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I. 

Das Ende des Krieges hatte Italien in eine schwere Krise gesturzt. 
Sie war moralischer und materieller Natur. Der Grund des morali
schen Zusammenbruchs war die Behandlung beim Friedensschlu6. 
Guerra vinta, pace perduta 1) - der Titel eines Buches von Um
be r t 0 An gel i - driickt in einem Satze die Stimmung aus, wie sie 
aIle Schichten des Volkes beherrschte, auch jene, welche Italien in 
den Krieg gedrangt hatten. 

Das irredentistische Ziel war erreicht, soweit die politische Kon
stellation dies uberhaupt zulieB. Aber der italienische Imperialismus 
war nicht auf seine Kosten gekommen. Auf kolonialem Gebiete und 
im Mittelmeer war man so gut wie leer ausgegangen. Das Adriati
cum, wo die Nationalisten die alten Rechte Roms und Venedigs ver
geblich geltend machten, war nicht in der Hand Italiens. An der 
Stelle der alten osterreichisch-ungarischen Monarchie war an der 
Ostflanke ein neuer Gegner aufgetreten, der sich noch konsolidieren 
muBte, aber auf die Dauer gefiihrlicher werden konnte als der alte. 

Die Ursache der materiellen Krise war fast fur aIle am Weltkriegl 
beteiligten Machte die gleiche. Budget und Zahlungsbilanz waren in 
Unordnung, die produktiven Krafte teils erschOpft, teils in falsche 
Bahnen gelenkt. Der Fehlbetrag des Staatshaushalts fur 1918/19 be
trug etwa zwei Drittel der gemachten Ausgaben 2). Der Au6enhandel 
war erschreckend passiv, die Schuld an die Vereinigten Staaten und 
England aus der Kriegszeit belief sich auf viele Milliarden Goldlire 
und war immer noch im Wachsen. Dagegen fehIte es an Rimessen 
der Auswanderer und an Einnahmen aus Handelsschiffahrt und Reise-

1) Der Krieg gewonnen, der Friede verloren. 
2) V gl. die von Ben v en u toG ri z i 0 tt i herausgegebene Serie von Aufsitzen 

La Politica finanziaria italiana, Studi sui problemi monetari e finanziari, p. 1 I. 

Milano 1926. 
v. Beckerath. Fascistlscher Staat 1 



verkehr, womit man vor dem Kriege die Zahlungsbilanz ausgeglichen 
hatte. Der Boden war ausgepowert durch mehrjahrige Raubwirt
schaft, und die im Krieg kiinstlich aufgebliihte Industrie muBte sich 
so rasch wie moglich einschriinken und umstellen. Die Entwertung 
der Lira brachte eine Umschichtung alIer Einkommen und bedrohte 
in ihren Konsequenzen vor aHem Teile des kleinen und mittleren 
Biirgertums: Festbesoldete und freie Berufe. Dazu 'kam die schwie
rige Aufgabe, das Heer zu demobilisieren und in eine geordnete biir
gerliche Existenz zu iiberfiihren. Scharen von Deserteuren iiber
schwemmten das Land, rotteten sich in einigen Teilen zu Banden zu
·sammen und lieferten der Polizei wahre Schlachten.1) 

Die offentliche Meinung Italiens, mehr als die irgendeines anderen 
Landes, pendelt zwischen Extremen. Damals hatte der Pessimismus 
vollkommen die Oberhand gewonnen. Die Stimmung war urn so 
verzweifelter, je tiefer die Schicht lag, in die sie eindrang; dazu kam 
die jahrelang niedergehaltene Erbitterung des Proletariats, dessen 
Fiihrer bei der Kriegserklarung durch die hOheren Schichten aus
geschaltet worden waren. Der italienische Sozialismus, der im Gegen
satz zu anderen Landern starke Wurzeln unter der liindlichen Arbei
terschaft geschlagen hatte 2-) , war vor dem Krieg durch die Politik 
G i 0 lit tis und die Ausbreitung der Gewerkschaften gezahmt wor
den. J etzt lief, er sich durch das V orbild Ruf,lands faszinieren und 
forderte die Revolution' nach bolschewistischem Muster. Von Moskau 
her rollte der Rubel in das Chaos, und die Machthaber der dritten 
Iilternationale glaubten Italien 1919/20 an der Schwelle eines ge-

1) Oher das Italien der Nachkriegszeit gibt es eine gro6e Literatur. Es sei nur 
einiges genannt: M i c h e Is, Rob e r t: Sozialismus und Fascismus, S. 189 ff. 
Munchen 1925. - V i II a l-i, Lui g i: The fascist experiment, p. 1 ss. London 1926. 
- Sturzo, Luigi: Italien und der Fascismus ~iibersetzt von L. u. A. Dempf), 
S. 30ss. Kaln 1926. - Lanzillo, Agostino: Le rivoluzioni del dopoguerra, 
p. 77ss, Citta di Castello 1922. - Yachting, Friedrich: Die Romaglla, 
S. 363 ff. Karlsruhe 1927, - Manches Interessante findet sich hei Hen r y J 0 I y: 
Les crises sociales de l'Italie, Paris 1924. - Das Buch von Enrico Flones: 
Eredita di guerra, Napoli 1925, ist eine Apologie des Ministeriums von F ran
c esc 0 N i tt i. Die gleiche Aufgahe hat eine Schrift von Nit ti s Sohn. Ober die 
Tatigkeit Nit tis als Minister vgl. die herben Worte G i 0 I i tt i s in dessen Memorie 
della mia vita, II, p. 553 ss. Milano 1922. 

2) M i c h e Is: Storia critica del movimento socialista italiano. p. 347 ss. Firenze 
1926. 
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waltsamen Umsturzes, so wie Trotzki drei Jahre spater Deutsch
land fiir reif erkliirte. 

Die Aufruhrbewegung in Italien hatte ihre lokaleu Zentren, aber 
sie beherrschte auch die staatlichen BetriEibe, die ihre Anne iiber daB 
ganze Land ausstreckten. Wenn die Eisenbahner nicht gerade feier
ten, so iiberwachten sie die Transporte in ihrem Sinne. Ziige hielten 
auf offener Strecke, wenn die militarische Begleitmannschaft nichl 
ausstieg; es kam vor, daB die Polizei als Schar harmloser Landleute 
maskiert werden muBte, urn einen Ortswechsel vorzunehmen. Wenn 
die Eisenbahner glaubten, Lebensmittel sollten exportiert oder Waf· 
fenrocke an die Wrangel-Armee geliefed werden, so riickten diese 
Giiter nicht von der Stelle. Der nichtigste AnlaB, etwa die MaB
regelung eines Kollegen, war bedeutsam genug, die Arbeit niederzu.,. 
werfen. Die Postbeamten, die Hafenarbeiter und Seeleute gaben den 
Eisenbahnern an Willkiir, Disziplinlosigkeit und Streikfieber nichts 
nacho Von Zeit zu Zeit schien es, als verliere mit der Zersetzung deS 
Verkehrsapparates die staatliche Gewalt ihr Gebiet aus der Hand 
und lose sich auf. 

