzeit, seiner Grundlage nach ab
gelaufen ist. Die Perioden, in denen die Menschheit bisher 
gelebt hat, Munen groBe Grundahnlich'keiten und Gegensatze 
zeigen, wie die organisatorischen Aufgaben frii'her lagen, und 
wie sie 'heute liegen, so daB wir unser en "Zuikunftsstaat" von 
vornherein mit den Lebenszustanden der Vergangenheit ver
gleichen 'konne/n. Aber kein Entwic'klungsgesetz schlagt das 
in starre Fesseln, was seiner Natur nach tausen:daugiges, aus 
allen seinen ZeBen selibstandig wollendes Gesellschaftsleben ist 
un<l darum nach der Kraft <ler personlichen Antriebe nnd nach 
der :beson.deren Art i'hres Zusammenwirkens in .beweglicherer 
FreIheit seine Lebensformen herausbaut, wie ·irgendein im 
Winde gezauster Baum oder ein Korallenstock, denen gleich es 
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an den Boden gerbunden ist. Aber die schwankende Lebens
form eines so1chen Or.ganismus gleicht dem Organisationsibau 
der Weltgeschichte. Und kein Entwicklungsgesetz entbindet alI) 
den geschichtlichen Wendepunlkten die jeweils lebendige Gene
ration von der schweren, mUhsamen Arbeit, i'hre Orgll!nisations
torm selbst zu durchdenken und trotz des Gegeneinander
strelbens der Interessen in gemeinsamer Arbeit auszll'bauen.l 

W,ir dUrfen es uns mit unserem Schlag;wort von der "Organi
sation der Welt" oder auch von der "Durchorganisierung des 
Staatensystems" wahthaftig nicht zu leicht machen. Aber wir 
wol'len auch, trotz aller Bereitschaft zum niichternsten Realis
mus, das anerkennen, lWas ll!US den Tiefen unserer Natur iilber 
uns 'hinauslebt und, solange Menschen sind, iiber die Einzel
menschen hinausgelebt hat. Wir stehen in gro8eren Lebens
form en, die ihre Vollendung verlangen, und erst das Leben 
dieser Lebensformen ist das obJektive Leben der Vernunft, 
dem wir mit unserer subJektiven Vernunft nachkommen 
miissen. 

Wenn wir aber nach dem Gang der Jahrhunderte und Jahr
tausende vor der Aufgabe ste'hen, nach all den naturhaft un
hewuBt oder halbbewuBt geschaffenen Organisationsformen der 
Vergangenheit, ietzt nicht nur einzelne Organisationsglieder, 
wie Wirtschaftsbetriebe und InteresseI)vereinigungen, sondern 
allseitig und durchgreifend den Zusammenhang der Vollker 
"organisatorisch zu organisieren" und aus unserem mensch
lichen Grundtrieb vollibewuBte Kunst zu machen, so gibt es uns 
eine hOhere Sicherheit und Zuversicht bei dieser geschicht
lichen Arbeit, wenn wir uns sagen, wir organisieren die neue 
Ordnung Europas nicht nur deswegen, weil der Hochkapitalis
mus organisiert hat, wir or.ganisieren auch nicht nur deSIWegen, 
weil Sozialismus iln seinem Wesen erfaBt Durchorganisierung 
der Geseflschaft ,bedeutet, sondern wir erkennen an, daB wir 
die Arbeit fortsetzen und vollenden wollen, mit der unser Ge
schlecht in seiner ganzen geschichtlichen Leistung seiner 
Natur nach gerungen hat. Nur wenn wir das jetzt beinahe 
beriichtigte, durch den AUtagsgebrauch unserer Tage nur zu 
abgegriffene Wort "Organisation" in seiner weltgeschicht
lichen und naturgesetzlichen Tiefe packen, werden wir ihm 
gerecht und be'greifen als seinen Kern, daB es etwas anderes 

. verlangt als den auB.eren Apparat einer gliedernden Ein-

1 Vgl. meine AufsiUze "Gruudlegung der vergieiohenden Wirt
schaftstheorie". Bd. IV lier "Annalen fur soziale Gesetzgebung und 
Politik". . 
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teiiungsgeschicklkhkeit, mit der man etwa ein neues Kriegsamt 
wenigstens auf dem Papier rasch ,genug ,entwerfen kann. Es 
ist, bewuBt gedacht, ein Welterlebnis! Eine neue Willells
gewalt! ,Wen es aber V'erdrieBt, daB dieses Orundwort unserer 
Zeit ein f'remdwort ist, soU daran denken, daB wir mit unserer 
jungen Kraft geschichtlich spat zur Kultur gekommen sind und 
gerade die kluge Zusammenordnung unserer Kraft erst nach 
fremdem Vorbi'ld hruben lernen miissen. Was wir der Welt 
durch deutsche Organisation zuriickgeben 'konnen, haben wir 
in einer A,useinandersetzung mit clem iKonnen aIJer Volker 
seIber erwot1ben. 

Weltgeschichtlich stehen wir ja an dem Uebergang, daB das 
auf dem gemeinsamen Mutterboden einer ererbten internatio
nalen Oeistes- und Handelskultur erwa.chsene System der wett
eifernden Nationalstaaten der euroflaischen Wirtschaftsvolker 
zusammengebrochen ist, nachdem "es durch die Entwicklung 
der Technik nnd der Oe'konomie des Kapitalismus gezeigt 
hatte, ,daB es gerade durch seine Gegensatze eine sehr viel 
triebkraftigere Organisations form gewesen war, als irgend
eins der geschicht'lichen Zentralreiche in Ohina oder in ,Rom. 
\Bei dem Auistieg zu dieser triebikraftigen Selbstandig'keit hat 
dieses Staatensystem mit seinem nationalen Egoismus - d'ar
auf hat man jetzt ofter verwiesen - den alten Kulturzusammen
hang der Christenheit wesentIich zersprengt, hat ihn iiberdies 
dUTch die Begiinstigung der kirchlichen Neubildungen auch auf 
seinem eigenen Gebiet zerrissen und ihn durch die diesseitige 
WissenschaftIichkeit der modern en Denkungsweise iiberwach
sen uOod ,erstickt. Eine verschwommene Menschl.ichkeit des 
KosmopoJitismus nnd die zunehmend greifbarere WirkJichkeit 
der wirtschaftIichen InteressenverHechtung und der nahe zu
sammengeriickten Verkehrs'beziehungenW'ar gebJieben. J etzt 
hat der Kampf urn die Verteilung der Welt die Staatengegen
satze in den Zusammenbruch des Weltkrieges hineingetrie:ben 
und aIJe alten Kulturzusammenhange auseinandergeblasen! 
Aber so, daB die ganze Welt das gegenseitige Elend tagl'ich 
erfa'hrt. Wie ist die neue Einheit mogJich? 

Es ware auBerJich den'kbar, daB aus dem Weltkrieg Welt
herrschaft entstande! Aber das game System unserer Staaten
welt ist in Europ,a llind im Verhaltnis der Kontinente im Gegen-, 
satz zu dem natiir'lich la/bilen Stadtstaatensystem der anti'ken 
Mittelmeerlkultur ein Oleichgewichtssystem, so daB der Welt
krieg mit einem verzweifelten Oegeneinanderdruck endet, bei 
dem auch der Sieger nicht zum Herm wird, und auch kein 
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Neutra'ler die Ueberlegenheit z,u bekommen hraucht, wenn die 
Torheit Europas nicht ins Grenzenlose geht. Die We'ltorgani
sation gehOrt also zu den Organisationsformen, die sich nicht 
durch Macht von oben, sondern durch ZusammenschluB von 
unten bilden mussen. Ein solcher ZusammenscbluB braucht das 
Ric'htbild der Idee, das die unsicher zogernde Zusammenstim
mung der Interessen zur innerlich gewollten Einlb.eit machen 
kann, die noeh fester zusammenMlt als der auBere Herrenwille. 

Es erscheint kaum deQkbar, daB eine Welle der christlichen 
GUiubigkeit noch einmal wie im Mitte1alter eine schaffensfreu
di,ge Kulturperiode au'Dbaut, wenn sie nicht etwa den Gedanken 
der ,unter dem Kreuz den Brudern dienenden Gotteskindschaft 
mit den neuen technisch-organisatorischen und darum wissen
schaftlichen LebensbedingUingen der kommenden Oesellschaft 
von Grund aus zu verbin.den weiB. Die Gesellschaftsordnung, 
an der die Volker ~heute bauen, ist auch groBer als die Christen
he it. Der Individualismus der liberalen Menlschheitsgesinnung 
treibt trotz alJem Pazifismus die Staaten 'gerade durch sein 
Grul1idpr'incZip des IndividuaUsmus immer wieder auseinander. 
Die bloBen Rechtsbande seiner Vertrage 'haben keinen Bestand, 
und am wenigsten dann, wenn er gegen aIle wirtschaftliche 
Wirk'lichkeit das freie Spiel der wirtschaftlichen Krafte noch 
einmal aus ewigen Stemen ablesen und zur Regel des ver
anderlichen und jetzt so eng zusammengeschlossenen Ge
schichtslebens machen mochte. 

,So ware das or'ganisatorische Problem einer Wiederaufrich
tung einer zusammen'gebrochenen Staatengesellschaft zu einer 
verstarkten Lebenslkraft beinahe unlosbar, wenn nicht das 
hochgezuchtete Wirtschaftsleben des Kapitalismus se1bst, das 
uns in die KatastrOlP'he hineingerissen hat, gerade auch das 
Bauprinzip unserer geschichtlichen Afibeit in reinster nnd klar
ster fassung als allgemein bcl<annte gesei1s,chaftliche Lehens
tats ache 'herausgeboren Mtte: Organisation. Organisation im 
Innern und international in all den Zusammenscbliissen des 
Hochlkapitalismu5! Organisation in der forderung des So
zialismus, der fiber den Kapitalismus hinausverlangt und der 
das Organisationsprinzip von vor.nherein so aufstel1t, daB es 
auf das Innere geht und uber den auBeren Mitteln den Lebens
zweck des gesunden Gesel'lschaftsganzen nicht vergiBt! Ohne 
diese starkste Energie des Organisationsgedankens, der uns 
eine Zukunft verspricht, wurden wir nach diesem Weltkrieg 
einen Kulturverfall oder eine Zeit des Stillstandes und der 
muden Entsagung fiirchten mussel!', weil der Lebenswille des 
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19. Jahrhunderts von den Folgen seiner LeidenschaH erstickt 
wird. Da wir als Volk die lebenspendende Macht der "Organi
sation" in diesem Kriege vorlbildlich erlebt haben, wenn uns 
auch aile ihre Entartungen so wenig erspart geblieben sind, 
wie dem Franlkreich der groBen Revolution die Ausschreitungen 
der "Freiheit", so haben gerade wir das Recht zu einem beson
deren Zukunftsglauben. 

Darum ist es die gesChichtliche Konstruktionsaufgabe: die 
Not der Zeit durch ihre sHirkste Kraftzu 'heilen! Die Kata
strop'hedes We1fkrie,ges durch die aufbauende Macht der Or
ganisation! Die Zeit le'hrt es, und der Gang der Weltgeschichte 
trerbt nns vorwarts! Wir diirlen und miissen aus der Zuver
sieht handeln, daB in der Gesehiehte der gesellsehaftliehen 
Vernunftentwieklung eine entseheidende Stunde gekommen ist. 

AUe kiinftige Politik steht unter dem Prinzip der Weltorgani
sation. Man Ikann fhr niCht me'hr entrinnen,auch wenn man 
jetzt den Frieden in der Betaubung der Friedensse'hnsucht als 
.einen ,Frieden der Valkedreii'heit und des ungehemmten Wirt
schaftsverk~hrs erstreben wi'll. Und darum miissen wir den 
Frieden schlechterdings als einen Frieden der Begriindnng und 
einen Frieden der Organisation von vornherein wollen. Alle 
Lasungen im einzelnen sind ihrer Natur nach selbstverstandlich 
strittig, so wie aile Entwiirfe zu einer neuen technischen Kon
struktion nach der ersten Skizze griindlich durchiiberlegt werden 
miissen. Was hier an Ueherlegungen folgt, ist fiir den Verfasser 
selbst kein Dogma. Aber nur das Volk und die Oruppe, die die 
Auf,gabe selbst grundsatzlich erkennt nnd damit - da Ikommt 
die harte realistische Seite herein, die iede geschichtliche 
Lebensauf,gabe notwendig an sich 'hat - die Auslesebedingnn
gen, unter denen die Staat en und die einze'inen nunrne'hr stehen, 
ist dem weltgeschich'tlichen Augenbliok gewachsen. Das ist 
die we'ltgeschichtliche Vemunft der Stunde! 

Es ist aber das Oesetz der Oeschichte, daB dieser groDe Zn
kunftsfriede zugleieh durehaus Gegenwartsfriede sein muB, der 
nichts J:ndgiiltiges schafft, sondern einen Durchgangszustand 
vorlaufi'g ordnet. 

Status quo pos,t! 
Die Erschiitterung aller Oesellschaftsver'haltnisse ist zu nach

haiUg, als daB nicht aile auBeren Oesellschaftsolidnungen lange 
nachiittern rniiBten. E5 ist organisatorisch unmaglich, aus zer
brochenen und verbogenen Teilen, die ihr selbstandiges Leben 
behalten miissen, urn se'lbstandig regenerieren zu kannen, gleich 
ein fest ine'inander geordnetes Ganzes zu mach-en, zumal wenn 
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ein oberster Richtwille, der die Ausheilung der Weltstaats
gesellschaft nach seinem Oefallen lenikt, der Natur der Bache 
nach ausgeschlossen bleibt. Man organisiert auch n'icht eine 
ganze StaatengeserIschaft mit ein paar Federstrichen oder ein 
paar Beschliissen wie eine Betriebsalbteilun'g. Die Or.ganisa
tion Ider Staatengesellschaft muS sich auswachsen konnen. 
A·ber We'lt'krieg und W eltfri~de ist der einmaHge starke Ein
griff, der die Bedingungen dieses kiinftigen Wachstums schaUt. 
So werden Revolution und Evolution verbunden. 

Es nandelt sich also darum, die Grundlagen zu gewinnen, auf 
denen eine auBen uud innen einheitlich zusammengefaBte 
Volikergesellschaft, eine Periode der Volks~nossenschaft und 
der Vollkergenossenschaft entstenen kann, die aBe Einzelkrafte 
soweit es irgeud angent, aufs lebendigste entwickelt und dock 
alle Krafte zur 'hOchsten Gesundheit aller Teile ·gleichmaBia 
zusammen'bindet. Diese Aufgabe muS mitten im Zusammem 
bruch der Staatengesellschaft er'kannt und erstrebt werden. 

Widerspruchsvolle Bedingungen: etwas Vorlaufiges schaf
fen, was doch dauernde Festigkeit ·bekommen kann! Organi
satorischer ZusammenschluB Ides Ganzen, und doch selbstan
dige Regenerationsfiihig1keit fUr je.des Glied! WiiBten wir nicht 
aus der Geschichte, daB Oesellschaftsordnungen die w'ider
sprechendsten Vorzii·ge vereinigen konnen, wie der Kapitalis
mus groBe Massen:produktion und hohe Beweglichkeit des 
WJrtschaftslebens vereinigt hat, Mnnte das Ziel unmoglich 
schein en. So ist es nur gelWiB, daB die Losunrg ke'in einfaches 
Schema sein kann, wenn auch, oder vielmehr gerade weil die 
Grundaufgabe Organisation heiBt. Denn Organisation ist kein 
auBteres Schema, sondern .innere Belebung zur Einheit. . 

Es liegt im Wesen der Aufgabe, daB sie schon rein theore
tisch als programmatischer Entwurf vollstandig nur durch Or
ganisation gelDst werden kann. Es ist eine gesellschaftliche 
General!tabsaufgalbe! Das einzel"ne "lch" ist zu klein dafiir. 
Aber es liegt die ganze verzlWeifelte Riickstandig1keit unseres 
alten Staates und derbiirgerlich-i'll'dividualistischen Gesel1-
schaftswissenschaft darin, daB Ikeine Stelle da ist, die gesell
schaftliche Reorganisationsaufgarben mit geniigendem Ueber
blick einheitlich und sachlich ergieoLg vorberaten kann, ja, daB 
sogar innerhalb des Sozialismus die lb:loBe Moglichkeit und 
Notwendig'keit solcher Vorbereitungsste11en fiir die groBen Ent
scheidungen des Volkswillens iiJber der biirgerlichen Eintags
rederei von Parlamentarismus noch nicht begriffen sind. Wir 
sind in Deutschland - wortlich ~u ne'hmen! - hinter der Welt-

Plenl[e. Die Oeburt der Vernunft. 4 
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gescbichte zuruckl Flir die Uehergangswirtschaft werden 
freilich Plane gemacht, und man spieIt auch schon mit der 
Erorterung von al'lerhand f'inanZifragen nach dem Kriege, ohne 
i'hre ganze ,grundsatzliche . Bedeutung zu begreifen. So arglos 
blind jst der kraftbewuBte deutsche Miche1, abwo'hl er in den 
Frieden eigentlicb nicht so o'hne Wissen aller Foigen bine~n
ge'hen darf, wie er in' den Krieg ihineingegangen ist. Denn so 
sicher man vor dem iKriege feststellen !konnte, daB all die 
klugen Erwartungen f,fir die ,finanzilelle Mobilmachung un~u
reich-end waren, und dennoch bei einer bewuBten auBersten 
Verstarkung alIer Annabmen binter der Wirklichkeit zuruck
geblieben ist, so sicher kann man feststelIen, daB dil! Dauer
wirtschaft nach dem Kriege unter anderen Voraussetzungen 
ste'hen wird als die Dauerwirtschaft, die wjr im Frieden ge
wohnt waren. Die Orundkonjunktur der Welt hat sich ge
andert.s 

Wehe dem Volke, das nur das nachste will, wo es darauf 
ankommt, weit in die Zukunft vorauszublicken! Wehe dem 
Volke, dessen politische Fuhrer sich in Kleinigkeiten verlieren, 
wo es ums Oanze geht! nenn leider ist ein Yolk immer nur so 
klug, wie seine ,Fuhrer sind, und ein durch den Krieg in all 
seinen Oliedern angespanntes Volik nur so klug, wie seine alten 
FUhrer im Banne der alten Vorurteile, auc'h wenn sie von ,,Neu
orientierung" sprechoo. ner einzige !Deue Aufgang, nach dem 
\V'ir zu spahen haben, ist die Sonne unserer Zukunft. Oder 
'vielmehr, da nns gewiB kein heiterer Ta'g entgegenIacht" wenn 
der Krieg vor,uber ist, die AufkUirung, die wir leisten mussen, 
sind die schweren Oefahren unserer Zukunft auf wei! hinaus. 
Aber man hat die "Ftiegeraufiklarung" in geschichtlichen Dingen 
bisher verachtet, kaum Idas Fernrohr zu ,gebrauchen geIernt, 
and tastet sich lOur schweritiollig und IlmrzsichtIg an der Routine 
der Alltagserfa'hrung in das Allernachste 'hinein vorwarts. 

So 'kann es sich 'hier nur·darum handeln, wie sich .:I.er aIte 
Kant ausdruC'ken iWurde; aus dem Orundsatz der Organisations
idee lIarchitektonisch" zu entwickeln, was aus dem Lebens
prinzip unserer Zeit an aUgemeinen Forderungen folgt. Denn 
diese durch die Or,ganisationsfor<ierung ,grundsatzlich gege
bene'll Ziele werden zur Auswirk,ung durchdringen, so wahr 
Organisation Organisation ist. SIe zu 'kennen, ist die eine 
Seite der Realpolitilk. Das nuchterne Abtasten der Wirldich
keit auf das, was moglich scheint, die andere. Aber die tiefste 

• Vgl. mein Buch: .. Von der Diskontpolitik zur Herrschaft ,liber den 
Oeldmal1k~·. Kap. IV. 
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Richtung des aufbauenlden Willens eiDer Zeit !hat sehr vie] 
mehr Realitat, a1s der scheinbar so unerschiitterlichgewordene 
Bestand alter VerMltnisse, die doch verganglich sind. 

Wir werden in den kommenden Jahren immer wieder fragen 
mussen: was hei8t und was bedeutet organisatorischer Sozia
lismus? Urn diese Prage' wird der Wettkamp,f der Vollkler 
wesentlich ge'hen! AIle Aui,gaben, die uns die Liquidation des 
Krieges ibringt, ste'hen unter rhrem Zeichen. Ob man Ihnen 
zunachst nur ol'gaJIlisatorisch oder nur sozialistisch Ibeizu
~ommen sucht, hl'eilbt leinerlei, es lkommt schlieBlich doch dar auf 
ibinaus, daB man beides vereinigen muB. Aber die Organisation 
und Reorganisation, Albbau und Aufbau unseres eigenen Staates 
und unserer inneren Volkswirtschaft stehen !bier nicht in ,Frage. 
AIle diese Fragen 'haugen ja vom Frieden ab und miissen durch 
die Miihseligikeiten der Uebergangswirtschaft fUr Jahre 'hin
durch. Wir haben noch etwas Zeit fUr sie, 'Wenn auch nicht 
gar zu viel.~ 

Aber der Frieden reift der Entscheidung entgegen, und wir 
konnen noch in der zwolften Stunde versuchen, uns uber die 
Grundfragen organisatorischer Weltpolitik zu verstiindigen. 
Der I(rieg hat uns die Le'hre 'gegeiben, daB fUr das ein~elne 
Vo~k immer nur ein Wirtschafts1e1ben mogUch ist, das der 
Strulktur .der gie'gebenen StaatengeseIlsc'haft entspricht, und so 
bestatigt sich die alte Le'hre Kants, daB nur durch den Zu
sammenschluB des Staate'llsystems die beste Ordnung im Innern 
des Staates moglich wird. 

Wir ikonnen ein System der iiu8eren Organisationspolitik mit 
der ganze'll Pedanterie der grundsatzlichen wissenschaftlichen 
Ueberlegung entwickeln und dadurch vtelleicht bekraftigen, 
w'ieviel klare Ueibersicht in einer sol chen g'elehrten Einteilung 
steckt. iDenn ein System der al1.gemeinen Or'ga'llisationspolitik 
hat seine personliche und seine sachliche Seite. Es muB nach 
der sachlichen Seite naturgemaB fragen: Was gilt von dem 
einzelnen Staat, der in eine Weltorganisation reintreten muB? 
Was gilt von der ganzen Staatengesellschaft? Was gilt bei 
dieser Staatenor'ganisatio'll vom Organisierungsverfahren, vom 
Organisationsmittel und vom wiinschens'Werten Umkreis der 
Organisation, von Ihren natiirliche'll Gliedern und ihren natiir
lichen Gegensatzen? iDazu kommt dIe grundsatzliche Frage 
aus dem Gesetze des Status quO post: Wie-muB eine Ordnung 
beschatfen sein, die nach der ganzen Sachlage nur als be-

I Vgl. vorlaufig mein ,,1789 und 1914". 
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griindende Anfangsordnung gedacht werden kann, aus der ein 
Endzustand herauswerdetn soli? So etwa hatte auch der alte 
Kant folgern konnen. 

Wir nehmen die Personenfrage voran, die aber allgemein 
fiir die Innenpolitik und AuBenpolitik einer organisatorischen 
Zeit gelten muB. 

Eine Zukunft der Organisation ist organisatorisch vorzu
bereiten. 

tDemnach sollten :die PoIitiker der Gegenwart politische Bau
meister sein, die das Handwerk der Organisation im kleinen 
aus Erfahrung Ikennen und nun die Zu'kunft einer Welt gestalten 
sollen. Darum Bliok auf die Welt und Blick auf die eigene 
Volkswirtschaft, die ebenso se'hr ern einziger groBer Betrieb 
wird, filr dessen Krafte allseitig gesor-gt werden muE, Iwie eine 
einzige groBe Oenossenschaft, in der allen Oliedern 1W0hl wer
den solI! Da wird PolWk notwen:dig ein Mittelding zwis~hen 
OroBunternehmung und Oewerkschaftsleitung. Beides ins 
RiesenmaB 'gesteigert und von der Hohle einer weltgeschicht
lichen Uebersicht. So miissen die Menschen sehen, die den 
Status quo post begriinden Mnnen. 1m Ernst, Industrieleiter 
und Arbeiterfii'hrer konnen sich darii'ber verstehen, 'wen'll sie 
nur zum BewuBtsein dieser Oegenrwart aufgewacht sind, und 
soUten den Diplomaten zu Iberaten wissen, der den Vertrag 
a'bschlieBen muB. Und das ganze Yolk muB es 'bOren. Was 
ist 'klarer und gesunder, als daB der Arbeiterfii'hrer dem Unter
nehmer sagt, und wenn es die beriichtigte Scbtwlerindustrie 
ware, die wenigstens weiB, was heutzutage gesicherter Roh
stoff rur gesicherte Arheit bedeutet: Gebt an, tWas unser Volk 
eures Erachtens als Unterlage seiner Arbeit braucht, und wir 
wollen prufien, was davon aus dem Geist einer gerechten Teilung 
der VOlker fiber Produktivkrafte und Markte angemessen ist. 
Denn Sozialismus ist doch in seiner auBeren Praxis einegesell
schaftliche Regelung willkiirlich und zufiillig verteilter Pro
duktivkrafte. .Jiort das ~w,ischen Nationen auf? Wir wollen 
im vollen Sinne organisatorisch denlken. 

Der Politiker des organisatorischen Sozialismus ist der 
Sozialist-Organisator, der seinen Kapitalismus ebenso kennt wie 
seinen Sozialismus. Praktisch: OroBunternehmer miissen den
'ken lernen wie Aribeiter, Arbeitel1fiilhrer wie GroBunternehmer! 
Das briiderliche Gerechtig\keitsgefiih1 der Arbeiterschaft und 
die ganze Geschaftsklug'heit des HochkapitaHsmus ge'bOren filr 
die Zukunft zusammen. Wenn einer sagt, das geht nicht, so 
heiDt die Antwort: es muS. So oder so! Von der einen oder 
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der anderen Seite her! Am besten von ,beiden. Man nehme 
alle fragen unserer kommenden Politi1k! Wie soIl etwa die 
Sanierung unserer finanzen ,gelingen, wenn nieht dieser poli
tische Geist der organisatorischeIlt Entschlossen'heit unter uns 
wieder lebendig wird und die tIirne beweglich macht. Das 
sind alles Ikeine Steuern oder Monopolrezepte nach alter Art, 
sondern ,gesel1schaftliche Organisationsfragen von folgen
schwerster Bedeutung. Alber wenn Or,ganisationspolitik ernst
haft ergrifien wird, dann wird es in der Tat so, daB sich die 
,besten wirtschaftlichen Krafte in die Neuordnung unserer 
finaIliZien mrt derselben rUcksichtslosen Kraft 'hineinstemmen 
wie in den Wiederaufbau einer Uberschuldeten Industrieunter
ne'hmung, die nur fUr die Banik arbeiten muB, urn fhr'e Zinsen 
zu ver:dienen. Das Beispiel zei'gt, ,welcher Geist nnsere ganze 
Politik erfUUen muG und ,erfUllen kann, damit auch unsere 
AuBenpolitik gerat. 

Statt dessen, welches Bild, wenn man uns von den ver
'heiBungsvollen AnHingen unseres "Vol'ksstaates" spricht? Oe
wiB, der Uberzeugte Technilker der alten bureaUkratischen Ver
waltung und der in der Sicherhelt einer internationalen Per
sonenkenntnis ~eschulte, in den tIandgrifien einer raschen und 
vielseitigen Geschaftserledigung geschickte, zahlenkundige 
Ban'kj,er-,Professor, die der 'J:!mpifillJdlichikeit UD'seres Reichs
tages zum Opfer gefallen sind, standen ibeide mit unsicherer 
Kraft in einer flut von Aufgaben, die sie nach 'besuem Ver
mogen nur bear1beiteten, nichtbeherrschten. Sie haben nns 
uns'ere Zukunft nicht gezeigt. Aber wie sind in dies en Tagen 
die kleinen Oeschidklich'keiten im Umgang mit den leicht ge
schmeichelten Parlamentariern wichHger gewesen wie aBe 
sachlichen Leistung1en rur unser Wirtschafts'leben und wie aBe 
berufene Mitarlbeit fUr die Vor1bereitung unserer Zukunft. 
Welche Zeit hat das Rede'bedUrfnis unseres vielgespalteneno 
Parlaments unserer Staatsleitung immer noch g·ekostet, wo Ikeine 
Stunde der Ueberlegung fUr Gegenwart und Zukunft unnotig 
genommen werden darf. Wie verschwendet dieser Parlamen
tarismus die nationale politische Kraft! Was fiir eine Stiimper
maschine fiir ein Yolk, das sich auf Organisation versteht! 

Man messe doch v. Payer, Er~er,ger und auch Scheidemann 
an 'dem politischen Ty,p, den unsere Zeit vef1langt. Ein parla
mentarischer Ta'ktiker der ausgleichenden Beredsamkeit, der 
seinen personlichen Ehrgeiz hinter demolkratischen forderun
gen verhUllt, ein "Staatsmann", der den allgemeinsten poli
tischen Verstand so we it verlieren Ikann, daB er so gar den 
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Posten einer parlamentarischen Empiangsdame beim Graferi 
Hertling annimmt und damit sein Herz verrat! Ein gewandter 
und fleiBiger, aber vordringlicher staatswissenschaftlicher Ge
schaftsagent, ein auGerst betriebsamer "praktischer Volksrwirt" 
der weniger erfreulichen Art, der in der allgemeinen Konjunktur 
der Demokratie den Aufstieg flir Demagogen wittert und durch 
Kameraderie und durch alleihand Handelzu seinem Erfolg 
kommen 'wi1l! Und endHch der dritte: durch die Verlegen
heiten des Augenblicks obne Uelberlegung in schlechter Gesell
schaft festge'halten. Eine redlich strebende, aber tiberzeugungs
blinde Apostelnatur, die, nur zu sehr von der schOnen Wucht 
der eigenen Worte hingerissen, vielleicht auch des gewohnten 
Zurufs der Masse innerlich bedtirftig und derTaktik der nachsten 
Erfolge instinktiv gewiG, aber doch auch aus men schlicher Em
po rung tiber dasKriegselend in einen gefa'hrlichenDoktrinarismus 
der if'riedensst;itung 'hineingeraten ist! Aber wie schnell, wie 
ganz entset~lich schnel'l, wtirden aile drei verschwinden, wenn 
eine Welle russischer Politi'k tiber unser Land gingel Wenn 
es mit der Politik einmal ernst wtirde! 1st v. Payer auch nur 
entfernt ein Asquith? 1st es nicht einfach OroGenwa'hn, wenn 
Erzberger sich mit Lloyd George an einen Tisch setzen will, 
um den f'rieden zu Ibesprechen? Aber mit der Aufgabe der 
organisatorischen Zukunft Iwird es in der Tat ernst, und wir 
brauchen Manner, die ihr gewachsen sind. Wirbrauchen sie nicht 
erst, wenn nach der Rtickkehr unserer Kampfer die sozusagen 
stellvertretende Generation von Politikern abdanken muG, die 
daheim an unsere Zukunft Mtte denken soli en und zu kurz
sichtig gewesen ist. Wir brauchen sie jetzt. Die Organisation 
der Volksgenossenschaft verlangt me'hr als die dem veralteten 
Ausland abgelernte Technik, wie man ein Ministerium sttirzt 
und ein Ministerium macht. 