Die ortlichen Brennpunkte der Bewegung lagen in der groBen 
oberitalienischen Industrie Piemonts und der Lombardei sowie in den 
landwirtschaftlichen Provinzen siidlich und siidwestlich der Po
Miindung: der Emilia, den Marken, Umbrien, Toskana. 

Hohe und Wende des Industriebolschewismus war die bekannte 
Besetzung der Fabriken in Turin und Mailand durch die Arbeiter 
im September 19201). Es war dies das markanteste Ereignis inner
halb einer Serie von Streiks und Willkiirakten, bei denen sich poli
tische und wirtschaftliche Motive unloslich ineinanderschlangen. Die 
taktische Kunst, mit welcher die Regierung den Schlag der Arbeiter 
auffing, war iiberlegen. Die Spitze des Kabinetts bildete wiederum 
der greise Giovanni Giolitti, der im Jahre 20 Nitti abgelost 
hatte, jenen trockenen Denker in Zahlen, welcher die Krafte von 
links zu sich heriiberziehen wollte und in Wirklichkeit die natin
nalistische Reaktion vorbereitete 2). Nichts bewies die Verschiebung 

1) Michels: Sozialismus und Fascismus, S. 201 If. 
2) Vgl. die elegante Charakteristik im Septemberhe£t 1925 der Revue des deux 

mondes, p. 7 ss. Der Autor ist nicht genannt. 

1* 
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im politischen Krlifteverhiiltnis des Landes deutlicher als die Tat
sache, daB G i 0 1 itt i, der wie kein anderer biirgerlicher Politiker 
yom Kriege abgeraten hatte, wieder ans Ruder gelangt war. Er ver
folgte gegenuber den oberitalienischen Arbeitem die gleiche Taktik, 
die er schon beim Mailander Generalstreik von 1904 angewandt hatte. 
Seine Regierung, von einem Teil der liberalen Presse leidenschaft
lich angegriffen, stand der Besetzung Gewehr bei Ftill gegeniiber. 
Ware G i 0 lit t i der Okkupation zuvorgekommen, so Mtte er die 
Polizeikrlifte in den Fabriken gebunden und den Arbeitem die StraBe 
uberlassen. Der Versuch, sie nachtriiglich zu verjagen, ware ohne 
schweres Blutvergie&n nicht gelungen. Der vielerfahrene Staats
mann nahm an, die Flamme werde von seIber ausbrennen und der 
MiBerfolg das Prestige der Fuhrer, welche die Schuld an dem Fehl
schlag nicht auf das Eingreifen des Staates abwalzen konnten, tief 
untergraben. Dieser Glaube ist nicht zuschanden geworden. Die groBe 
Aktion, an welcher in ganz Italien etwa 600000 Arbeiter beteiligt 
waren, endete fur sie mit einem klaglichen Fiasko. Alles, was man 
erreichte, war eine geringe Lohnerhohung und das leere Versprechen, 
die Arbeiterschaft solIe kunftig eine Industriekontrolle ausuben, 
woran schon zwei Monate spater kein Mensch mehr dachte 1). Die 
Weltkrise warf ihre Schatten uber Italien, und es ist eine alte Er
fahrung, daB bei knapper Beschiiftigung der revolutionare Elan der 
Arbeiterschaft nachlaBt. Auch ohne das Eingreifen der Fascisten 
Mtte die Streikstatistik eine abfallende Kurve gezeigt. 

Das zweite Zentrnm des italienischen Boischewismus war die Land
wirtschaft Mittelitaliens. Hier liegt das Verbreitungsgebiet der Teil
pacht. Politisch war der Teilpachterstand ein Element der Beharrung. 
Er gehOrte nach Lebenshaltung und Gesinnung an die Seite der klei
nen Eigentumer, also in die tiefere Schicht der landlichen Bour-

1) Zur Liquidation der Besetzung der Fabriken vgl. G i 0 1 itt i s eigene Dar
stellung in den Memorie vol. II, p. 596 ss. - Auf entgegengesetztem Standpunkt 
stehl die offenbar von Unternehmerseite veranlaBte Arbeit R a 0 u 1 G h e z z is: 
Comunisti, Industriali, Fascisti a Torino 1920-1923, Torino 1923. Sie enthlilt 
interessante Angahen fiber die Haltung der fiihrenden Industriellen. Turin war 
iibrigens die Statte, wo die intellektuell rei£ste Figur des italienischen Kommunis
mus, der Sardinier Ant 0 n i 0 G ram 5 ci, seine Idee der "Fahrikrate" (Consigli 
di fabbrica) entwickelte - jener Kampfzellen, welche die politischen und wirt
schaftlichen Stiitzen einer kfinftigen gesellschaftlichen Organisation sein sollten. 
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geolSle. Das sehlieBt nieht aus, daB beide - Kleineigentiimer und 
Teilpaehter - zeitweise einen Frontweehsel vornehmen und in ein
zelnen Gebieten deklassiert sind; die soziale Struktur des platten 
Landes ist in Italien sehr kompliziert. Die Charakteristik jedoch, 
wonaeh Halbpaehter und Kleineigentiimer in die unteren Range des 
Biirgertums gehOren, trifft im groBen ganzen zu 1). Der Sozialismus 
faBte vor aHem Wurzel unter den in der Po-Ebene zahlreiehen Tage
lohnern. Hier waren die Arbeiter in manehen Teilen - wie in der 
Umgebung von Ferrara und Modena - dureh eine syndikalistisehe 
Propaganda auf die action directe vorbereitet. Gleiehwohl wurde es 
fiir den radikalen Sozialismus verhangnisvoH, daB er allzu heftig 
auf das platte Land vorstieB. Er konnte zwar Augenbliekserfolge 
err~ngen und Landereien mit Besehlag belegen. Soweit sich Teil
pachter und Eigentiimer daran beteiligten, muBte der Gegensatz zu 
den Tagelohnern gleieh naeh der Besitzergreifung hervorbreehen: 
jene waren fiir Aufteilung, diese fiir genossensehaftliehe Bewirt
sehaftung. Entseheidend war jedoeh, daB dureh den Angriff des 
radikalen Sozialismus die landliehen Eigentiimer aller Kategorien 
bis herab zum mezzadro geweekt wurden; die Reaktion bereitete sieh 
vor. Es war eben nieht so wie in RuBland, wo das Biindnis von bol
sehewistischer Intelligenz, Industrieproletariat und Bauernschaft die 
Revolution von 1917 zum Erfolg fiihrte. 