Horen wir also den grimmigen Trostspruch Kants: ,~as Pro
blem der Weltorganisation (das ist das Wort, das wir unserer
seits flir "Staatslverfassung" einsetzen) ist, so hart es auch 
klingt, selbst fiir ein Yolk von Teufeln auflosbar, wenn sie nur 
Verstand haben." 

Wie weit ist die sachliche Frage schon gel6st? Ich schreibe 
aus dem Geist des iWissenschaftlichen Sozialismus, zu dem eine 
groGe Schule ge'hOrt! Der wissenschaftliche Sozialismus hat 
das Programm der sozialen Voraussicht! Prevoir, c' est l'art 
du savant, ste'ht seit St. Simon tiber allem seinem Denken. Keine 
Vergangen'heitspolitik des nur zurtickschauenden lIistorikers! 
Keine ·einfachen Prinzipien des Doktrinars von 1789! Keine 
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hYipnotische Angst vor der unerschiitterlichen festigkeit dessen, 
was ist! Keine Schaulkelpolitik von AugeIllblick zu ,Augenblick 
- heute "gegen Michaelis", morgen etwas anderes, wie es 
der Zufall der Eintags'griinde will !Erkenntnis dessen, was 
wird. BewuBte Besinnung auf <las, was in diesemWerden als 
der tiefste und notwendigste Wille zugrunde Hegt. Und die 
Tat so, daB das, was aus innerstem Grunde werden solI, aus 
dem werden muB, was nach Lage :der Gegenwart schon ge
schaffen werden Ikann. 

Der wissenschaftliche Sozialismus kann es auch nicht mit der 
Stubenge'le'brsamkeit von Max Adler 'balten, der einmal nach 
diesem Weltkrieg die intern at ion ale Politik des Sozialismus 
wissenschaftlich begrunden w.ill und es ·fur dieses kunftige 
Studium zur Bedingung macht, daB Europa zuniichst ,wieder 
in densellben ruhigen Zustand Kommt, wie er vor dem Kriege 
war. Wo der Marxismus der alte geblieben ist, ist doch nicht 
die Welt die alte gebUeben. 

Wir sollten also ein ganze Literatur daruber er,warten, was 
durch den Krieg aus der Welt wird uod weiter werden muB. 
Aber wir ,finden neben vie1en, gewiB nutzlichen ,Einzelauf
siitzen nur zwei grundsiitzliche Schriften die wir beach ten 
mussen. Die Doppelantwort, die wir erhalten, sind die beiden 
Schriften von Renner "Marxismus, Krieg und Internationale" 
uod Lensch "nrei Jahr,e Weltrevolution".6 

fhre Bedeutung liegt darin, daB sich von i'bnen aus die sach
lichen Grundgedanken sozialistischer und organisatorischer 
Friedenspolitik entwickeln lassen. DaB sie die Kopfe ausweiten 
'belien, damit sie fUr einen freien Blick uber die ganze GroBe und 
den ganzen ~rnst sozialistischer friedensprolbleme bereit wer
den. Me'hr als humanitiire Worte! Nutz1iche Arbeit fUr den 
frieden erfordert entschlossene Wahrheitsliebe zur Aufdeckung 
der vorhandenen Organisationszustiinde der europiiischen Ge
sellschaft, mit denen wir rechnen mussen. 

,freilich mussen wir beide noch wber sich seI:bst 'hinaustreiben! 
Beide sind noch gar zu se'hr Marxisten! .. Wissenschaft" unter 
dem Banne gesche'hener Tatsachen! Noch keine Freiheit fUr 
Voraussicht und Entwurf! 

R.enners Thema ist noch die nachttiigliche Aufkliirung, warum 
der Weltkrieg und die im Weltkrieg Ibewiesene Wi:derstands
Kraft des Kapitalismus die marxistische Sozialdemokratie so 

8 Renner 1917 bei Dietz in Stuttgart, Lensoh oo;i S. Fischer in BerHn 
erschienen. Vgl. dazu Kapitel 9 meiner "Revolutionierung der Revo
lutionare". 
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vollig Uberrumpe1n Ikonnte. Dabei entdeckt er das durchstaat
lichte und organisierte Wirtschaftsleben des lIochkapitalismu! 
in seiner ,ganzen grundsatzlichen Bedeutung. Marx sa'h ja nur 
die Naturgesetze des entifesselten Verkehrs der biirgerlichen 
Gesellschaft, die den einzelnen in ihren Bann ~wingen, die 
Masse herabdrUcken und die Geldmacht zusammenballen. Die 
in den Ja'hrzehnten urn 1900 vollwgene und fortschreitende 
Durchstaatlichung des WirtschaftSlebens ist Willens'herrschart 
fiber diese Naturgesetze des Verke'hrs, beginnende Verges ell
schaftung der losgelassenen und in i'hrer f'reiheit maBlosen 
wirtschaftlichen Einzelkrafte. Durchstaatlichung des Wirt
schaftslebens ist also der Anfang der Wirkliehkeit des Sozialis
mus. Aber dann ist das durchstaatlichte, seine Glieder sel'b
sUindig zusammenschlieBende Wirtschafts1eben der notwendige 
Ausgangspun'kt fUr den organisatorischen Weiter:bau und darum 
der notwendige Ausgangspunkt der organisatorischen Friedens
politik. Auf diesem Wege mUss en wir wber Renner hinaus. 

Lensch da'gegen beschrei~t im wesentlichen mit dem ge
wo'hnten Stre/ben nach ,nackter materialistischer Sachlich!k:eit. 
was die Revolution des Weltkriegs aus uns und unseren lIaupt
gegnern England, Frankreich und RuBland gemacht hat. Der 
Marxist der politischen Weltkra.fte mit seinen VorzUgen und 
se~nen Schwachen! Das Oe'konomische, so'Weit es nicht inter
national ,wichHge Klassenstruktur ist, tritt hinter der Politik 
zurUck. Ebenso In der Zergliederung wie in der f'orderung! 

Denn Lensch macht nur politische Anmerkungen d,ariiber, 
was sich aus der neuen politischen Krii'fteverteiiung fUr unser 
militarisch-politisches SicheriheitsbedUrfnis ergibt. Er hat nicht 
gefragt, welche organisatorische Weltlage aus dem Kriege 
wird, und wie die Organisation Europas nach dem Kriege 
moglich wird. Er hat vor allem, obwohl er "planetarisch" 
denlken will, sein ,politisches Beobachtungsfeld noch nicht Uber 
die ganze Erde ausgede'hnt. Er hat Amerika und Japan wesent
lich ubersehen, und doch ist das der Angelpunkt der kommen
den Weltorganisation! Lensch hat frU'her den Vergleich 
zwischen kapitalistischen und sozialistischen Volkern, der in 
meiner GegenUberstel'lung von 1789 und 1914 steckt, am 
Musteribeispiel der 'bis'herigen Entwickiung Europas einleuch
tend durchgefiihrt. Er hat in Deutschland die Vormacht des 
organisatorischen Sozialismus, in England die Vormacht der 
individualistischen Realktion dargestellt. .Er hat mit der ganzen 
Wucht der Notwendig1keit die f'rage vertreten: wo kampft 
international der Sozialismus, wo der Kapitalismus? ~ber die 
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Dialelktilk der Weltgeschichte hat es dahin gebracht, daB durch 
den Welt'krieg Europa die Moglichkeit eines sozialistischen 
Dreibunds geworden ist: Deutschland, RuBland und ,England. 
J a, EngLand! Es ist das groBte Verdienst in dem neuen Buche 
von Lensch, daB er so nachdriicklich darauf. hingewiesen. hat, 
wie die KriegSIWirtschaft den organisatorischen Sozialismus in 
England eingefUhrt hat und England ietzt vielleicht den Vor
sprung dessen ,besitzt, der mit entschlossenem Kampfeswillen 
ein ,gegebenes Beispiel nachmacht und durch kluge Ausnutzung 
aller Erfa'hrungen steigert. Die Bedingungen nach dem Kriege 
werden England weiterreiBen, und wenn Lloyd George weiter 
um die politische Macht kampft, wird er nach dem Kriege das 
Programm seiner "ibesseren Zeit en" fortsetzen, sich darauf 
besinnen, daB ,zwei Lord'kanzler Englands als Utopisten zu den 
Klassikern des Sozialismus gehOren, und wird unter dem Zeichen 
des organisatorischen Sozialismus mit der riic'ksichtslos aus
greifenden GroBzUgig'keit und dem alles wagenden Geschick, 
das wir an ihm zu Ibewundern gelernt 'haben, England dazu 
antreiben, daB es mit ,bewuBter Sorge fUr das Wohl alIer 
Volksglieder seine Kra:fte ~ur nationalen Wiedergeburt zu
sammenfaBt. So wird es in Europa einen Wettkampf des 
sozialistischen Aufstiegs geben, bei dem gleiche Ziele die VOlker 
bel eben. Aber es gilbt auch einen einzigen groBen, aui gierigste 
Ausbeutung 'bedachten Gegner des sozialistisch gewordenen 
Europa: die Vormacht des triump'hierenden Geldinteresses: 
Amerilka. "Der Krieg wird fUr Amerika gefUhrt." Aber 
Ameri'ka muB in dies em Krieg geschlagen werden, weil es die 
Reaktion vertritt und die ,gesuna..e Entwicklung der Welt ge
iahrdet. Das miissen aIle Volke ... Europas lernen. Lander des 
Kriegsverlustes gegen das Land des Kriegsgewinnes! 

Es ist schade, daB Lensch diese Formel nic'ht selbst geiunden 
hat, die seiner Aufiassung so nahe liegt.Es ist eine letzte 
Nachwirkung der gewohntenBeschrankung unseres politis chen 
Denkens auf die Kleine europaische Politik. Der Sozialismus 
hat noch nicht genug Imp'erialismus gelernt und muB doc'll mit 
einem imperialistischen Frieden rechnen. 

Fassen wir zusammen! R.enner: Durchstaatlichung des Wirt
schaftslebens! Die organisatorische Friedenspolitik muS dar
auf aufbauen! Lensch: Der dUTCh den Krieg revolutionierte 
Weltzustand! Nicht mehr das alte Deutschland! Das alte 
England! Das alte R.uSland! Die· Welt der Mittelmachte und 
der Entente existiert nichl mehr, wenn der Krieg endet! Eine 
neue Welt beginnt! 
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Und nun die wesentlichen Folgerungen Punkt flir Punkt! 
Was bedeutet Durchstaatlichung des Wirtschaftslebens flir 

die PriedenspoIitik? Infolge der DurchgIiederung rhrer groBen 
Wirtsohaftsorgane werden alle groBen staatl'ichen Wirtschafts
korper einheitlidhe Kraftesysteme, die sich die Herrschaft uber 
ihre Produktivkrafte einheitlich sichern. Die Neuordnung der 
Pinanzen, die auf jeden P'all entweder durch Steuer:n oder 
durch Staatsbetriebe neue Zusammengfiederungen schaffen 
muB; die Pflege der zerrutteten, in ganz Europa urn und urn 
gedrehten Volkswirtschaft, die nur durch planmaBige Staats
tatigkeit moglich sein wird; der Ausbau der sozialpoIitischen 
Institutionen, mit ihrem riesigen MindestmaB von Pursorge flir 
dauernd nacbble1bende Kriegsschaden; die notwendige Duroh
fiihrung einer wirtschaftliohen ,Mobilmachungsordnung mit 
ihrer Einschulung der personIichen Krafte und mit ihrer Be
re'itstellung aller sachIiohen Mittel, die wahrend der kommen
den geschichtlichen Uebergangsperiode biszum endgultig ge
sicherten Weltfrieden kaum vermeidlich ist: das alles wird 
diese Entwicklung noch wesentlich beschleunigen und ver
starken mussen. Damit wird eine gewisse HerauslOsung der 
staatlichen Wirtschaftskorper aus der Weltwirtsdhaft nach 
dem Kriege so gut wie unvermeidlich. Das ist der sozusagen 
physiologische Wirtschaftskrieg nach dem Kriege, der ohne 
allen Msen Willen entsteht. Der absichttiche Wirtschafts
krieg durch nadhglfihende Volkerfeindschaft kommt offen oder 
heimIich dazu. Ein "Versohnungsfriede" w:isclht das nicht weg. 
AuBerdem der Handelsniedergang durch Kultur- und Witrt
schaftsverfall infolge der inneren Staatszustande aller urn eine 
neue Ordnung kampfenden Volker. Weiter der Handelsnieder
gang nach dem 'Ruokgang des Luxusverlbrauches, wenn die 
Zeit des trugerischen Scheinwohlstands der Kriegsgewinne 
uberall vorulber ist. Und das alles wird ·fur uns noch weiter 
dadurch verstarkt, daB unsere Handelsorgane z'erstort sind. 
~rst aIle diese Nebenumstande geben der Durchstaatlichung des 
Wirtschaftslebens flir uns ihren ganzen Sinn. 

Bei der GroBe unserer Bevolkerung und der Klein1heit unseres 
Geb'ietes sind aber die :rolgen fur uns ganz besonders schwer, 
wenn uber die Prodtiktivkrafte der Welt in geschlossenen 
Staatsgebieten verfiigt wtrd, O'hne daB wir die entsprechenden 
Unterlagen fUr unsere WirtscnaH ,besitzen. Ja, wenn der 
kunftige Weltfrieden eine Bruderfamili~ der VOlker ware! 
Und setbst dann? Wie ,ware es denn eigentlioh, wenn wir 
etwa einen zentraIisierten Weltsozialismus stiften wollten? 
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Wie ware es wahl mit der Versorgung eines weltwirtschaft
lichen ZuschuBgebiets bestellt, das nicht einen kraffigen Willen 
nnd eine starke Macht hinter seine Bedfirfnisse setzen kann? 
Haben wir nichts aus unseren inner en Erfahrungen lernen 
konnen? lIier ist die Stelle, wo der deutsche Marxismus vor 
der Geschichte die Gewissenspflicht hat, sich auf seinen 
"Materialismus" zu besinnen. 

Wir folgern hier grundsatzlich nieht aus dem. nationalen 
Selbstinteresse, sondern aus dem weltgescllidhtlichen Organi
sationsgedanken. Die Gerechtigkeit des Sozialismus verlangt, 
daB ein Yolk, das durch seine ganze Geschichte, durch seine 
Praxis und durch seinen Geist berufen ist, in einer Zeit der 
Organisation vorbildlich nach Fortschritt e;u streb en, auch 
alle Grundlagen einer leistungsfahigen Volkswirtschaft und das 
irgend erreichlbare Hochstgewicht an eigenen Produiktivikraften 
b'esitzt. Das ist keine nationalistische Machtp'Olitiik, das ist 
auch keine kapitalistische Bege'hrlichkeit, sondern d'ie unab
weisliche sozialistisohe Voraussetzung ffir die k'Ommende Rolle 
unseres Volkes in der Weltgesellschaft. Es heiBt z. B. 
praktisch: neue Erzlager, wo sie durch eine bl'OBe Ber'ichti
gung der Grenzen und ohne die Lebensunterlage eines Nach
barvolkes anzugreifen moglich sind, und ein K'Olonialreich v'On 
genfigender GroBe und Gesohlossenheit. Ein V'Olk mit auf
steigender Kinderzahl hat Arbeitsunterlagen n'Otwend'iger wie 
ein stillstehendes Yolk! Einheitliche Herrschaft fiber soldhe 
Lagerstatten ist organisatorisoh zweckmaJ3iger! Zwang zum 
Austausch zwischen feindlichen Nadhbarv61~ern ist ffir den 
dauernden Frieden Europas gesiinder als die iErleichterung 
einer wehrhaften Selbstgeniigsamkeit. Dem stimmt auch die 
geschichtliche. Moral zu! Weil ohne den Ruf nach Revanche 
der Weltkrieg niemals hiitte entstehen konnen, ist es geredht, 
daB kfinftige Re'vanche durch die Verteilung der Brzlager
statten unmoglioh gemac'ht wird. Ein solcher Umsturz des 
franzosischen Machtwillens ist geschichtIich S'O folgerecht wie 
der Umsturz des Zarismus und sollte' darum v'On allen Sozia
listen gefordert und anerkannt werden. 

Nach dem Kriege ist jedes Yolk so stark, ·wie die Produktiv
krafte sind, iiber die es mit seinem Willen gebieten kann. Vas 
ist der materialistische Unterbau der kiinrftigen Weltor.gani
sation und der sicherste Punlkt bei aller organisatorischen 
Ueberlegung. Der kommende Frieden ist die weltgeschicht
Hche Berufungsinstanz bei der Hauptentscheidung aber die 
Verteilung der Produktivkratte der Welt. Und der Marxismus 
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steht mit ohnmlichtiger Verlegenheit neben dem, was er immer 
als sein eigenes Programm ausgegeben hat. Aber der aller
verha'llgnisvollste Fehler wurde es sein, wollte man uber die 
Erleichterung der groBen ,Einfu'hren nach dem Krieg'e hinaus 
die KapitalentschadIgung jur wichtiger halten als die Siche
rung 'kunftiger Produktivlkrafte. Dann ist der Geldbeutel seiner 
besitzenden Klassen wichtiger als die Zukunft Deutschlands. 
Das verlwngt die Steuerangst des aller'kurzsichtigsten Rentner
interesses, und der Sozialismus 'kann in seiner Torheit zu
stimmen, weil er urn alles in der Welt keine "Annexionen" will. 

Durchstaatlichung des Wirtschaftslebens bedeutet aber weiter 
nach i'hrer eigensten Natur organhaite Abtrennung jeder Volks
wirtschaft von Jeder anderen Volkswirtschaft mit allen ihren 
Staatseinrichtungen, Institutionen, Verbanden, Interessenver
tretungen usw. Sie bedeutet deshallb die Unmoglichkeit des 
einfachen Zusammenwerfens vorher getrennter Wirtschafts
gebiete, weil es nicht mehr strukturlose Flachen von Waren
verkehr, sondern seIbstandig durchgegliederte Wirtsdhafts
korper sInd. Des'halb sind alle Losungen eines einlheitlichen 
Zollgebietes von Mitteleuropa oder von ganz Europa ein ge
schichtswidriger Traum, den ein Friedrich List mit seinem be
sonderen Blick fUr das lebendige Weben einheitlioher Pro
duktivikrafte m'it aller Energie 'bekampft batte, ware er .neute 
am Leben. Denn Friedrich List war Praktiker und sah 
pra'ktisch! So ist es charakteristisch genug einer der immer 
wiederholten Irrtiimer des unverbesserlichen Irrlliufers Nau
mann, der sich doch schon aus seinem falsch gesehenen und 
verfruhten Nationalsozialismus in den ,entgegengesetzten FehIer 
seines verspateten Liberalismus 'hineingefiiihlt hat, urn uns eine 
"neudeutsche Wirtsohaftspolifik" zu bescheren, die fur den 
Weltkrieg unser groBtes UnglUck gewesen ware. WeiB er 
das nicht mehr? Erinnert ibn keiner daran? Und so geht er 
seinen Weg weiter und sucht die Zukunft immer zu nahe und 
zu einfaoh, nur dadurch f.ruher ein niitzlicher Wecker, daB er 
doch ,wenigstens nach einer Zu'kunft suchte und darum immer 
etwas Neues sah. Aber wo aus der Wil1kHchkeit Zu'kunft ge
worden ist, bleibt er hoffnungslos hinter der Gegenwart 
zuruck. 

Wir wissen aus der Geschichte des .deutschen Zollvereins, 
daB einheitlic'hes Wirtsohaftsgebiet auf einheitliche Gesetz
gebung und Verwaltung hindrangt, damit die zollgeeinten Kon
kurrenten gleiche Gescbaftsbedingungen bekommen. Es ist 
lehrreioh, in dem Buche von Rentsch "Der Sta'at und die Vol~-
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wirtschaft", das schon als Musterheispiel des reinen Indivi
dualism us so niitzlich ist, noch einmal nac,hzulesen, wie folge
riehtig ein Gesetz nach dem andern fiir das ganze Zollgebiet 
gefordert wird. Heutzutage heiBt Zolleinheit Organisations
einheit! Au~hebung der Zollgrenzen witft also den ProzeB der 
Staats- und Organbildung in eine schmerzhafte Zeit der Neu
bildU'ng und der 'kleinlichen Uebergangs'kampfe zuriick und 
hemmt den planmaBig ,fortschreitenden Auslbau des fort
geschritteneren Landes. Ein ,Riickschritt organisatorisch vor
geschrittener Oebiete liegt nicht im Interesse einer weitblicken
den Zukunftspolitik, wenn der Oesamtfortschritt dadurch 
schwerfiilliger wird. 

In dieser Gestalt un:d mit diesen folgen ist die Durchstaat
lichung des Wirtschaftslebens nnd die Heraus16sung staatlicher 
Wirtschaftslkorper aus der Weltwirtschaft so notwendig das 
Orundprinzip der kommenden Weltorganisation, daB bei uns 
und ,bei unseren Gegnern kein BundesbeschluB daruber hinweg 
kann. Der nationalistische Staatspoliti'ker muB es ebenso an
er!kennen wie der SOIzialist. Gera<ie darin liegt ,begriindet, 
daB der Nationalismus zum Sozialismlls und der SozialismllS 
Zllm Nationalismus wird. Das ist der Durchgangszustand zur 
Weltorganisation. Darauf muB die Arbe'it der organisatori
sehen Zusammenfassung weiter bauen. Und darum miissen 
wir den Grund so legen, daB in einer Zeit, in der sich die groBen 
Wirtschaftskorper wesentlioh auseinandergliedern ;wollen, auch 
von vornherein die R'ichtung einer gesunden Ineinandergliede
rung gegeben ist. 

Diese frage wiirde gar nicht da sein, wenn der Weltfrlede 
nach dem Traum der biirgerlichen Pazifisten und ihrer sozi'a
Iistisoheri Mitlaufer ohne weiteres in einen Zustand des freien 
und gleichen Volkerbundes hiniilberfii'hren konnte. kber wir 
kennen diesen Traum geschichtlich nur zu 'genau. ,Es ist der 
alte Traum derRe~htsgleichheit, die AuS'beutungsf,reiheit laBt! 
Der alte Traum des Uberalismus, der aile Ausschreitungen des 
Kapitalismus moglich machte! Egalite de droit ist nicht egalite 
de fait! Wahrhaftig der SozialismllS hat es begriffen, lind bei 
der Frage des Weltfriedens werden die verstocktesten Natio
nalisten dariiber Zll Sozialisten werden miissen. Die V Olker
gleichheit nach dem Weltkriege ist die Allsbeutungsfreiheit 
fiir Amerika! Bedeutet die fortsetzung des Weltwucher
geschiiftes, wo aile Konkurrenten mit i'hren ,neuen Lasten zu 
kampfen Ihaben! Die VOlker Europas brauchen Zeit zur Rege
neration und Schutz vor Amerika. lnnerhalib Buropas lklafft 
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der urundgegensatz zwischen dem englischen Weltreich, das 
den Krieg ''Dicht im Lande ge'habt hat, und dessen Handels
organe trotz der Schiffsverminderung erhalten sind, und dem 
Kontinent, der durch den Krieg verwiistet ist, dessen P'abri'ken 
aus Mangel an Material ihre Apparate verlorenhaben, oder 
dessen Handelsorgane vernichtet sind. Das englische Welt
reich wird eine innere Umgliederung durchmachen muss en, 
der Kontinent eine vollstiindige Regeneration. Darum hat der 
Kontinent ein gemeinsames Organisationsinteresse gegen Eng
land. Ganz Europa ein gemeinsames Organisationsinteresse 
gegen Amerika. Aus dem Gesichtslkreis der weltgeschichtlichen 
Gerechtig!keit gesehen, die der Sozialismus nach bestem Wissen 
anstrebt: es ist gerecht, daB ,bei der 8egriindung der WeH
organisation der Kontinent vor der Aus!beutung durch England 
geschiitzt ,wird, beide zusammen' vor der Ausbeutung durch 
Amerika. Ein wirtschaftliches Uelbergewicht Deutschlands ist 
nicht zu fiirchten, ,denn Wirtscha.ftskorper mit maBiger Gebiets
ausstattung und gela'hmten Handelsorganen haben trotz aller 
militarischen Starke ~ein wirtscha.ftliches Uebergewicht. 

Wiirde man mit dem Gedanken des Sozialismus in aller Un
,befangenheit Elinst mach en 'konnen, so wurde man fragen 
mussen, wo ist die Vereinigung verschiedener nationaler Be
standteile unter Wahrung i'hrer mitionalen Kulturfre'ih'eit zu 
Wirtsohaftskorpern von erhOhter Leistungsfahigkeit moglidh. 
Der Sozialismus will doch iiber dem Nationalismus stehen! Der 
Sozialismus ist aber praktisch 'auf die Freiheit der Volker im 
vulgarnationalistischen Sinne so festgelegt, daB es politische 
Torheit ware, sich ,in eIne Richtigstellung dieses Irrtums zu 
verbeiBen! Und da die Genossenschaftlichkeit des .. Wir" von 
gleicher Sprache sicherliCh den fest en ZusammenschluB der 
ganzen GeseHschaftsarbeit iiberall stark erleichtert, so mag 
es dabei sein Bewenden haben, daB die Nationen selbstand'ige 
Staat en bUden sollen, soweit sie sioh aus ihren alten Zu
sammenhiingen lOsen. Damit bekommt die kleinste Nation die 
unwirtschaftliche Tendenz, ~hr Gebiet selbstandi'gzu durch
staatlichen und zu einem Organismus fiir sioh zu machen. 
Bbenso selbstverstandlich aber wie die Freiheit der Nationen ist 
dann auch, daB die Ziehung 'einer Landesgrenze wirtschaftlich 
uud politisch eine organisatorisohe MaBregel ist, bei der es auf 
d'ie Abtrennung groBerer oder kleinerer Nationalitatensplitter 
nicht ankommen darlf. nas hei'Bt, zufalligen Bewohnern ein 
ewiges Recht auf den Boden geben, geht schlechterdings 
ganz und gar geg,en den Geist einer 5'Ozialistischen Betrachtung 
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der moglichen Or,ganisation der Produktivmittel und der Ent.;. 
scheidung alIer geselIschaftrichen Fragen aus der gesunden. 
EntwickIUlng des Ganzen. Es ware die b16dest'e Uebertreibung 
der Heiligung der bestehenden Eigenturnsverhaltnisse, wo es urn 
eine neue Ordnung der Menschheit geht. 

Damit haben wir nun die Bahn frei fiir die altvertrauten 
Fragen aller Organisationsarbeit, die getrennte Krafte von 
unten her vereinigen soll: wie kriegen wir unsere Leute zu
sammen? Mit welchen Mitteln halten wir sie beieinander? 
Wer muS alles in die Organisation hinein?7 

Wir ,wollen uns nun ernsthaft dariiber klar sein, daB auch 
nachdriickUche Mittel gegen den angewendet ,werden Mnnen, 
der sich der natiirlichen Solidaritat einer genossenschaftlichen 
Aufgabe entziehen will. Organisation ist gegen "Outsider" 
hart! Organisationsarbeit ist nicht eitel Liebeswerben! Der 
Marxismus wollte nur zu sehr Freiheit durch OewaIt! Der 
FriedensschluB bnn darum sicherlich auch Organisationszwang 
werden, wenn das Organisationsziel berechtigt ist. Der Zwang 
eines Oewaltfriedens, der Ausbeutung will, muB bdkarnpft rwer
den. Der Zwang eines Organisationsfriedens nicht. Organisa
tionsfrieden ist Versohnungsfrieden, auch wenn er den' Volkern 
zunachst bitter eingehen mag. Er gibt der Versohnung der 
Zukunft eine starkere Grundlage als bloSe Worte des Augen
bUcks oder Vertrage, die wieder zu einem F etzen Papier 
werden kOnnen. 

Das bekannte allgemeinste Mittel der wirtschaftlichen Vol!ker
organisation ist die Handelspolitik, aHerdings ein Mittel, das 
grundsatzlich im international en Verkehr ahnliche Mangel 
zeigen kann wie die Hochstpreispolitik im Innern der Volks
wirtschaft. Handelspolitik war bisher Beeinflussung der inter
nationalen Wirtschaftsorganisation durch wilIkiirliche oder ver
abredete staatliche KostenzuschUi,ge nach verschiedenen Syste
men auf die Waren, die 'hin und her iiber die Orenze gehen. 
Schon als internationale Kartellverabredung ist sie Marktver
teilung zwischen Volkern geworden. In der Zeit der Kr'iegs
einfuhr- und Ausfuhrorganisation zurn Teil Rationierung und 
Quotisierung des abgestorbenen Weltmar'ktes. Das wird flir die 
Zeit der Uebergangswirtschai't fiir die Ro'hstoffverwrgung so 
weiterge'hen miissen, und gleichzeitig wird unter dem Schutze 
der Staaten die Marktverteilung zwischen den KarteIl- und 

7 Vgl,zumPoIgenden die 2. Auflage meines Jdeinen Kriegsbuches 
"ner Krieg und .die Volkswirtscharft". 
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Trustmachten der Welt neu einsetzen. Diese Mal'ktverteilung 
mit ihren periQdischen Veranderungen wird, wie die Kampfe um 
die PrQduktiQnsquQte eines Kartells, als derDauerzustand der 
Weltwirtschaft angesehen werden mussen. Bei kuhner iEntwick
lungsphantasie kann man SQgar erwarten, daB bei einem Er
lahmen deseinzelwirtschaftlichen Unternehmungsgeistes aus 
diesen Marktanteilen der Volker einmal internatiQnale Liefe
l"ungspfliohten werden, wie in der Geschichte aus SQ manchem 
heiB erkampften Recht die Last einer Pflicht ,gerwQrden ist. 

Kein Zweifel, wir gehen damit einer Zeit der weit bus einzelne 
durchgebildeten Marktverteilung entgegen, die den wilden 
kampf um den Weltmarkt beendet. Ein System VQn Verab
redungen, nQch kQmplizierter wie das ve,rwickeltste Tarif
system! Aile groBen Industrien muss en mit ihren besQnderen 
Interessen von Land zu Land zur Einigung kQmmen. Der 
Raum des frelen Weltverkehrs wird stetig verringert. Und 
da diese Vertrage nacJh der Weiterentwicklung der PrQ
duktiQnsfahigkeit und des Bedarfes VQn Zeit zu Zeit der Er
neuerung beduden, scheint die endgiiltige Zeit der WeltQrgani
satiQn SQ nQtwendIg eine Zeit wieder mit dem schwerstem 
Bruch drohender Ka.mpie urn die Vertragserneuerung rwerden 
zu mussen rwie irgendein grQBes Kartell oder ein Tarifver
haltnis. Das ist, mit Kant zu sprechen, die nQtwendige Gefahr, 
die in einer Volkergemeinschaft bleiben muB, damit die VOlker 
nicht schlaff werden. 

Wurde man das internatiQnale Absatzverhaltnis des Jahr
ffinfts Qder des Jahrzehnts VQr dem Kriege nach einer zuver
lassigen internatiQnalen Statisti'k zugrunde legen Mnnen, SQ 
konnte man beim FriedensschluB den Weltmarkt naoh einem 
einfachen Schema organisatorisoh verteilen woOllen. Da aIle 
Produktions- und Absatzverhaltnisse durch den Weltkrieg 
um und um umgestiirzt wQrden sind, und die Weltverkehrs
[age vor dem Kriegeschlechterdings nicht mehr existiert, ist 
das unmoglich. Die europaischen Wirtschaftsmachte konnen 
einen solchen Vertrag weder untereinander schtieBen, nQch 
mit den erstarkten Ueiberseegebieten. 