GroBe und kleine Kommunen in Mittelitalien gerieten unter die 
Herrsehaft von Gemeinderaten, die sieh aus radikalen Sozialisten 
zusammensetzten. OberaH im Lande sehossen jene beriiehtigten 
baronie rosse aus dem Boden, verstreute rote GewaItherrschaften, 
die eine meist kurze, aber harte Tyrannis ausiibten. So etwas ging 
nieht unerheblieh damber hinaus, was man «tine "fortgesetzte StO
rung der offentliehen Ordnung" nennen konnte. Die Unruh en waren 
eine Neuauflage der "Roten Woehe" (settimana rossa) in groBerem 
Stile, jener antiklerikalen sozialistiseh-republikanisehen Erhebung in 
der Romagna und in den Marken aus dem Jahre 1914, an deren 
Organisation sieh der damalige Leiter des groBen sozialistischen 
Parteiorgans in Mailand, Ben ito Mus sol i n i, beteiligt hatte. Ver-

1) Hierzu Yachting: a. a. 0., S. II5££. 
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glichen mit dem, was in RuBland auf dem Lande vor sich ging, war 
die mittelitalienische Bewegung von 1919 und'1920 ein, Kinderspiel. 
Selbst eines der markantesten Ereignisse jener Tage, die voriiber
gehende Diktatur Ere 0 I e B u ceo s und der langbiirtigen "Moses
Figur" Nicola Bombaccis in Bologna war im Grunde eine Bur
leske mit tragischem Einschlag 1). Die bolschewistische Welle war 
im Her~s!_,~.9_2~_ ~~!e~!>t. mehr als ein Jalirnach -d;~" Z~~;~~~n
G~~h der kommunistischen Experimente in MUnchen und Budapest. 
, Den plotzlich aufflammenden und meist rasch erloschenden Streiks 
in Industrie und Landwirtschaft, die sich ,gemaB der wirtschaft
lichen Struktur deS Landes und seines Kulturgrades von Siiden nach 
Norden verdichteten; fehlte die einheitliche Fiihrung. In der Partei 
seIber iiberwog der radikale Einschlag, aber die revisionistische Min
derheit verfiigte iiber die besseren Kopfe, die teilweise von Anfang 
an den italienischen Sozialismus geleitet hatten. Die Gewerkschaften 
schwammen, wie iiberall, im Kielwasser des Reformsozialismus. 
Vergeblich riet Lenin von Moskau her, die italienische Bewegung 
von allen reformistisehen Elementen zu saubern; denn die Konzen
tration aller revolutioniiren Entschliisse in den Hiinden einer ziel
bewuBten Elite werde die Partei nicht schwachen, sondern stiirken 2 ). 

Der Rat war an sich gut, aber er lieB sich nieht befolgen; die ita
lienischen Kommunisten handelten innerhalb eines ganz anderen 
~zialen und wirtschaftliehen Milieus als die rus.sischen Genossen. 

Die Spaltung zwischen Partei und Gewerkschaften beeinfluBte den 
Ausgang der groBen Fabrikbesetzung. Die Auseinandersetzung war 

, 1) Zu den Unruhen in' der Landwirtscha£t Mittelitalien5 vgl. die knappe Skizze 
..,... Serpieri5: La Politica agraria in Italia, p. 4555. Piacenza 1925. - Weiier 
!"1 a rio M i 5 5 i ro I i: II Fascismo e la crisi italiana, p. 20 S5. Bologna 192 I. Die 
Schri£t Missirolis ist dlfS erste He£t der von R. Mondolfo herausgegebenen 
Sammlung: II Fascismo e i partiti politici. - Eine wertvolle Synthese bei Vach
ting: a. a. 0., S. 418££. - 'Einer objektiven Analyse .der agraren Unruhen ge
widmet ist Nr. 40 des. dritten Jahrgangs der "Rivoluzione liberale", einer heute 
eingegangenen politischen Revue mit talentvollen Mitarbeitern. Ihr Herausgeber, 
der begabte junge Piero Gobetti, ist im Februar 1926 in Paris im Exil go
storben. - Einige konkrete Angaben stehen in dem rhapsodisch breiten Buche 
Antonio Beltramellis:' L'Uomo nuovo, p. 245ss. Milano 1923. - Ein Teil 
der von den Roten besetzten Kommunen ist spJiter von den Fascisten mit Wa££en
gewalt erobert worden. Die Erinnerung an die heroische Zeit des Fascismus wurde 
festgehalten in Schriften, die mehr psychologischen als historischen Wert haben. 

2) Lenin: Der Kampf urn die soziale Revolution, S. 570££..Wien 1925. 



dramatisch;. sie wahrte zwei Niichte und einen Tag.Det Pal-tei .. 
sekretiir Kgidio Gennari forderte UJiter Verlesungeines Briefes 
von Len in die Ausdehnung der Besetztmg auf siimtliche Fabriken 
der Halhinsel und die Aufnahme des politischen Kampfes mit dem 
Ziel der proletarischen Diktatur. Die Gewerkschaftsfiihrung wider. 
setzte sich nicht bloB der Methode, sondern auch dem Zweck dieses 
Vorschlags. Sie wollte das Ringen auf 'syndikalistischem . Gebiete 
fortsetzen, in der Absicht, die Produktion schrittweise. zu vergesell.:. 
schaften, und - drang durch. Die Vertreter fast aller groBen Or
ganisationen, unter ihnen die der Landarbeiter, stimmten fiir die von 
der Gewerkschaftszentrale eingebrachte Tagesordnung, und ein Re,
ferendum bei den Arbeitern seIber setzte sein Siegel linter die Enl
scheidung. Der greise G i 0 I i tt i hatte ganz recht, wenn' er die 
Fabrikbesetzung nicht als Anfang, sondern als den "letzten ErguB" 
revolutionarer Stromung in Italien bezeichnete1'). 

II. 

Ebenso wie in Siiddeutschland und in Ungarn wirkten in' Italien 

die kC?..~~:'~istis~h~~ Exp,:ri~~nte_~~~~~~~s:~~~i! ~~ ein~ ~~~~-: 
imp~uIl.B". die den sozialen Korper immun machte; die "verfehlte 
'R~volution" war ein W!.~hlba,.res. • .Agitationsmittel •. das . .1t'ftrgertU'm 
wachzurii.1"feT~~-Ab;;· man darf sich nicht dariiber hinwegtauschen 
lassen, daB ohnedies der bolschewistische Staat als Dauereiilrich
tung in Italien unmoglich war. 

Es sei nur angedeutet, welche einzigartige 'Yirkung die marxistische 
Lehre in dem "glaubigen Denken" der russischen Intelligenz, wie 
Kirej ewski es von ihr gefordert hatte,. hervorrufen muBie 2). 