Unter vQller Anerkennung der Tatsache, daB die Ueber
gangswirtschaft eine Zeit der speziellen Rationierung des 'RQh
stQffbezuges werden durfte, und daB, sQweit es ir·gend moglich 
ist, die Kartellverabredungen uber den Weltmarkt sQfQrt 
wieder einsetzen werden, mllS dennoch zunachst mit einer 
langen Zeit gereohnet werden, in der sich ein einigermaSen 
gefestigtes WeltaustauschverMltnis innerhalb nQrmaler Ver-
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anderungen erst wieder neu bildet. Es ist darum die Aufgabe 
der organis'atorischen HandelspolItik des friedens, die Voraus
setzungen dieses Weltaustauschverhiiltnisses grundlegend so zu 
bestimmen, daB es einen lesten ZusammenschluB der Welt
vOlkergesellschaft erleichtert. 

Ifandelspolitik als Organisationspolitik zwischen VOlkern ist 
der gesunde Grundgedanke des in seiner Einseitigkeit gefiihr
lichen Schlagwortes IIMitteleuropa". Nur durch handelslloli
tische Mefhoden ist die Orundlegung der VOilkerorganisation 
mo~lich. Das Organisationsinteresse einer gesunden Entwick
lung der Weltgesellschaft steht iiber dem niichsten Wirtschafts
interesse der Individuen am billigen Warenkauf. Das .ist sozia
lis tisch gedacht! Soweit eine organisatorische Handelspolitik 
sozialpolitische Nebenwirkungen hat, folgt allerdings die not
wendige Erganzung durch eine zugeordnete innere Ausgleichs
politik. Der alte Ratselsatz, daB die Vernunft Oegensatze ver
eint, heiBt in der organisatorischen Praxis, daB jede ein
sChneidende MaBregel i'hre GegenmaBre,gel verlangt, die sie 
nicht aufheben, sondern durch die Beseitigung ihrer Neben
wirlkungen erga1nzen soIl. Das ist ein ewiges Vernunftgesetz 
der Politik: Das ist die vielgeschmahte Dialektik in bewuBter 
Praxis! So geMren auch notwendig ErganzungsmaBregeln 
zur Demokratie! Hochstmogliche staats'Wissenschaftliche 
Schulung des Vo~kes und seiner Beamten! Losung aller 
Sonderfragen durch die ,groBen sachverstandj,gen Sonder
organisationen! usw. Die kiihnste Neuordnung verliert [hren 
Schrecken, wenn 'gerade i'hre Gefahren organisatorisch weiter 
fii'hren. Und gerade diese weitsichtige Ineinanderleitung der 
gesellschaftlichen Krafte ist Sozialismus. 

Diese Ifandelspolitik der Zukunft muB ihrer Aufgabe nach 
einerseits die selbstiindige Durchstaatlichung des Wirtschafts
lebens moglich machen und andererseits die engere Zusammen
gliederung zusammengehoriger Staatsgebiete begriinden. Also 
Selbstandigkeit der ZoUgestaltung fiir jedes Land, und trotz
dem ,gleichmaBige Vorziige fiir den Verkehr zusammen
gehOriger Volikergruppen, gleichmaBige Nachteile gegeniiber 
solchen Staaten, von denen wirtschaftliche Albihangig/keit Aus
beutung und Herrschaft bedeutet. Also: gleichmaBige Zu- und 
AbschHige zu einem von iedem Staat sellbstandig festgesetzten 
Zolltari,f, :die als Mittel der or,ganisatorischen Anziehung und 
AbstoBung des Warenver!kehrs dienen. Ein System der Or
ganisationszolle rechnet also Position fiir Position mit drei 
Siitzen. Ne:ben dem Grundzoll steht der Bundeszoll und der 

Pie n g e. Die Oeburt der Vernunft. 5 
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Sperrzoll. Sagen !Wir 'kurz: Die ,El'maBigung .des, Grundzolls 
auf die Halfte -nnd s'eine Verdoppelung. Es kann erwagenswert 
sein, mit einer friinffachen Zolls'kala zu rechnen, und je als 
Mittelglied noch' einen Vorzugszoll und einen Abwehrzoll ein
zufUgen, die als Begunstigung gegenuber Gehieten na'herer Zu
sammenge'hOrigikeit oder als gemiLderte Sperre bei einer zuruck
haltenden wirtschaftlichen Neutralitat angeIWendet werden. Vas 
er,gilbt eine wirksame '~laviatur fur die Steuerung des inter
nationalen Wirtschaftsverlke'hrs. 

Wenn es nach dem Kriege Ausfuhrzolle gibt, kann man daran 
deniken, dasselbe System auch auf AuSlfuhrzolle auf wichtige 
Ro'hstoffe anzu'Wen.den. Und es ist damit zu rechnen, daB auch 
nach der Uebergangswirtschaft die Verteilung der beschrankt 
vorhandenen Ro'hstoff.e das, eigentliche Grundthema aller 
Handelspolitik wird. AUerd'ings bleibt Rohstofflieferung an 
e'inen moglichen Gegner, wenn man. seine F,abrikatausfuhr er
schwert, auch ein Mittel, EinfluB auf ihn zu gewinnen. Die 
Vorsicht kann ein veriJIaltnismaBi'ges Eintrittsrecht der Bundes
glieder in den Rohstoffbezug der Monopolorganisationen der 
Sperrstaaten verlarigen, urn eine Beiseiteschiebung der Zoll
hindernisse durch ikapitaHstische Uelbermacht zu verhuten. Not
wendig aber ist die Erganzung, daB jede Art GeschRftsbetrieb 
im Ausland nach der Skala der Organisationszolle besteuert 
wird, .damit Bundeslander entspreche'n:d weniger besteuert 
wer,den wie Speugebiete. Sonst kann trotz .der ZoHhindernisse 
eine Durchdringung der Volkswirtschaft mit dem Kapital eines 
Landes stattfinden, von dem Ausbeutung draht. 

Das System der IWeltpolitischen Organisationszolle hat gewiB 
seine Schrecken fur aile Handelskreise und fUr alle Sozial
politiker. Der eine iklagt daruber, daB jede Ware nach dem 
Ursprungslande behandelt werden muB, und der freie Waren
austausch dadurchge'hindert wird. Aber freier Warenaustausch 
und Organisation reimt sich nicht aufeinander! Das 'WeiB man 
aus der KarteUpraxis! Ohoe Unterscheidung der Ware nach 
ihrer Herkunft ist die Organisation der Weltwirtschaft so un
moglich wie ein iKartell ohne Festlegung der Beteiligungen, und 
was der .Industrielle als Fessel fur Export und Import a:blehnen 
mochte, wird fur den auflbauenden Politilker das unvermeid
liche Mittel, die wirtschaftlichen Beziehungen der Volker be
wuSt zu unterscheiden. Fur den Sozialpolitiker aber mu8 das 
System der Gegenma8regeln helfen. Zu den Organisations
zollen ge'hOrt das System der lVollig durchgebildeten modernen 
Ertragsbesteuerung, die die Ertrage nach der Leistungsfiilhig'keit 
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aus den objektiven GrUnden der Ertragsverschiedenheit er
faBt. Diese Ertragsbesteuerung ha'ben wir bei der Besteuerung 
der Kriegsgewinne so hitter vermiBt. lhr treiibt man schorr 
durch die Warenumsatzsteuer ZU, weil gerade sie als :Reichs
steuer in die besonderen Bedingungen unserer deutschen 
Pinanz am best en einzupassen ist. Mit dem Bereinigungsgebot 
der rUcksichtslosen Entschuldung nach dem Beispiel der Sanie
rung eines notleidenden IndustdeunteI'luehmens und dem Er
neuerungsgebot der rUcksichtslosen Erschwerung alles muBigen 
Rentnerlebens in einer Zeit, wo die· Nation aIle ihre Kriifte 
braucht und ,gleichzeitig mit einer schweren Anzapfung der 
Produktivkraft eine Zuna'hme des Rentnertums aus bloB em 
Papiervermogen vor sich sie'bt, die dritte der aus dem Kriege 
herausgewachsenen orgalnisatorischen Grundnotwendigkeiten 
unserer kommenden Finanzpol'itik! 

Das System der Organisationszolle driingt sich auf, weil es 
allein moglich macht, die Kriegsmiichte in verschiedenen Grup
pen zusammenzufassen und doch zu gemeinsamem Schutz fur 
tlie Zeit ihrer Wiederaufrichtung zu vereinigen. Die Or·gani
sationszolle sind wesentlich Reorganisationszolle, daB die Not 
Europas nicht fur andere die Gelegenheit zur Ausbeutum,g wird. 
Ja, wenn wir iUr den Wi-ederaufbau Europas auf die Bruder
hiLfe der VOlker rechnen ikonnten. Aber wir 'baben in der Welt
wirtschaft Nachlbarn gehabt, die den Brand schiirten, urn noch 
me'hr ·einzustecken und noch mehr zu verdienen. iDerWieder
aufbau iWird zurn Geschiift, bei dem die Konkurrenz auf Kosten 
Europas stark wird und sich mit ihrer Oeldmacht Uberall so 
einnistet, daB sie nicht mehr veroriingt werden kann. Europa 
muB gerade durch die Atbeit des Wiederauflbaus wieder zu 
Kriiften kommen! Kein Kriegsgewinn nach dem Kriege! Das 
ist das einleuchtende Programm fUr d·en ,,sozialismus" 
Europas und die neue Phalanx seiner Einheit. 

Wie gehOren also die VOlker nach dem Kriege zusammen? 
Die Oegensiitze des Krieges durfen sich nicht verewigen. Das 
Prinzip der Einheit Europas steht obenan. Europa, die Wert
kultur einschlieBlich rhrer Kulturmutter Vorderasien, muB so 
zusammengeschmi-edet werden, daB es sich nicht wieder in 
einem Weltkrieg auseinanderreiBen mag. Aber das Prinzip der 
europiiischen Solidaritiit hat unvermeidlich die doppelte Aus
nahme, daB RuBland vorliiufig europiiisches Schongebiet ist, 
in dessen Neuordnung andere nicht eilngreifen konnen, und daB 
Englands uberseeisches Imperium schlechter dings ein Neben-

5· 
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gebHde neben Europa ist, dem nur das Ganze des Ikunftigen 
europaischen Kolonialbesitzes die Wage halten bnn. 

tEs ist in der Tat gut sozialistisch gedacht, daB in diesen 
Vollkerbund auch die Ikontinentalen Gegner der Mittelmachte 
durch den FriedensschluB, wenn es sein muB, hineingenotigt 
werden, damit die Gegner auf dem Kontinent, deren HaB am 
widersinnigsten ist, schon durch die wiederauflbauende Frie
densal'lbeit zusammeDiwachsen. Gegenseitige 8undeszolle, 
inner,e Schie<isgerichte und Gebietsgarantie fUr die Dauer des 
Friedensvertra.ges! Keinem wird die wirtschaftliche und po
litische Selbstandig'keit genommen. Jeder behiilt die selb
standige Zollgestaltung und selbstandige Organe seines Wirt
schaftslebens. Wachst daraus eine festere politische Einheit 
zusammen, so ist durch die Zahl der BundesgUeder von vorn
herein das Uebergewicht einer einzigen Vormacht ausgeschlos
sen. Der Wiederau.f.bau ersetzt den zerstorten Auslandsver
ke'hr. Es konnen Garantien geschafien werden, daB fur den 
Wiederaufbau der durch den Krieg zerstorten Industrien ohne 
Wucher besondereHilfe geleistet wird, und daB die Anspriiche 
dieser Industrien auf dem Weltmarkt in einem ,festgesetzen 
Verhiiltnis gemeinsam durchgefochten werden. Die Regene
ration ·Europas erhalt so einen sicheren Grund. 

Auch den neugebildeten kleinen Nationalstaaten des Ostens 
ist zu ihrer beschleunigten inneren Kraftigung der sofortige 
Beitrittzu di·esem ,Friedetlsbund zuzugestehen! Fur Ru8land 
,wird bis zur endgiiltigen Neuordnung seiner Verhiil1lnisse viel
leicht unter vorlaufiger Einraumung von Vorzugszollen die 
Freiheit der Bntscheidung ble'iben mussen, ob es zum europa i
schen VoLkerbund geMren will, oder ob es nicht in hOhe
rem Grade selbstandig sein uod seine eigene Bundesgrenze 
bilden will, dIe seine politisch selbstandigen Teile unter gleich
zeitiger Ermo·glichung einer wirtschaftlichen Sonderentwicklung 
naher zusammenfaBt. 

So notwendig Europa z'llsammengehOrt und auf jeden FaH 
zusammengeschmiedet werden muB, so notwendig ist es, Eng
land und Deutschland mit ihrem Ehrgeiz auseinanderzureiBen 
und zu wettei~ernden Mittelpunkten des Aufbaus zu machen. 
Dils Programm des wirtschaftlichen Zusammenschlusses des 
englischen Weltreichs in seiner verlbleibenden Form ist durch 
den Willen fremder VOlker so wenig aufzuhalten wie das Be
strelben, die un mittel bare Lebensmittelversorgung der Insel 
selbst fester zu begr>iinden. Andererseits braucht Deutschland 
ein 'bevorzugtes Arbeitsgebiet fUr seinen zerstorten Weilthandel. 
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Also Bundeszolle in einem engJischen Imperium, wenn man will; 
aber auch Anerkennung des ganzen KOontinents als des Ge
bietes eines auBerengJischen wirtschaftlichen Priedensbundes, 
filr das England !k:eine Bundes- und VOorzugszolle Ibeanspruchen 
darf. Aber diese 'gegenseitige AblOsung n:ur ,als bewuBte Ab
trennung besonderer Arbeitsfelder, nicht als Verhinderung des 
gegenseitigen Verlkehrs. 1m Oegenteil, vollige Herstellung des 
nOormalen Handelsverkehrs, erleichtert und ,bevorzugt durch Ab
wehr- und Sperrzollegegen die Lander des Kriegsgewinnes! 

So ist Abwehr und Sperre gegen die KriegsgewinnUinder 
schlechterdings der Angelpunkt fiir die kommende Organisation 
des Weltmarktes. Es ist elementare Gerechtigkeit und elemen
tare Klugheit im VOikerverkehr, und die kriegfiihrenden Miichte 
Europas haben vereinigt die Kraft, diese Gerechtigkeit und diese 
Klugheit durchzufiihren. 

Dabei sind die europaischen Neutralen die kleinste Prage. 
Sie haben ein J a'hrz'ehnt oder ,einige J ahrzehnte Abwehrzolle 
durchzumachen, bis sie NOormalzolle erhalten Ooder in den Bund 
zp.gelassen werden. Vielleicht gesteht man fhnen iZU, sich durch 
eine entsprechende Kriegsgewinnbesteuerung zugunsten der am 
schwersten getroffenen Kriegslander frefkaufen zu konnen. D~s 
ist eine poJitische MogJichikeit, die die kampifenden Machte 
nicht ganz fibersehen sOollten. Sie haben sich sOowieso fiber die 
MaBregeln zu verstandigen, die der Steuerflucht d'er Kriegs
rentner nach NeutraJien 'entgegenwirlken. 

Der dringendste gemeinsame Schritt der jetzigen eurOopai
schen Gegner ist die 'gleichmaBioge Zollsperre gegen die Ver
einigten Staaten, die filr 50 Jahre mit aBer Kraft aus dem Welt
handel zurfickg,edrangt werden mfissen. 'Nur dann ist eine ge
sunde EthOolung und Weiterentwicklung der Weltwirtschaft 
moglich. Die Ausbildung eines amerikanischen Wasserkopfes 
ist die groOte Gefahr, eine noch gefiihrlichere MiObildung der 
Weltwirtschaft wie die Insularsuprematie Englands, um die der 
Weltkrieg entstand. 

IEs ist das' gemeinsame Interesse aller Volker IEuropas, daB 
sich nicht ein Monstrum VOon Ausbildungsstaat ibild'et, der das 
geschwachte EurOopa niederkonkurriert und die PrOofite und 
Renten alIer L8.inder durch die Uebermacht seines Karpitals 
an sich zie'ht. Amerilka dar,f ikeinen weiteren VOorsrprung auf 
dem Weltmarokt bdkOommen, wahrend Buropa mit seiner 
Wied'erlherstellung beschaftigt ist. Es darf nicht .die Hand auf 
aIle ROohstOoffe der Welt legen, ;wOo es als Yolk das reichste 
TerritOorium der Welt besitzt. Es darf nicht Oelegen'heit be-
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kommen, die einzelnen Besitzer wichtig.er Industrien 'zu ihrem 
privaten Vorteil auszukaufen, um die Industrie der Welt unter 
die Herrschaft des amerikanischen Kapitals zu zwingen. 

Sonst steht die ganze Welt unter dem Druck harter, schlecht 
vergoltener Arbeit, und nur in Ameri'ka ,bildet sich eine Kaste 
von Ar,beiterikapitalisten mit Monopollohnen, aber bei einem 
Tiefstand der sozialen Gesetzgebung und unter der Gewalt 
des Tl'ustJkapitals. Das ist der neue Oegensatz des "soziaU
stischen" Europas gegen die ra'ktioniire Oefahr der ameri'kani
schen Ausbeutung. Wir miissen riic.ksichtslos umw'erten und 
wiinschenswerte Klarheit haben. Auswanderung nach Amerika 
ist kunftig Verrat an der Organisation Europas. Streiikbruch 
in der niedrigsten Form I Abfall von dem gemeinsamen Werk 
der europiiischen Ar.beitsgenossenschaft, die eine Kultur wieder 
aurbauen muB. Man soli flir Arlbeit und Kapital die Freizugig
keit im europiiischen Bunde gem befordern. Freiziigigkeit nach 
den Vereinigten Staaten ist Forderung des Rechts, schlibig zu 
sein. Oa bekommt der Oedanke der Weltorganisation die 
g,anze Hiirte des tewuBten Klassen'kampfes. 

Das geeinte ,Europa hat die Kraft und das Recht zu dies em 
Widerstand. Es beschlie8t fa nur Sperrzolle, wo es den Boy
kott der amerikanischen Fabrikate beschlie8en kOnnte! Denn 
durch erMhte Zolle Mrt die Moglich'keit der Einfuhr doch 
keineswegs auf, wo groBe Trusts ihre UeberschuBproduktion 
zu niedrigen Preisen abstoBen konnen, urn trotz er'hOhter Zolle 
das Ausland zu erobern. Nur kommt dann ein Teil der amerika
nischen Monopolrente den Finanzen Europas 'zugute, ~obei dat
an ~u erinnern ist, daB eine ergiinzende Ertragsbesteuerung 
die Bildung von Zollrente in ·Europa gleichzeitig unmoglich 
machen muB. 

Europa hat mit dem Mittel des volligen Boykotts der arneri
kanischen Fabrikate die Macht, die Ausfiihrung amerikanischer 
Rohstoffe zu erzwingen, wenn sie etwa als Gegenma8regel er
schwert und verweigert werden sollie. Denn die vollige Lahm
legung der amerikanischen Ausfuhr wiirde durch die ent
ste'hende Krisis das Trugge'biiude der amerikanischen Kriegs
gewinne iiber den Haufen werfen. Die AmerLkaner kennen i'hre 
Krisengeschichtel Die stiir'kste, vernichtendste Krisis 'kann 
fhnen Inoch ,bevorstelhen und die iiberho'hte Kriegs'koniun'ktur 
1st dafiir ein gut vorbereiteter Ausgangspunlkt. Geeinte, 'kraf
tige Schuld,nerliinder sind stiirker ,wie ein ins Kraut geschos
senes Oliiuibigerland. Das ist jetzt die Lage. Es liegt Ln der 
Tat .nur an der 'Einheit ,Europas, wer imFrieden die Bedin-
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gungen der wirtschaftlichen Weltorganisation vorschrei,bt: 
U. S. A. oder Europa . 

.riir die Zukunft aber werden die Rohstoffquellen Amerikas 
fUr Europa gerade dann weiter flieBen, wenn die Einwanderung 
aus Europa aufhort, das schrankenlose Wachstum der Indu
striebev6tkerung stille steht, und dadurch die Steigerung der 
Grundrente durch sHindig steigende BevoLikerung verlangsamt 
wird, die wohl das wirksamste Agens des ganzen amerikani
scheu Wirtschaftslebens .gewesen ist, da sie iilber das ganze 
Land immer neue Fortschrittstaumel erzeugte. Dann rwird die 
amerikanische Politiik zu einer sOfltfaltigen Beach tung der 
Ausfuhrinteressen der Ro'hstoff,produzenten genoti'gt. 

Diese Einigung Europas hat freilich ihre Voraussetzung. 
Europa muS sich einigen lassen! Aber es ist hisher wohl nur 
das die ge'heime Verlegen'heitsfrage aller Politilk gewesen: 
Worauf laBt sich Europa einigen? Hatten wir ,nur den Stoff, 
dann laBt sich die Form finden. DaB eine Werlbung an der 
Leiche des Oatten moglich ist, wird man auch in England aus 
"Richard dem Dritten" wissen. Unsere Politiker hiiben und 
driiben wiirden fhren Weg dazu bald heraus haben, wenn es 
nur auf das Oeschick der Diplomatie ankommt. Fiir die Volker 
aber ist diese Einigung die GewiBheit der Ikommenden Ver
so'hnung. Nun wohl! iDas "materi.alistische" Interesse Europas 
verlangt diese Einigung. England und Deutschland finden in 
diesem ZusammenschluB zur Sperre den Ersatz fiir das, was 
sie verlieren, wenn sie sich aJ~amprfen, oIhne daB ein Ende 
kommt, und selbst das mogliche Ende dem Sieger nicht freie 
Bahn iiir seinen Handel gibt. Und die Einsicht, daB wir alle, 
Freund und Feind, durch Amerika betrogen sind!' DaB Amerika 
den Frieder tener gemacht hat! DaB Amerika urn seiner 
Kriegsgewinne und urn seines Triumphes iiber alie seine Kon
kurrenten willen nnter dem Schein moralischer Redensarten, 
die die Outglaubigen in Amerilka seJ.bst tauschen konnteu, den 
Krieg in die Lange gezogen hat! Diese Einsicht wird sich 
wahrhaftig rasch genug iiber die Welt ver.breiten, wenn man 
niichtern wird. Der Krieg braucht nicht mehr ,lange zu dauern, 
und diese Wahtheit kommt heraus. 

1st aber Europa einig, so wird die Welt einig sein. Eine 
Sperre gegen die Vereinigten Staaten :bedeutet doch ,beschleu
nigte Entwicklung f.iir alle Ibisher vergleichsweise zuriick
gebliebenen Oebiete, denen das besonders beschleunigte 
Wachs tum der Vereinigten Staaten geschichtlich vorausgekom
men ist. Deshalb hat Siidamerika schlechterdings lkein Inter-
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esse seinerseits, mit ihnen einen amerikanischen Bund gegen 
Europa zu schIieBen, da es selbst freier bleibt, wenn U. S. A. 
niederge'halten w.ird. Und im fernen Osten sind die Abkommen 
zwischen Europa und Japan leichter, wenn die gleicheVor
ausset~ung gilt. Wenn der Krieg auch f.ur Ameri'ka gefii'hrt zu 
sein scheint, so 'braucht die WeIt doch keinen neuen Herrn, 
der die Macht stiehlt, Iwahrend andere abgekampH am Boden 
liegen. So steigt keinneues Rom zur Ho'he auf. 

Und U. S. A. selbst wird sich darin finden mussen. 5s wurde 
selbst ein so schOnes P·eldgeschrei daraus zu machen wissen! 
Mit allem Larm seiner Wahlen: We are against U. S. A. and 
Usury! Es 'hort nur das Echo der Monroedo'ktrin! Einer 
MOTW'oedoktrin der Wiederherstellung Europas. IEs hat der Welt 
durch den heuchlerischen Mund Wilsons so viel Gerechtigkeit 
v,erkunden wollen. Es hat noeb neuerdings versichert, daB es 
"den Preis der Gerechtigkeit filr den Prieden willig zahlen 
will". "Gerechtig'keit in jeder Beziehung und filr jedes Vol1k." 
Ei gewiB! Zahlt ihn! I'hr 'babt ihn in diesem Kriege zu zahlen, 
wennes nach Gerechtig'keit geht, nach dem fhr uber das 
MaB ohne Verdienst gewonnen habt. Der Schutz des "sozia
Iistiseben" ;Buropas gegen das "kapitalistische" Amerika ist 
schlechterdings .gerecht! 

'Es ist auch gerecht und lWunschenswert, daB, wenn wirlldich 
durcheine solche Sperre gegen Ameri'ka Not und Wirtschafts
krisis fiber Amerika kommt, daB dann die Macht des Trust
kapitals gebrochen wird und Ameriika von Europa in seiner 
sozialen poI.itik eine neue Menschlichkeit lernt. Es ist eine 
Luge, daB der Geist seiner Demokratie an der Spitze der 
Mensch'heit ste'ht. Man muB es in Amerika begreifen, daB 
Europa nach dem Kriege filr die Traume der amerfkanischen 
Vergangen'heit kein Ohr rnehr 'hat, sondern seine eigene in 
diesem Kriege bestatigte Lehre des Zusammenschlusses der 
Krafte in der Welt zur Geltung bringen will. 

So will es die Gerecbiig'keit, und Amerika wird es l~rnen. 
Und wenn Ameri'ka IWiitet, rust-et, urn diese Gerechtig'keit des 
WeItfriedens zu bekampfen, so enthiillt es nur die gewinn
suchtige Gewisseniosig'keit seiner scheinbaren PriedenspoIitik. 
Verstarlkt in seinem Innern die Krane, die dem Sozialismus 
zustrelben und nimrnt seinem Wirtschaftsleben die unbelastete 
Leichtigikeit, die seine Konlkurrenz so bedrdhlich macht! Und 
wird trotz alledem n.icht stark genug, urn seinen Millionaren 
die Weitherrschaft zu geben! -

Das ist die Macht des OrganisationsgedaTZikens, wenn man 



- 69 -

darauf aufbaut, naohdem das Fundament der durchstaatlichten 
Wirtschaftskiirper und der klar begriffenen Weltlage gesichert 
ist! So triumphiert das ewige Gesetz der Vernunft, das sie 
iiber den auBersten Gegensatz hinweg noch Einheit schaffen 
kann. Einheit durch neuen Gegensatz, der in Zukunft wieder 
Einheit wird! 

Freilich nur "eine Forderung aus Prinzipien"! Ein Bau
gedanke, der seinen Baumeister braucht! Die VOlker selbst 
miissen Baumeister werden! Es ist darum wesentlich, daB aUe 
Gedanken der Weltorganisation so einfach und einleuchtend 
bleiben, daB sie von der Zustimmung der VOlker getragen 
werden kiinnen! -' 

.ond keine Hoffnung darif dazu verfii'hren, das Oesetz des 
Status quo post zu vergessen. Die Organisation der Welt ist 
ein Versuch, dessen Bedingungen auf 50 Jahre ,festgelegt wer
den konnen,· weil Euro:pa solange ·brauchen wird, urn seine 
Wunden zu verwachsen. Dann ist es Zeit zu iragen: Soll es 
weiter so bleiben? Wollen wir einen vertlnderten Vertrag? 
Wollen wir einen neuen Krieg? 

Eine ganze Reihe von Nebeniragen ist auf kiirzere Zeiten 
festzulegen, bis neue Entscheidungen notig sind. . Gerade fUr 
die ersten staatlichen Versuche der neu befreiten Volker sind 
vielleicht bestimmt befristete Versuchsperioden das ricbtige 
Org.anisationsverfa:hren, nach denen dann unter der Oarantie 
der Miichte ein neuer allgemeiner Vol'ksbeschluB erfolgt! Ab
stimmungen, die fUr alle Zu:kunft gelten, sollen nicht im Wirr
warr der volligen Zerstorung ,erfolgen, sondern aus gereifter 
Ueberlegung und .genUgender Sammlung. Also vielleicht nach 
zehn Jahren! Und trotz aller kluger VorsichtsmaBregeln blei'bt 
die groBe Gefahr, daB es in der gespannten Zeit der organisa
torischen Umbildung der VOl~er doch noch zum Bruch 
kommt. -

Die "Geburt der Vernunft" ist das schwere KreiBen der 'Welt
geschichte und ein langes muhsames Ringen, das auck zur 
Fehlgeburt werden kann. Es ist das gemeinsame Werk aUer 
VOlker Europas. Aber der Beginn ihres Lebens ist kein jam
mernder Schrei nach Versohnung, sondern der entschlossene 
GruB von Yolk zu Yolk: Wir waren besessen und mussen uns 
jetzt, so gut es geht, zur neuen Arbeit zusammenfinden! 



ll. 

Ein Pfingsten ohne Erfiillung. 



Vom Kommunistischen Manifest 
zum Parteitag 1917. 

EVER Leben wii'hret 70 Jahre und wenn es hoch kommt, S<l 
sind es 80 Jahre!" Alber mich treibt nicht die erinnerung 

an die 70 J a:hre des Kommunistischen Manifests, obwoh] 
gerade in dies en Wochen die Reformationsfeier mitten im 
schwersten auBeren Lebens'kampfe der VOlker gewiB den 
Gedanken nahelegen 'kann, daB 1917 das J ahresgedachtnis 
nicht nur fiir die Thesen Luthers, sondern auch fiir etne andere 
wichtige Bekenntnisschrift bringt, die unsere Zeit nahe an
geht, und oIbwo'hl auf ieden Fall das Kommunistische Manifest 
im Saal zu Wiirzburg Mtte verlesen lWerden sollen: wie stellt 
Ihr Euch zu dem alten Bekenntnis? Denn dieses Be'kenntnis 
verhieB eine andere Zu'kunft. 

Der AnlaBzu metner OegenubersteUung ist zunachst 'harmlos 
und ganz akademisch. Ich 'babe in meinem Proseminar meine 
Studenten in die volkswirtschaftliche und staatSIWissenschait
Hche ArbeitSIWeise einzufiihren und da muLl das erste sein, daB 
sie lernen, dem weiten Kampfplatz des Gesellschaftslcllens 
arbeitsfreudig und entschlossen und doch in innerer Freiheit 
und mit unbefangenem Weitblick gegenUberzustelhen. Dazu 
be'kommen sie gerade in der Woche nach dem tParteitag lWie 
jedes Jahr das Kommunistische Manifest in die Hand. Ich 
mochte allerdings ieden Irrtum vermeiden. Das Manifest wird 
nicht allein gelesen. Fiir Weitlblick und Bntschlossenheit ge
wiLl! Fiir Unbefangeniheit und Objektivitat weniger! Also 
geht Friedrich List voran mit seinem ebenso weltgeschicht
lichen, cllenso leidenschaHdurchglii'hten Hilde von dem Ent
wicklungskampf um Oleichberechtigung unter den ·groBen Voll
nationen, die erst in .i'hrer Oleichberechtigung zur gegliederten 
Mensch'heit werden konnen. Uebrigens ein Buch, von dem 
gerade jetzt auch die Sozialdemdkratie immer me'hr zu lernen 
beginnt. Wenn Lensch nicht darailf aufgebaut hat, so kommt 
er doch in den iErgelbnissen seiner DarsteHung des geschicht
lichen Oegensaizes von !England und Deutschland f'riedrich 
List merkwiirdig na:he. Und auch bei Renner fin-den sich starke 
Beziehungen. Nach dem Kommunistischen Mani1est aber 
kommt, sachlich notwendig, personlich ein schlimmer Abfall: 
der so wichtig filberzeugte, in der Sicher·heit seiner "Wissen-
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schaft" komisch wirkende Freihandelsdo'ktrinar Rentsch mit 
seinem ,,\Oer Staat und die Volkswirtschaft". Die Absicht 
Iiegt auf der iHand. Nationalismus, Sozialismus und Individua
lismus werden in ausgesprochener Bestimmtheit gegeneinander 
gestellt, urn jeden fiir sich zu begreifen und mit dem dadurch 
frei gewordenen Verstandnis fiir die Ideen der Vergangenheit 
von vornherein die lebendig Ibewegliche Vereinigung des kon
kreten LebenSbewuBtseins der Gegenwart zu beko'llmen, flir 
das die scheinbaren Widerspriiche der drei alten Standpunkte 
die sellbstverstandlichen Di'llensionen seines politischen Er
lebens bedeuten: Nationalismus, Sozialismus und auch lndivi
dualismus! 