DaB ein. iiberwiegend in GroBbetrieben zusammengepreBtes Prole.. 
tariat der neuen Theorie zufallen muBte, ist leicht verstiindlich. Die 
Verbreitung des Boischewismus iiber das russisch-asiatische Flach~ 
land hatte eine primitive, uniforme Kultur zur Voraussetzung,' die 
aus sich'der neuen Lehre nichts entgegensetzen konnte. Dazu kanien 

1) Giolitti: 1. c., p, 596. . 
2) Mas a r y k, T h. G.: Zur russischen Geschichts- und ReIigionsphilosophie; 

Bd. I, S. 217. Jena 1913. 
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zwei Tatsachen in der Psyche des riesigen Agrarvolkes, die es fiir 
kommunistische Experimente geradezu pradestinierten: der Hunger 
des Bauern nach dem Lande des Gutsherrn und seine alte Gewoh
nung an das Gemeineigentum des Bodens, welches durch die Agrar
reform des Jahres 1906 zwar angefressen, aber nicht beseitigt war. 
Ein drittes Moment, das den Sieg des Boischewismus entschied, war 
seine Stellung zum Krieg, den er sofort zu liquidieren versprach. 
Dieses Zugestiindnis konnte er nur in RuBland in die W a~hale 
werfen, da er iiberall sonst als Nachkriegserscheinung auftrat. 

Ganz im Gegensatz zu RuBland ist Italien das Land schroffster 
Gegensatze. Es ist nach Klima, Bodengestaltung und Geschichte wohl 
das differenzierteste Land Europas. Der Appeninstaat schlieBt in 
seine Grenzen die Schneeberge der Alpen, breite und fruchtbare 
Ebenen, Mittelgebirge, vulkanische Landschaft und die Kiisten
striche Suditaliens und Siziliens, die kaum den Wechsel der Jahres
zeiten kennen. Seit dem Verfall Roms traten immer neue fremdc 
Volkerkrafte bildend und umbildend in die Geschichte Italians ein: 
Germanen, Araber, Normannen, Deutsche, Franzosen, Spanier, Oster
reicher. Die geistige Spannung zwischen Renaissance und Risorgi
mento ist zwar anders, aber nicht groBer als die zwischen Norden 
und Suden. "Noch heute" - bemerkte Maffeo Pantaleonil) 
- "ist undefinierbar das eigentlich ltalienische, denn es ist ein Mo
saik, keine Verschmelzung von all den Temperamenten, wie sie Na
tur und Geschichte allenthalben geformt haben." Die im Grunde 
kritisch-skeptische Haltung des Italieners ist viel zu reif, sich einer 
Weltbegliickungslehre hinzugeben, zumal wenn sie nicht von hin
reiBenden PersOnlichkeiten getragen wird. Die italienische InteUi
genz konnte dem Marxismus eine alte okonomische Theorie ent
gegenstellen, wahrend in RuBland schon vor dem Kriege auch die 
Universitatslehre bis in die Wurzeln hinein marxistisch durchsetzt 
war. Zwar schreitet Italien auf dem Wege zum Industriestaat rasch 
voran, aber es ist heute noch iiberwiegend Agrarland. 1m Gegensatz 
zur Monotonie RuBlands ist die soziale Verfassung auf dem platten 
Lande der Appeninhalbinsel so kompliziert, die Grenzen zwischen 
den Schichten sind derart flussig, daB sie der Erfassung durch die 

1) Pantaleoni: Bolscevismo italiano, p. 132. Bari 1922. 
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Statistik spotten. Hier konnte das kommunistische Vorbild, wie as 
sich in den "mythischen Ebenen" Ru6lands angeblich verwirklicht 
hatte, nur bei Tagelohnern und siidlichen Parzellenbesitzern einen 
zuverIassigen Anhiingerkreis finden. Der Bolschewismus bleibt je
doch Utopie, wo in Stadt und Land nur vereinzelte Herde bestehen, 
welche die entferntere Umgebung nicht zu entziinden vermogen. 

Unter den Liindern Europas ist Ru6land seiner Natur nach das 
Land geringsten okonomischen Druckes. UnerschOpft und unge
heuer sind die Quellen seines Reichtums im Verhiiltnis zu der ge
ringen Dichtigkeit seiner Bevolkerung. Aber selbst den Russen ist 
der Bolschewismus mit der Erstarrung des wirtschaftlichen Lebens 
schlecht genug bekommen. Die erste Phase bolschewistischer Herr
schaft war rein destruktiv. Der von der biirgerlichen Gesellschaft 
geschaffene Apparat einer sich in Einzelunternehmungen vollziehen
den Produktion wurde roh auseinandergeschlagen. Der Bolschewis
mus lebte in jener Zeit, ohne zu arbeiten, von der Suhstanz: von 
aufgespeicherten Vorraten, von dem Verkauf von Kapitalstiicken 
und Luxusgiitern, wie sie ihm aus der biirgerlichen Liquidations
masse in den Sch06 fielen. Sein Expansionsdrang war damals der 
des Nomaden; wie dieser suchte er stets neue Triften, sie kahl zu 
fressen, so wie die "Feuersbrunst, die aIlS sich seIber erlosche:n 
wiirde, wenn sie sich nicht. ausbreiten konnte" 1). Dagegen gehOrt 
Italien seiner Natur nach zu den Liindern ~~~ .. .Qk9!!9roi!lgJ.;11lp 
:rrrii'ckes. Nicht weniger als 126 Menschen kommen auf das Quadrat
kifometer. Das Land ist hier und da reich, meist jedoch sehr arm: 
mehr als hunderttausend Quadratkilometer sind mit Gebirge be
deckt. Zieht man die unbewohnbaren Landstriche ab, so kommen 
nicht 126, sondern 196 Menschen auf das Quadratkilometer. Alles 
in allem gilt der Satz: kaum ein anderes Land ernahrt eine so dicht 
gepre6te Bevolkerung unter so ungiinstigen natiirlichen Verhalt
nissen. In andere~ Lage als die Russen waren die italienischen Jiin
ger bolschewistischer Heilslehre nach der Machtergreifung erwacht. 
Das Proletariat, damit beschaftigt, die Bourgeoisie auszurotten, halte 
aufgehort zu arbeiten; da aber in dem menschenreichen Lande eine 
langere Stockung im Mechanismus der Produktion die Existenz der 

1) Pan ta 1 eon i: 1. c., p. VI. 
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BevOlkerung unmoglich macht, glEiichzeitig aufgehOrt zu leben.· Es 
fehite die genugend groBe Substanz, und jede Expansion uber die 
Grenzen des Landes gehOrte ins Reich der Fabel. 

Abgesehen vOn der engen Verflechtung Italiens in die Weltwirt .. 
schaft, ist auch die politische Beziehung beider Lander zur Umwelt 
verschieden. AIle Versuche, mit dem Blut von Freibeutern und dem 
GeIde der westlichen Bourgeoisie die Sowjetmacht in den ersten 
Phasen der Entwicklung zu stiirzen, sind an der Zerfahrenheit der 
Angreifer und den Dimensionen des Landes gescheitert, das Be
volkerung und Armee - wenn auch notdiirftig - zu ernahren ver
mochte. Um das kleine Italien jedoch hatte sich der Ring der Geg
ner sofori geschlossen. Seine langgestreckte, stiidtereiche Kuste liegt 
in Reichweite der englischen Schiffsgeschutze. Die Situation bei einem 
bolschewistischen Experiment ware ahnlich gewesen wie bei einem 
Eingreifen Italiens in den Weltkrieg an der Seite der Mittelmachte. 
Die Gefahr der Blockade wurde 1920 in italienisch-kommunistischen 
Kreisen ernstlich erortert. Es bedeutete ihr gegenuber nur einen 
schwachen Trost, wenn Lenin in Hinsicht auf den AnschluB an
derer Staaten geltend machte, ,,&6 eine bestimmte Koordinierung
wenn auch aine ungenugende, wenn auch eine unvollstiindige -
Italien gesichert ist, und daB man fur eine vollkommene Koordinie
rung wird kampfen mussen"1). Die Befiirchtungen wegen der Hal
tung der westlichen Bourgeoisie waren in Italien mehr als bloB 
Theorie. Die kurze Periode der Fabrikbesetzung hatte mit Kredit
kundigung, Nichtlieferung von Waren, Zuriickziehung von Kapital 
und ahnlichen Boykottma6nahmen einen bitteren Vorgeschmack ge
,geben2). 

III. 

Fur das Entstehen und Wachsen einer Bewegung auf politischem 
Gebiet ist die Illusion einer Gefahr unter Umstiinden ebensosehr 
AniaB wie die Gefahr seIber. Die Vorstellung, angegriffen zu wer
den, genugt, um den Krieg vorzubereiten und zu entfesseln. Die 

1) Lenin: a. a. 0., S. 578. 
2) Ghezzi: 1. c., p. 8955 .. 
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Struktur Italiens war fiir den bolschewistischen Staat nach russi
schem Vorbild vollkommen ungeeignetl). Nach dem Ausbrennen 
der Streiks Ende Oktober 1920 konnte man die Wiederkehr geord
neter Zustiinde mit Sicherheit erwart~n. Trotzdem glaubten damals 
- und noch heute - breite Schichten der agrarischen rind stadti
schen Bourgeoisie an das Vorhandensein einer Gefahr, die in Wahr
heit schon gebannt war. Eine Ahnung von der inneren Schwache 
des italienischen Kommlmismus hatten sie aus der "verfehlten Re
volution", wie sie in Italien oft genannt wird, zwar bekommen. Aber 
jene aufdammernde Erkenntnis macht es p'sychologisch um so ver
standlicher, die Krafte zu einem GegenstoB zu sammeln. 

Eine Massenbewegung des kleinen und mittleren Biirgertums hatte 
es bis zum Kriege in Italien nicht g-egeben. Die Einigung der Halb
insel war das Werk einer Elite, die sich aus den verschiedensten 
Schichten zusammensetzte. Sie verband sich mit dem Geist kriege
rischer Expansion, der das kleine Piemont beherrschte. Die ~
schicht war vor dem Kriege ein Reservoir politischer Intelligenz, 
~er sie seIber war inaktiv, auf dem Lande apathisch. Giolitti 
stiitzte sich zw~- b';( d~'W ahlen auf diese Kreise, aber seine 
Politik empfing ihre Triebkrafte von anderen Seiten. Die Diktatur 
des geriebenen Staatsmannes trug die bekannten Ziige einer demo
kratisch-sozialistischen Plutokratie. MaBgebend war das groBe Finanz
kapital, dessen politischer EinfluB bei der stehenden Kreditnot der 
jungen Industrie sehr weit reichte, sowie die Spitze der Arbeiter
schaft, die Gewerkschaftsfiihrung. Der Eintritt Italiens in den Welt
krieg war nicht bloB eine persOnliche _ Niederlage G i 0 lit tis und 
seines Anhangs in der Kammer. Er verschob auch den Schwerpunkt 
in den politischen Gewichten des Landes. Die Machte, welche mit 
der Banca Commerciale, der bis 1915. stiirksten Privatbauk des 
Landes, verkniipft waren, verloren an EinfluB. Die pazifistischen 
Sozialisten gerieten mit Kriegsbeginn in eine schwere Krise, die sie 

1) Mus sol i n i seIber scheint nicht ernsthaft an den italienischen Bolschewis
InUS geglaubt zu haben. Seine Biographin Mar g her ita S a r fat t i, Dux, 
p. 201, Milano 1926, berichtet einen charakteristischen Ausruf Mussolinis: ,,Non 
viene, non viene il bolscevismo in ltalia! Can tanto sale, in questa paese, non pUD 
venire I" (Der Bohchewismus in Italien kommt nimmermehr! Bei soviel Sonne in 
diesem Lande kann er nicht kommenl) 
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sogar an den Rand innerer Spaltung fiihrte, als die machtig an
schwellende Gruppe um Lazzari und Serrati selbst nach der 
Niederlage von Caporetto die grundsiHzliche Kriegsgegnerschaft 
nicht aufgab. Die Arbeiter lagen in den Schiitzengraben, Presse und 
Versammhmgen wurden kontrolliert, und die Bourgeoisie begann 
schon wiihrend des Krieges - in gespannten Augenblicken: nach 
Siegen und Niederlagen - mit Ausschreitungen gegen die Arbeiter
kammern und die in Italien so zahlreichen sozialistischen Gemeinde
verwaltungen. 

Mit Kriegsbeginn geriet das politische Temperament der Mittel
schicht, der ceti medi, in lebhaftere Wallung. Aber der Ansto6, an 
der Seite der Westmiichte in das Ringen einzutreten, kam auch aus 
anderen Kreisen. Die oberitalienische Gro6industrie, die anfanglich 
friedliebend gewesen war und sich darauf einstellte, die Streitenden 
mit Kriegsbedarf zu versorgen, wechselte allmahlich in das interven
tionistische Lager hiniiber. Wiihrend der offizielle Sozialismus in 
doktriniirer Verblendung an der These der Klassensolidaritat fest
hielt, gesellten sich in der Frage der Intervention syndikalistische 
Arbeitergruppen,.gefiihrt von Filippo Corridoni und Alceste 
D e Am b r is, zum mittleren und hOheren Biirgertum. Sie begriin
deten dies en Schritt mit der Erkliirung, die soziale Frage lasse sich 
nur in einem national geeinten Italien befriedigend losen; die 
Wiedergewinnung der unerlosten Gebiete miisse deshalb aHem an
deren vorangehen 1). Die Republikaner, abgesehen von studentischen 
Gruppen, auf die Romagna und die Marken regional beschriinkt, 
gehOrten zu den wichtigslen Triigern des Irredentismus und waren 
deshalb dem Kriege gegen Osterreich energisch zugetan. Eine 
Sonderstellung im Lager der Kriegsfreunde hatte die eigenartige 
Figur Leo n ida B iss 0 I a tis. Er war Reformsozialist und wegen 
seiner Haltung zur lybischen Expedition aus der alten Partei aus
gesto6en worden. Die Idee seiner Au6enpolitik bestand darin, sich 
mit den klein en Balkanstaaten zu verstandigen und auf die Zer
sruckelung Osterreich-Ungarns hinzuarbeiten 2). Dieses Ziel stand im 

1) Mal ate s t a, Alb e r to: I Sociali5ti italiani durante la guerra, p. 25 55. 
Milano 1926. 