Nimmt man aber so oder so hente das Kommunistische 
Manifest zur Hand und denlkt an die Oeschichte von Kapi
talismus und ,So.zialismusbis zu dieser heutigen Oegenwart, 
so bringt einen die Sicherheit des Einiblicks in die geschicht
lichen Lebenslkraftebei den ,beiden jungen Dilettanten und 
Ideologen Marx lUnd Engels in starke Bewegung. Wir miissen 
ehrlich sein: es ist schon in Theorie nnd Praxis viel Dilettan
tismus dabei. Die Oeschichtskonstruktion ausbloBen Klassen
kampfen ist ein stuf'Illischer Einfall, der sich mkht die Miihe 
gi'bt, sein Thema durch den Gang der Weltgeschichte ernsthaft 
zu verfolgen. Die unmittel'bar heranschreitende, alles Frii'here 
radikal zerstOrende Revolution ,der proletarischen Be
freinn&' ist ein Gesicht der rasenden Leidenschaft aus blind 
drauflos sturmendem Erneuerungs\Villen. Aber alles iiber
triebene Beiwerk von Zu'kunft und Vergangenheit und alles 
jugendlich joumalistische Spiel mit eine'll brutalen Radikalis
mus der Redensarten Ibeiseite! 1m wesentlichen Oeschichts
pfO!zeB als solchen, in dem Nebeneinander der beiden Erd
gewalten der geschichtlichen Umwalzung, dem Kapitalismus 
mit dem zertriimmernden, alles Schwache niedertrampelnden 
Siegeszug seines 'Riesen'krafte entfesselnden Wettkampfes unter 
dem Zeichen des Geldes, der in der Riicksichtslosigkeit seiner 
Gegensa'tze in der Selbstvernichtung enden muB, dem Sozialis
mus des Proletariats, der sich unter demzum HaB der Ver
nichtung entstellten Zeichen der Menschlichkeit dagegen er
heM: damit ha!ben sie ihre Zeit ins Herz getrofien. 

Man kann ja heute kaum mehr verstehen, wie ikeck die .beiden 
jungen Literaten damals schrieben. Sie sind zwei allein. Aber 
sie erweitern ihr "Wir" zur hOchsten Allgemeinheit. "Wir": 
die Kommunisten, "wir": das Proletariat, "wir": die Mensch
heit. Es sind zwei allein, aber sie haben die GewiB'heit, daB 
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sich einmal Millionen in ihren Gedanken sammeln werden, 
gerade weil sie die g'esellschaftlichen Krafte ihrer Zeit ibis ins 
Herz durchleuchten und eine gesehiehtlieh aufsteigende menseh
liehe Orundidee besser an die Wirklic:hkeit angepaBt und 
innerlich mit mehr Wirlklichlkeit gefiillt haben, als je zuvor. 

Diese geschichtliche Tat rnuBte in den- vierziger Jahren ge
leistet werden, wenn der Sozialismus als geistige Macht ersten 
Ranges aus dem Durcheinander der unfertigen Bestrebungen 
gerettet werden sollte, das damals in all den halb wissenschaft
lichen, halb utopischen sozialen Prop'hetien uod VerheiBumgen 
brodelte. Sie geschah sozusagen in zwo1fter Stunde, un mittel
bar ehe im Februar 1848 die revolutionare Spannung der Zeit, 
die sich noch wesentlich in einer rein politischen Belfreiung 
austoben muBte, zur Bntladung kam. Nach 1848 war die ganz 
besondere Intensitat des Kommunistischen Manifests nicht mehr 
moglieh. . 

Der Sozialismus ist aiber keine ewige Himmelshotschaft aus 
dem Jel').seits. Er ist Denkertat, die das geschichtliche Werden 
des Diesseits zu ,begreifen sucht, er ist ein Willensbekenntnis 
zur auf·bauenden Arbeit der Oemeinschaft, das sich von den 
Bedingungen der organisatorischen Arbeit 'Rechenschaft gilbt. 
Darum muB sich der Sozialismus zum mindesten .dann er
neuern, wenn im weltgeschichtlichen Leben eine Epoehe eintritt. 
1848 war das letzte wesentlich weltgeschichtliche, nicht nur 
voiksgeschichtliche Ja:hr. Jetzt ist wieder eine weltgesClhicht
Hche Periode, und der Sozialismus, der unter den Nachwirkun
gen d'er groBen R.evolution mit seinen ersten groBen Systemen 
vor das poUtische BewuBtsein trat, dessen proletarisehe Ver
heiBung unter dem kritischen Druck vor 1848 entstand, wartet 
auf seine geistige ,Erneuerung und f'ortbildung.8 

Gerade der innerste Geist des Kommunistischen Manifests 
fordert diese Erneuerung. Sein erster Abschnitt beginnt mit 
den Worten: ,,Die Geschichte aller bisiherigen Oesellschaft". 
Es ist die Orundfrage fUr die Praxis all'S seinem Geiste: wie 
weit ist die Geschichte der Gesellschaft inZIWischen gediehen? 

Wer also auf dem Boden des Kommunistischen Manifests 
Sozialist sein will, Ihinter dem steht die AufgaJhe: sieh der Zeit 
ins Herz, stelle fest, was wird und gib dem schaffenden Willen 
Klarheit fUr seine Arbeit. Diese f'orderung steht also 'hinter 
der deutschen Sozialdemokratie. Wenn sie sich in der Zeit 

S ,VgL Kapitel 8 meiner •. Revoilltionierung der Revolutioniire": "Die 
Ideologie der proletarischen Ver.heiBoog". 
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der groBten weltgeschichtlich'en ,I\atastrophe ,zu einem Partei
tag versammefte, so muBte dieser Parteitag ein "Pfingsten" 
werden, ein Tag der Erneuerung ihres Oeistes. freiilich gewiB 
kein "Fest der ErfUIlung", wo der unvefifalsCihte Geist des 
Marxismus in nie gelkannter Kraft und Starke Wber aIle herab
ge'kommen ware. Alber eine Erneuerung im echten Geist des 
Sozialismus konnte aUerdings zu einer solchen Klarheit der 
geschichtlichen Abrechnung und zu einer solchen ernsten Ar
beitsentschlossenheit der politischen Zielsetzung lfiiihren, daB 
aile inneren Widerstande gegen den Verlust alter Wusionen 
dadurch iibefiwunden wurden und die Kundgebung dieser Er
neuerung dleselbe eindrucksvolle Wucht, dieselbe iilber den 
Augenblick 'hinausweisende FiiIle dauernder Erleuchtung be
kam, wie das Kommunistische Manifest. Von der "Emanzipa
tion" zur "Organisation". In der Weltkatastrophe des Kapi
talismus beginnt die aufbauende Wirklichkeit der geeinten 
Volksgenossenschaft des Sozialismus. 

IEinen solchen T'ag 'hatten Marx und Engels gefordert.Einen 
solchen T,ag 'hatten sie selbst zu leisten versucht. Sie hatten 
einen welt'geschichtlichelll' Parteitag weltgeschichtlich gesehen 
und waren 'kaum damit zufrieden gewesen, daB er rein partei
geschichtlich ein schoner ,Erfolg gewesen ist. 

So wie der Parteitag war, erlebte der Marxismus seine eigene 
Le'hre an sich selbst: wie seine iiuBere Struktur, so ist sein 
inneres BewuBtsein. Er ist ein groBer Parteibetrieb ge,worden, 
und so setzt ,er sich mit der Schicksalsstunde ,der Welt
geschichte wie ein groBer Parteibetrie'b auseinander. 

Oerade in etnen sol chen groBen Parteibetrieb, der durch 
eine ,groBe und stiirmische Geschichtsepoche hindurchge'ht, ge
hOrt selbstverstandlich auch der ernste Ausblick auf die groBe 
Zeit, eine schaffensfreudlge Abwendung von allen unzulassigen 
Atiffassungen der Vergangenheit Ulnd das hoffnungsvolle Be
kenntnis zu einer neuen groBen Zukunft. Wenn man nicht aile 
politis chen Moglichkeiten verspielen wollte, so war es wirklich 
nicht gut ,anders moglich, als zu erklaren, daB man auch im 
Frieden zur verantwortlichen Arbeif bereit sei. Die groBe 
R.ede Scheidemanns durfte ,nicht fehlen und Mtte so oder so 
ahnlich gehaltenwerden mUssen, auch wenn man einig ge
blieben ware und nichtein neuer fiihrer der Partei die Leitung 
angetreten Mtte. Sie war das mindeste, was schon der bloBe 
Parteibetrieb einer ,groBen sozialistischen Partei in einer sol
chen Lage verlangt und hat nur dadurch den Schein einer 
hO'heren Bedeutung, weil sie nachtraglich feststeHt, wie ei,n-
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seitig verrannt der alte Standpunkt des Marxismus geschicht
lich 'geworden war. 

Wir wollen damit die Rede Scheidemanns nicht 'herabwerten. 
Es lebt in i'hr ein starkes Verantwortungsgefiihl, das vielleicht 
sogar zu einem innerlich iiiber'hitzten Volksaposteltum gesteigert 
ist, dessen KraftberwuBtsein Scheidemann auch in seiner Frie
denspropag,anda gelegentlich zu weit getrieben hat. Sie zeigt 
eine gewisse Weite und Freiheit des Blicks und zeugt von der 
unbeirrten :Elntschlossenheit eines ehrlichen, hochstrebenden 
Arbeiterherzens. So spriC!ht Ikein avancierter, auf die bioS en 
Parteischlagworte eingeschworener Agitator; so spricht auch 
kein Literat, der sich eine Theorie von der Zeitlag;e erdacht 
hat. So spricht ein Mann von Fiihrereigenschaften, aber wohl
gemerlkt: nur Fiihr,ereigenschaften, Fii'hrer 'zum Sturm, nicht 
Organisator zum Auflbau. Es ge!ht mit Scheidemann durch, 
wenn er von der M6glichkeit des Sturmes sprechen darf. Aber 
wirverstehen,daB dieRede einen starkenEindruck gemacht hat. 

IndesselIl auf einem weltgeschichtlichen Parteitag Mtte sie 
nur die Eroffnungsansprache sein diirfen, nicht der Hohepunkt. 
Denn der Parteitag muBte doc,h aussprechen, was welt
geschichtIich ist, und 'Was fUr ,den SoziaLismus daraus folgt. 

Aber die J:r6ffnungsansprac'he Scheidemanns galt Berrn 
Michaelis und sein SchluBlWort galt auch Berrn Michaelis. Der 
Reicnskanzler Michaelis muB ibekampH werden. Eintagspolitik! 
Eintagspolitik und Augenblickspolitik klangen lauter in die 
Welt als die Neueinstellung des lWeltgeschichtlichen Willens. 
HeiBt das die Zeit ins Berz tref~en, wenn man geg,en Berrn 
Michaelis protestiert? 1m Kommunistischen Manifest 'werden 
GUizDt und Metternich erwahnt! Aber 'W,ie kurz! Und es 
waren wirklich dDCh' noch andere Leute. 

Berr Michaelis ist gewiB sehr ungeschickt gewesen. Kein 
Sozialist, Ikein Oewerkschaftsmann kann etwas dage'gen sagen, 
daB iede groBe Organisation unter dem Dnudk der schwersten 
Kraftebelastung standig neue Aufklarung und neue BeIelbung 
ihrer Glieder braucht, auch wenn Nebeninteressen dabei ver
letzt 'werden. Das Beer und das garrze Yolk ist gegenwartig 
eine solche Or,ganisation. DaB aber bei ieder Massenpropa
ganda Einzelredner daneben greifen und zu starke Worte 
brauchen, ViD nur eine krafti~e Mahnung v,erlangt wird, ist 
klar. Man Ibrauchte Berrn Dr. Lan'dsberg wirlklich nur zu 
sagen: "Aber bitte, Sie k6nnen aus Ihrer eig'enen Praxis am 
besten beurteilen, daB Sie den Eifer Ihrer An1dage iibertreilben . 

. Sie v,erstehen sich auf Organisation." Man konnte die Not-
Plen ge. Die Geburt der Vernunft. 6 
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wendigkeit der Aut1kHirung mit den erJllsten Erfahrungen be
griinden, die man in der Marine gemacht 'hatte. Das lieB sich 
auch na,chholen, nachdem Stein und HelfferiCh dies en Hinweis 
von Herz zu Herz auf das Organisations,versHindnis nicht ge
funden hatten. Und statt dessen kam eine Er'klarung, die alIe 
nur halb vel1gessenen grimmigsten Oppositionsstimmungen in 
der Sozialdemokratie aufstacheln und die ge'hiissigsten Angriffe 
der Unabhiingigen 'gegen die wachrufen muBte, die bei einer 
sol'chen Erkliirung auf seiten der Regierung blieben. Sollte 
die Politi'k des 4. August auch nur noch so entfernt zur Billi
gung von Ausnahmegesetzen filhren? Sollte die ganze Ver
gangenheit der Sozialdemo'kratie vor den Wa'hlermassen auf 
den Kopf gesteHt ,werden? Das wargewiB ganz unm6glich. 

Es sollte aber eigentlich ebenso unm6glich gewesen sein, daB 
aus der augen1blicklichen Elntgleisung eines pflichteifrigen, aber 
unerfahrenen Reichs1kanzlers der Haupttrumpf auf einem welt
geschichtlichen Parteitag wurde. Ich 'habe in meiner "Revolu
tionierung der Revolutionar1e" gesagt, daB seit dem 4. AUigUSt 
die Sozialdemokratie ohne innersten Halt "von Augelliblick zu 
AUgelliblick kugeIt". Die Ausschlachtung des Zwischenfalls 
Michaelis. ist ein 'guter Beweis filr diesen Satz. 

Und indem Scheidemann eine AugenbHckslagezum Augen
blicksschlagwort macht, ist er seIber so kurzsichtig wie Herr 
Michaelis. Denn was kommt dabei heraus? Die beriihmte 
"Mehr'heit" mit ihrem unausgereiften Schlagwort der ParI a
mentarisierung sitzt damit 'hoffnungslos auf dem Trocknen. 
Denn wenn sie ,fterrn Michaelis gliicklich beseiHgt, muB sie 
eingestehen, daB sie selbst Ikeinen K'anzler vorz:uschlagen hat 
umd den Parlamentarismus nicht handhaben kann. Oder will 
man als Minderheit in der Mehr'heit filr den alten Freund Billow 
stimmen, wenn "Geschlossen:heit befohlen" wird? Zwei Fehl
griffe gleichen sich also aus wnd die Grundlehre ist die, daB 
bei uns in Deutschland Regierung und Parteien noch gleich
viel zu lernen haben, damit die Zusammenarbeit unserer poli
tischen Kriifte in Ordnung 'kommt. Damit ist ein AusgaIllgs
punkt nir eine wir'kliche Neuorientierung g,ewonnen. 