2) Zur Politik B i 5 501 at i s vgl. Fer rue c i 0 Rub b ian i: Il Pensiero poli
tico di Leonida Bi5501ati. Firenze 192 I. 
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;schiirfsten Gegensatz zur offiziellen Politik Son n in 0 s, welche die 
Donaumonarchie erhalten und territoriale Eroberungen an der Adria
kiiste machen wollte. Die zah festgehaltene Politik Son n in 0 s war 
der Grund fiir Italiens Isolierung in Versailles und seine tiefe Ent
tauschung iiber das Kriegsergebnis. 

Abel' das Hauptstiick in der breiten Angriffsfront, die Italien zu 
den Waffen rief, stellten Elemente aus der Mittelschicht. Sie steht, 
nach einem Ausspruch Rod 0 If 0 M 0 n d 0 If 0 s, "okonomisch und 
geistig . . . zwischen Proletariat und eigentlich - kapitalistischer 
(Agrar-, Industrie- und Finanz-) Bourgeoisie" 1). Ihr Verhaltnis zu 
heiden laBt sich naher formulieren: mit den Kapitalisten hat die 
Mittelschicht das Kapital, wenn auch in bescheidenem AusmaBe, ge
meinsam, mit dem Proletariat verbindet sie der wichtige Umstand, 
daB auch sie zur Erhaltung ihrer Existenz auf Arbeit angewiesen 
ist. An die Stelle des Kapitals tritt in vielen Fallen eine spezifische 
Ausbildung, deren Friichte genossen werden. Innerhalb der Mittel
klasse lassen sich zahlreiche Gruppen und Schichten unterscheiden. 
Auf dem Lande gehoren Bauern und Pachter dazu; in der Stadt: 
Handwerker, Kleinhandler, technische und kaufmannische Angestellte 
der groBen Privatunternehmungen, Beamte in Staat, Provinz und 
Gemeinde; weiter die freien Berufe, also Advokaten, Lehrer und 
Arzte. AIle diese Kategorien fallen dem Mittelstand nur insoweit zu, 
als sie die beiden Bedingungen, die eben genannt wurden, erfiillen. 
Analysiert man diese sehr verschiedenen Schichten nach ihrer Hal
tung zum Krieg, so ergeben sich charakteristische Unterschiede. Die 
Masse der Kleineigentiimer und Pachter ist ganz iiberwiegend kon
servativ und friedliebend. Der stadtische Mittelstand dagegen, be
sonders die freien Bernfe, denen ihre intellektuelle Dberlegenheit 

1) M 0 n d 0 1£ 0, Rod 0 1£ 0: Das Problem der Mittelklasse in seiner Bedeutung 
fur den Sozialismus in Italien. Archiv £ur die Geschichte des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung, Jg. 12, S. 3. 1926. - Zur wirtscha£tlichen, politis chen und 
geistigen Stellung der Mittelschicht in Italien vg!. aus neuerer Zeit: Z i b 0 r d i, G.: 
Critica socialista del Fascismo. Biblioteca di studi sociali VII, p. 1855. Bologna 1922; 
Missiroli: 1. c., p. 17ss.; Salvatorelli, Luigi: Nazional£ascismo, p. r3ss. 
Torino I923; Avarna di Gualtieri, Carlo: II Fascismo, p. ross. Torino 
I925. - Eine Reihe interessanter Analysen £indet sich in der Rivoluzione liberale. 
Dort hat auch Salvatorelli seine These uber das soziale Fundament des Fascismus 
vertreten. 
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weitreichenden EinfluB bei . den iibrigen Gliedern der Partei sichert, 
ist leicht beweglich und politischer Agitation iiberaus zuganglich: 
er war seit dem Tripolis-Unternehnien G i 0 lit tis die Beute einer 
raffinierten nationalistisch-imp.erialistischen Propaganda, die ihren 
Anhangern die Worte Macht, Staat, Hierarchie, Disziplin unausge
setzt ins Ohr bIies. Man wollte, ganz im Gegensatz zu B iss 0 I a t i 
und seinem reform-sozialistischen Anhang, den Krieg um jeden 
Preis; anfanglich gedachten die Nationalisten an der Seite der Mittel
machte loszuschlagen, wechselten jedoch nach der Neutralitatser
klarimg der Regierung die Parole ohne Zogern. Es ergab sich also 
innerhalb eines noch groBtenteils passiven Mittelstandes eine kriegs
lustige stadtische Phalanx, welche mit dem Eingreifen Italiens als 
aktives Element in das politische Leben des Landes eintrat. 

Eine Eigenheit des politischen Lebens Italiens ist es, daB eine 
konservative Partei mit der ihreigentiimlichen Ideologie fehIte, eine 
katholi~che mit mittelstandischem Einschlag sich erst 'na~h' dem 
Kriege gebildet hat. Die landliche Mittelschicht gab bei den Wahlen 
abwechselnd ihre Stimme den Sozialisten oder anderen Parteien und 
bewies dadurch, daB sie keine politische Vertretung hatte, die ihrer 
geistigen und wirtschaftlichen Verfassung entsprach. Das kleine 
und mittlere Biirgertum der Stadte verteilte sich in der Hauptsache 
fiber die zahlreichen Gruppen und Griippchen, die sich aus der 
groBen liberalen Einheitspartei im Laufe von Jahrzehnten abge
spalten hatten, und deren Devise die Worte "deniokratisch", ,,libe
ral", "sozial", "unabhangig" in den verschiedensten Kombinationen 
miteinander verband. AHe demokratisch-liberalen Parteien traf in 
der Nachkriegszeit in den Augen des Mittelstandes der gleiche Vor
wurf wie die Regierung: ihre Leitung verharrte dem Ansturm des 
radikalen Sozialismus gegenfiber in tatenloser Ruhe. Doch die Situa
tion war anders als bei der Intervention. Damals war es eine starke 
Gruppe innerhalb der stadtischen ceti medi gewesen, die zum Kriege 
drangte. Die Abwehrbewegung gegenuber dem radikalen Sozialis
mus der Nachkriegszeit hatte im Biirgertum eine viel breitere Grund
lage. Sie umfaBte vor aHem auch das platte Land. Es bestand hier 
einmal der Gegensatz zwischen den Landarbeitern, die GroBeigentum 
und unbebaute Landstriche in Besitz nahmen und gemeinsam be-
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wirtsehaften wollten, und den Kleineigentiimem und Pliehtem, die, 
soweit sie der Besitzergreifung zustimmten, an der Aufteilung des 
Bodens interessiert waren. Es bildete sieh weiter in allen Kategorien 
llindliehen Eigentums ein ~aa gegen den Terrorismus der Tage
lohner-Organisationen, wie sie in der Po-Ebene mliehtig waren, der 
zu politisehen Entladungeri fiihren muBte. Dazu kam, daa unter dem 
Einflu6 der durch Geldentwertung steigenden Preise und der Ver
lingstigung des grundbesitzenden. aber nieht seIber wirtsehaftenden 
Biirgertums ein starker Besitzweehsel, verbunden mit Bodenzer
splitterung, in der Naehkriegszeit um sieh griff:· zahlreiehe Land-. 
arbeiter wurden Kleineigentiimer und Teilpaehier 1). Es fehlt nieht 
an Beriehten, die hervorheben, daft diese neuen Besitzer am uner
bittliehsten waren in der Verfolgung der ehemaligen Standesge
nossen, nachdem die rote Welle abgelaufen war. Die seelische Hal
tung der Mittelklasse in den Stadten war der auf dem platten Lande 
ahnlich. Die Inflation hatte ihre Einkiirifte stark reduziert; das galt 
besonders von den Kleinrentnern, den Festbesoldeten, den auf Hono
rar angewiesenen Reehtsanwlilten und Arzten. Die Vorbildung, die 
man dureh das Studium erworben hatte, jenes kleine Kapital, dessen 
man sieh riihmte, warf keine entspreehende Rente mehr abo Die 
Arbeitersehaft dagegen konnte die gestiegenen Kosten der Lebens
haitung durch steigende Lohne kompensieren und schickte sich an, 
die ceti niedi zu verdrlirigen. Die deklassierte Sehicht sah mit Neid 
den "verschwenderisehenH