Aber wenm das die Weise ist, wie die gegebene politische 
Lage ihre Gegensiitze gegenelnander treibt, urn daraus die 
endgiiltige Ordnung zu gebiiren, so ist die Sozialdemokratie 
in diesem Triehwer'k unserer inneren Geschichte IgewiB nur 
ein Rad unter Riidern und hat nicht die sel:bstJbewuBte Klarheit 
tiber den Volllzug einer geschichtlichen LebensnotwencLiglkeit, 
die ihre Lehre von ihr verLangt. 
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Sie hat Augenblickspolitik getrieben. 
Das gilt vom gauzen Parteitag. AUigeniblicksschrwierigikeiten 

haben ein vie'! zu groBes Oerwicht und werd'en aus der Augen
blicksperspektive des Parteibetriebes behandelt. Darum gilt 
die Stimmung der Massen flir so wkhtig. Darum rwerden die 
Unab'hang,igen noch so ernst genommen. Das Kommunistische 
Manifest Mtte h~hren kOnnen, daB es sich nicht urn die unter 
dem Kriegsdruok 'Vorii'bel1gehend aufsteigenden Wallwn'gen der 
Massen handelt, sond-em daB es "auf das Interesse der Gesamt
bewegung" ankommt. Nach dem Vorbild' des Kommunistischen 
Manifestes hatten fiber die Unabhangigen Worte ,ge'funden wer
den miissen, die noch wennger schmeichel'haft ,waren, rwie die 
fiber die sozialistische Konkurrenz von damals. Denn Marx 
und Engels ,waren dariiber klar gewesen, daB es in der welt
geschichtlichen ,Entscheidungsstunde des Sozialismus sehr dar
alif ankommt, daB aile Wirrlkopfe und Stimmulnlgsmenschen 
schnellstens ausgeschied'en werden, und daB man mit auslge
sprochener Zufriedenheit dariiberzur Tagesordnung 'iibergehen 
soil, wenn sie 'zum Gliick freiwillilg geg'angen sind. 

Hie eingeiibte ,Routine 'der iParteimaschinerie tut ihre ge
wo'hnte Arbeit wie im Prieden. Wie d'ie Staatsbureaukratie 
ihre KriegsmaBregeln, so ,bereitet die Parteibureaukratie den 
Kdegsparteita:g vor. Es ist alles auf das Normale zugeschnitten, 
nichlt auf das AuBeror.dentliche. Die Aehnlich'keit ist gar zu groB. 

Es mag noch ihinge'hen, daB man die Zeit zunachst auf Ge
'schaftsberichte vel1geudet und sich nicht von vorn'hereillli den 
groBten Erndruck auf die Oeffentlichkeit sichert und den eigenen 
Ernst zum auBersten spornt. 

Alber es ist echt'e BureaUikratie, daB man verschiedene Be
ratungsgegenstande nach Ressorts verteilt 'hat und nicht staats
miinnisch aufs Gauze ,ge'ht, wo das Ganze in Prage Ikommt. 
Die Soz'Ialdemoikratie laBt i'hre "Pachminister" zu Wort ikom
men. Sie hat SQw.eni'g wi,e die Staatsibureaukratie einen Partei
generals tab ausgebil'det, .der f.iir die Ein'hett der neuen Plane 
sorgt und ,die 'g'eschichfliche Lage von Kapitalismus und Sozia
lismus 'i)n dieser Zeft der Weltumgestal!tung von neuem fest
stellt. Hnd dar auf kam es doch an. Aile Aufgaben der Pach
politik erhalten durch diese Peststellung der strategischen 
Hauptla:ge der wel\tgeschichtlichen Entwic!klung erst i'hren Sinn. 
Zu dieser Auseinandersetzung muBte die Rede von Scheide
mann einleiten. Berufene Denker muB:ten sie dJUfch i'hre Refe
rate vorbereiten, berufene Sprecher die La'ge griindlich 'klaren, 

6· 
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statt daB aUe Welt 10 Minuten zu Worte kam. Aber das wurde 
nicht ,beliebt. Lensch verfiel der Demoikr'atie der allgemeinen 
DiSikussionsbeschran'kung. Der Parteitag ist an dem fUr die 
WeLterbildung des Marxrsmus so ,wichtigen Buche von Renlner 
wesentlich vorbei'gegangen und die SchriH eines Nichtmarxisten 
wie meine "Revolutionierung der Revolutionare" hat wohl vor
laufig auf einem Parteitag der Sozialdemo'kroatie Jrotz alier 
wissenschaftllichen Anspr,iiche der Partei noch 'keine Existenz
berechtigung. J edenfalls waren filr ,den Parteitag die Versuche, 
inner'halb und auBer'halb des Marxismus, die weltgeschichtliche 
Lage des Sozialismus zu er'kennen, von Amts wegen so gut wie 
nicht vorhanidem. 

Durch den Fehler Davids wird die Abrechnung wber die Be
deutung des Weltlkrieges filr die Sozialdemokratie zu einer 
neuen Auseinanderwioklung der Entstellmng des Krieges und 
der SteUungmrhme der Partei. Niitzlich, aber gewiB nicht das, 
was der wissenschaftliche Sozialismus als weltgeschichtliche 
Klarung verlangt. Darnit war die letzte Gele'genheit verpaBt, 
wo die grundsatzUche Erorterung hatte einsetzen IkOnnen. 

So verliert man sich ziemlich ungoordnet in ,Einzelheiten. 
Hier und da blitzt eine ernsfhafte ZuikunHsfrag,e auf. So die 
Bemer'kungen von lIeilnrich Schul'z wber die Jugendausbildung, 
so der lIinweis VOll1 Cunow auf den Staatssozialismus. Da
zwischen verpuffen gehaltlose Angrifie 'auf die, die nach einem 
neuen Weg suchen, auf die Lensch, lIaenisch und lIeiImann. 
Mit leidi'ger DeutHchkeit 'klingt die ,gedan'kenlose Wieder'holung· 
der Schlagworte der biirgerlichen Demokratie immer wieder 
durch. Volksstaat und Obrigkeitsstaat. Wei! man so stark 
unter dem Augenblicke ste'ht, ste'ht man auch unter dieser 
Augenblicksilieorie von PreuB. Wie verachtungsvoll batten 
Marx und Engels von den "freien Volks-Bravaden der Bour
geoisie" gesprochen, die Inur gegeniiber demo Bureau'kraten
regiment der Vergangenheit einen Sinn 'haben, aber nicht gegen
iiber der 'kommenden Organisation einer Vdlksverwaltung. 

Das alles deckt die geschichtlich unmogliche Versicherung: 
"Wir sind die alten gebUeben." 

Dabei hat der Parteitag von seinem Parteistandpun'kt aus 
das berechtigte Oe,Whl niitzliche Arbeit zu leisten. Er hat seine 
Einigkeit stal1k: zum Ausdruck 'gebracht und liber wichHge 
Sonderlragen der Zeit nach dem Kriege redlich die Meinungen 
getauscht. Er hat einmal ohne Storenfriede verhandelt und 
damit zum ersien Male die ungetiiilbte Arbeitsfreude erlebt, die 
die Lebensluft einer Arbeiterpartei sein sollte. 
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Aber wir wiederholen: wo ist die Klarheit liber die welt
geschichtliche Lage des Sozialismus? Wo ist die Zei't ins Herz 
getr.ofien? Wo war auch nur das wirklich sr zialistische Ver
standnis filr die drangendsten ,fragen der Politik innen und 
auBen? 

War nicht ge,genrliiber den f.order:ungen des blirgerlichen 
Radikalismus 'kiar auszusprechen, daB Pariamentarismus in der 
Demokratie nur eine Einzeleinrich'tung ist, die in den organisa
tor is chen Bau einer sO'zialistischen Demolkratie nicht notwendig 
hineingehOrt? DaB weder die Gewerkschaftsleitung noch der 
ParterausschuB dauernd einen launenhaften und ehrgeizigen 
Vertretertag neben sich Ihabelu, dessen ,wechselnde Einzelmehr
heiten nach ihrem ibesonderen Macht- und Oeschiiftsinteresse 
den V.orstand Immer Iwieder wber den Kopf der gesamten Mit
gliedschaft 'zum Rlicktritt zwingen, damit andere an die poli
tische Krippe kommen? DaB man denen drauBen zwar mit 
aHem Recht die Vorbedingungen der demOkratischen Einrich
tung wie im Reich so auch in PreuBen als Errungenschaft der 
Heimat schaff en kann,daB es a:ber Sache .der gemeinsamen 
friedensarbeit ist, auf dies em Boden die neue V.olksordnrlllug in 
ernster planvoUer Arbeit attfzuhauen? DaB, es also vollig un
demokratisch ist, eine solche Einrichtung mitten im Kriege ohne 
ausgesprochenen Vollkswillen durch eilne vor Jahren 1m Frieden 
nicht zu diesem Zwecke gewahlte ZufaHsmehrheit lilbers Knie 
zu Ibrechen? naB es ebenso unsozialistisch ist, .ohoe vofher
ge'hende grlindlichste Ueberlegung die Struktur der politischen 
Macht in gedankenI.oser Wiederholung blirgerlicher Schlag
worte in rhrer organisatorischen Kraft zu schwachetu, wo der 
Augenblick geik.ommen ist, alle Volkskriiifte zusammenzufassen 
und filir ,attflbauende Arlbeit ·am Volksleben "die Macht zu er
obern"? 1st nicht die Zeit des ·ernsthaften Planens gekommen, 
wenn man wirklich die Veran'twortung libernehmen will? Statt 
dessen Redensarten yom Parlamentarismus, als wenn man, 
ohne feste Mehr'heit und ohne wirkliche fuhrer, die dem 'Vorke 
imponieren und der Zeit gewachsen sind, bei uns in Parla
mentarismus machen Ikiitnrnte! 

Und statt aller iErorterung, ,was die friedenspolitik des auf
bauenden Sozialismus sein muB, nur Selibstverstandlichkeiten 
tiber 'ElsaB-Lofhringen. Da ,fehllte in der Partei des Klassen
kampfes iede Igrundsa'tzliche Aussprache .fi'ber den harten Gang 
der Weltgeschichte und liber die notwendi;g sehr reale Art der 
Kraftverteilung, aus der ein Weltfriede allein entstehen 'kalliu. 
Da fehlte in der Partei der okonomischen Geschichts'betrach-
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tung die ntichterne wirtschaftliche Ueberlegung, was denn del' 
status quo allein bedeuten 'kann, wenn einem auf den Welt
marlkt angewiesenen Yolk seine Weltmarktsverbindungen zer
start sind, wenn eingefressener liaB und bei jedem neuen 
Kriegsrtickfall dro'hende GewalWitig'keit die Ankntipfung neuer 
Weltverbindungen erschweren, und wenn unter der Nachwir
kung des Krieges wegen. der Zerrtittung der Volker, wegen der 
iiberall unvermeidlich verstarkt erstrebten Selbstandh(keit der 
Nationen wnd wegen einer allgemeinen kbnahme des Luxus
verbrauches (die T,a'ge der Kriegsgewinne sind dann voriiber) 
ein gewaltiger ,Riickgang .des Weltverlkehrs fiir J'ahl'zchnte zu 
erwarten steht. Was Renner' tiber die durchstaatlichten Wirt
schaftsgebiete und ihren AbschluB geschrieben hat, ist doch 
klar genug. PflichtbewuBte Sozialdemokraten muBten das ver
arbeitet haben. Will man in <Deutschland die Macht, will man 
fUr Deutschland die Fii'hrung im Sozialismus, dann handelt es 
sich um die Macht in einem Wirtschaftsge'biet mit bestimmten 
Produlktivkraften, und es hangt von dies en Kraften ab, ,welche 
Rolle die deutsche Vol'ksgenossenschaft .der Zu!lmnft als Vor
bild der Organisation in der Genossenschaft der Volker spielen 
wird. ,,Auf Deutschland richten die Komrnunisten i'hre liaupt
aufmerksamlkeit." Das gilt noch heute. Scheidemann selbst 
ist .dafiir eingetreten. Sollen ,wir ver,blutet sein, nachdem wir 
das Beispiel der vorbildlichen Organisationgegeben haben? 

ner Parteitag 'hat sich das Nachdenken dariilber erspart. 
Und doch sind auf dem Parteitag Worte gefaIlen, wo wirlk

lich jeder sagen muBte, 'hier ,wird es ernst, hier ist es Zeit, daB 
wir uns unserer Verantwortung bewuBt werden. "Die Schwierig
keiten Deutschlands auf dem Weltmarkte nach dem Kriege silnd 
ungeheuer." So Adolf Braun. "Nichts ist unsicherer als die 
kommende wirtschaftliche Lage Deutschlands." So Sollmann. 
"Wenn es uns nicht gelingt, die gewaltige Koalition des Ver
ban des nach dem ,Frieden zu sprengen, sind ,wir doch ver
loren, wie auch der Frieden ausfallen wird." So Cohen-ReuB. 

Ich denke, das spricht Bande. Und doch hat der Parteitag 
nicht 'ge,fragt: wie miissen demnach die ,wirtschaftlichen Sicher
heiten des Wirtschaftsgebietes Deutschland Inach aller Moglich
keit ausgelbaut werden, wei! nach aller menschlichen Wahr
scheinlichlkeit nur durch organisatorischen Ausbau dieses Wirt
schafts,gebietes die Le'bensordnung erreicht werden !kann, der 
unsere Traume gegolten haben, sondern hat sich seinen Partei
fragen und einzelnen Programmpunkten fiir die Zeit nach dem 
Frieden hingege'ben undo dabei ressortmaBig auch ein kraftiges 
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Stuck Sozialpolitik verlangt. Als Teilprogramm mit Recht! 
Alber Sozialpolitik verteilt doch mur besser, was vorher schon 
geschaffen ist. Sozialistische Politik solI das Lebensganze der 
Gesellschaft nach geschichtlichen Bedingungen allseitig zur 
Vollendung bringen. Nein, wahrhaftig, vom weltgeschichtlichen 
Standpunkt 'hat der Parteitag versagt, auch wenn er partei
geschichtlich ein iErfolg war. 

Man Ikann eine Notwendigkeit darin finden. "Revolutionierwng 
der Revolutionare" ist Bewegung gegen Bewegung. Das gibt 
voriibergehend Stillstand, wei.! das Momentum der alten Be
wegung bleibt. Es muB ,geniigen, wenn es kein Zuriick gegeiben 
hat und das Vorwiirts klar iiberwiegt. Dieser Parteitag be
deutet die Abwendung von der Vergangenheit und die An
erkennung der nachstem Gegenwart. Erst der nachste muB die 
Zlikun'ft bringen, zu der man sich entschlossen hat. 

Der Parteitag hat freilich eine gute Presse gehalbt. "Frank
furter Zeitung" und "K6lnische Zeitung" z. B. ha'ben seine Arbeit 
mit ,wohlwollenden Er6rterungen begleitet. Die Partei hat sich 
so ver'halten, daB sie fiir etwaige Mehrheitsbildungen' in der 
deutschen Politik gewiB auch weiter ernsthaft in Betracht 
kommt. Immer wieder Mehrheitsbildung, Parlamentarismus, 
Augenblicksfragen. Ueber Augenblicksfragen, Mehrheitsbi'ldung 
und Padamentarismus vergessen wir in Deutschland nur zu sehr 
die Weltgeschichte, Ulnd die deutsche Sozialdemokratie im be
sonderen hat iiber der "Demokratie" Deutschland und den 
Sozialismus noch nicht geniigend betont, obwohl erst alles drei 
zusammen den richtigen Klang gibt. 