• Aufwand der sozial Arrivierten, deren 
politisehe Fiihrung iiberdies die nationalen Werte, derentwegen man 
in den Krieg eingetreten, herabsetzte. Es bildete sich so innerhalb 
des stadtischen Mittel"': und Kleinbiirgertums eine typisehe Ressen
timent-Stimmung, welche ebenfalls zur Entladung drangte. Eigen
tiimlieherweise erkannte man nieht die Beziehung, welche zwischen 
der eigenen Notlage und der Industrialisierung des Landes bestand, 
sondern konzentrierte den Haft ausschlieBlieh auf das industrielle 
Proletariat. 

Glaubte die Mittelklasse in den stiirmisehen Jahren, die dem 
Kriege folgten, bei dem Versagen der politischen Faktoren erzwingen 
zu miissen, was sie Wiederkehr von Ruhe und Ordnung nannte, so 

1) V gl. die statistischen Daten bei S e r pie ri: 1. c., p. 48. 
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muBten zunachst die zerstreuten und gestaltlosen Bestandteile durch 
eine aus hundert Quellen flieBende Agitation in ein beseeltes aktions
fahiges Werkzeug verwandelt werden. Es muBten sich Zellkerne bil
den, um die man sich sammeln konnte. Die Propag~da d~rlt;-in 
~m politischen, sozialen und wirtschaftlichen Programm nicht 
allzu deutlich werden; sonst ware es bei der verschiedenen Inter
.essenlage innerhalb der ceti medi sofort zu Spaltungen gekommen. 
Die Zellkerne konnten, gemaB der nachwirkenden Kriegspsychose 
und der aggressiven Art des Gegners, nur junge Kam,efverhiinde 

~ --~"""""".--»=-
sein, keine Parteiorganisationen nach alter Schablone. 

Die Notwendigkeit des Zusammenschlusses wurde im Mittelstande 
dumpf empfunden. Kampfverbande sprangen hier und da durch 
nationalistische Initiative aus dem Boden; aber die Bewegung ware 
gleichwohl verebbt, wenn sie keine Fuhrung; gefunden Mtte. Der 
psychische Niederschlag unruhiger J aHre: die Illusion kommender 
Gefahr, endlich die instinktive Einsicht in die Schwache des Gegners 
machte die Mittelschicht im Jahre 1920 organisationswillig. Die 
P;;~ondes~ FiilirerSwar' ctrel:io:t;~ndigeE;gallzung. Eswar- das 
Schicksal Italiens, daB in dem Augenblick, wo in den proletarischen 
Massen der revolutionare Elan erschlaffte, in den Bedrohten und 
GescMdigten aber Angst und Rachegefuhl noeh wach waren, das 
fiihrerlose Heer mit einem heerlosen Fuhrer zusammentraf, der mit 
fci~t~~~G~ffihiin j~~;;Mittels~hi~hten 'di~K~~fte'"ahnte, die ihn 
zur Macht heben konnten. 

Dazu war notwendig, daB Ben ito Mus s 0 Ii n idem Beispiel 
Konig Chlodwigs bei der Taufe in Reims folgte und wenigstens teil
weise die alten Gotzen abschwor. MussoIini, der Sohn eines Dorf
schmieds und einer Elementarlehrerin in der Romagna, war von 
Haus aus Syndikalist. Den N amen Ben ito trug er nach Ben ito 
J u are z, dem Rebellen und Diktator Mexikos. Wie F ran c esc 0 

C r i s pi, der einzige Staatsmann nach C a v 0 u r, den das heutige 
Italien geIten laBt, wollte er in fruher Jugend Gemeindeschreiber in 
seinem Heimatort werden; aber man wies ihn ab 1). Nach kurzer 
Betatigung als Lehrer in einem kleinen Orte der Emilia, wo er den 
satten Sozialismus jener Gegend kennenlernte, den der gemaBigte 

1) Sarfatti: 1. c., p. 475. 
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Camillo Prampolini fiihrte (spatereine Zielscheibe Musso
liriischen Witzes), trieb ihn sein Schicksal durch die Schweiz, 
Frankreich und Osterreich 1}. Aus Frankreich und der Schweiz 
wurde Mussolini wegen erbitterter syndikalistischer Wiihlarbeit 
ausgewiesen. Trient muBte er verlassen, weil er sich an der Seite 
von C e s are Bat tis t i an irredentistischer Propaganda beteiligt 
hatte 2 ). In Forli wurde er im September 19II in eine Aufstands
bewegung gegen die Tripolisaktion verstrickt und wieder einmal zu 
langerer Gefangnishaft verurteilt. In seiner Verteidigungsrede waren 
zwei Dinge wiehtig: einmal das glatte Bekenntnis zu So reI s action 
directe, wovon uberdies jedes Blatt der von ibm geleiteten Wochen
schrift Lotta di classe (Klassenkampf) Zeugnis ablegte, sowie sein 
Verhalten zum Tripolisunternehmen. Er verurteilte die Expedition 
aus realpolitischen Erwaglmgen, nicht aber aus der grundslitzlichen 
Abneigung des SoziaHsten gegen j ede koloniale Expansion 3) . 

Der Ausbrueh des Weltkriegs traf Mus sol i n i als Leiter des 
Avanti, der groBten sozialistisehen Tageszeitung des Konigreichs. 
Seine Sehwenkung zur Kriegspolitik und zu den Alliierten gehOrte 
in die Reihe jener Ereignisse, welche das Eingreifen Italiens .vor
bereiteten. Der Wechsel vom syndikalistischen Sozialismus zum in--.-.•..•.. "~.. 
. tran~ent~.lil!Jio'i!"a!i§mus ist merkwiirilig, Mer er ist fur Italien 
gar nieht ungewohnlich. 

Der italienisehe Nationalismus hat seit Beginn des Jahrhunderts 
wesentliche Krafte unausgesetzt aus dem syndikalistisehen Lager 
-empfangen. Es mag dies daran Hegen, daB die Syndikalisten gleich
zeitig Republikaner waren, also Anhlinger M a z z i n is, dessen un
eingesehrankter Patriotismus sieh einem Sozialismus nach dem Vor-

1) Mannhardt, I. W.: Der Fascismus, S. 147, Miinchen 1925, erzahlt, Mus
sol in i habe seine Heimat verlassen miissen, weil er im Wahlkampfe eine Wahl
urne zertriimmert habe. Das ist ein verbreiteter Irrtum. Wegen dieses Vergehens 
wurde sein Vater, Ale s san d roM us S 0 Ii n i, angeklagt, gerade als der Sohn 
sich nach der Schweiz hegeben wollte. S a r fa tt i: 1. c., p. 57' 

2) Er solI damals die Worte haben drucken lassen: "Il contine d'ltalia non 
finisce ad Ala" (Die Grenze Italiens endigt nicht hei Ala), Sarfatti: I. c., p. II4. 

S) Nach iihereinstimmender Darstellung von Mar g h e ri ta Sa r f a tt i: 1. c., 
p. 134, und Antonio Beltramelli: 1. c., p. 136, schlor., MussoIini die Rede 
mit den Worten: "er wolle und liebe ein Italien, welches die Pflicht fiihle und sich 
bemiihe, aus der wirtschaftlichen und geistigen Misere das Volk zu erlosen". 

v. Beckerath. Fascistlscher staat. 2 
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-hilde St. Simons und seiner JUnger verband 1). Weiter wirkie eine 
Envagung, die der. Fuhrer des italienischen Nationalismus, Enrico 
e.o r r a din i, so formuliert .hat: I talieil iSt die groBe Proletarierin. 
Zwischen ihr und den wirlschaftlich entwickelten Staaten besteht 
das gleiche V erhaltniswie zwischen Arbeiterklasse und. satter Bour
geoisie. Corradini prazisiert den italienisch~m·Nationalisrnus ge
·radezu als sociaUsmo naziona1e 2). Aber die Syndikalisten~ die in 
das nationalistische Lager' ubertraten, hatten nicht bloB diese ideolo
gische Brocke. Beide, Nationalisten und Syndikalisten, bejahten ent
schieden die Gewalt, deren Ziel allerdings verschieden war; sie for.,. 
-derten von ihren Anhangern reuUutioniiie En.er,gi.e _ lUlc;l...spgn.t.lme 
Aktivitat. Diese Obereinstimmung im Temperament erkUirt das Hin
.uberwechseln vom Syndikalismus zum Nationalismus - wobei die 
alte Lehre nur modifiziert, nicht goopfert zu werden brauchte -
besser als ideologilsche Brucken 3). Mit dem 'Ausbruch des Krieges 
haben erprobte' Agitatoren wie Rossoni, Corridoni, Bian
chi, Racheli und viele andere die Schwenkung vollzogen. Der 
wichtigste unter ihnen war Mus sol i n i. 

Mus sol i n is Umschwung trug den Anschein unuberlegter Plotz
lichkeit, aber sie war gleichwohl genau erwogen. Solange die Mog
lichkeit eines Eingreifens an der Seite der Mittelmachte bestand, 
verfocht er, ebenso wie die Partei, fur den italienischen Sozialismus 
die These "absoluter" Neutralitat. Als durch die Neutralitatserkla
rung der Regierung die Gefahr gebannt schien, vertauschte Mus s 0-

lin i, im Gegensatz zur Partei, diese These mit der raffinierten For
mel ."relative" Neutralitat: einer Neutralitat, welche es dem Sozia-;
lismuserlauben sollte, unter Umstanden, etwa bei einem Kriege 
gegen Osterreich, im Dienste des Vaterlandes zur Waffe zu greifen. 

1) Gaetano Salvernini hernerkt in seiner Studie uher Mazzini ganz richtig, 
da6 vier Funftel seiner Ideen von St. S i rn 0 n starnrnten (M a z z i n i: p. 154. Fi
renze 1925). Dahei sei nicht verkannt, da6 sich M a z z i n i durch seine Konzeption. 
des Nationalstaates und seinen philanthropischen Idealisrnus deutlich gegen den 
Sozialisrnus ahheht. Auch daruher Sal ve rn i n i: 1. c., p. 163 ss. 

2) Corradini, Enrico: II Nazionalisrno ifaliano, p. 34. Milano 1914. 
3) In Frankreich hat Sorel aus seiner Syrnpathie fur die Haupter der Action 

franl)aise nie ein Hehl gernacht. Max Ascoli (Georges Sorel, Paris 1921, 
p.34) fuhrt dies darauf zuruck, daB die Nationalisten Burger seien, "welche di!'l 
Tatsache des Krieges akzeptieren, loyal, tragisch, ohne sie zu diskutieren". 
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Axn.20. Oktoberl914 legte Mussolini die Leitung des Avanti 
nieder, am 15. November eroffnete sein neues Organ, der Popolo 
d']talia, die Kampagne gegen die Mittelmachte mit einer Fanfare: 
II grido e ... una parola paurosa e fascinatrice.: guerra/i) 

Ais Mus sol i n i selbst in den Krieg ging, war er Uingst aus der 
sozialistischen Partei ausgestoBen 2). Nach Beendigung der Kampf~ 
handlungen berief er nach Mailand die GriindungsversammlWl$ 
seiner Kampfverbiinde (F asci dCC~mbauinwii9)7SofChe 1aSciw;~en 
~""'_~.2w$Y""" , .... , =. __ ' ••. '''4' '''''~'.-"., i¥ ~.,. • 

in Italien nichts Neues. Sie waren vor, wahrend und nach dem 
Kriege aus den verschiedensten Anlassen, revolutionaren Wld patrio
tischen, ins Leben getreten. 

Diesmal kamen genau 145. Leu!e, wohl der Hauptsache nach 
Kriegsteilnehmer, die ari;;;;;;;i~ trincerista (Aristokratie des 
Schiitzengrabens), iiberwiegend dem syndikalistischen Lager ent
stammend. Darin mischte sich die futuristische J ugend, deren Or
ganisationen Vertreter entsandt hatten 3). Mus sol i n i ergoB ein 
Fiillhorn demokratisch-syndikalistischer Forderungen iiber die An
wesenden aus 4): EinberufWlg einer konstituierenden Versammlung, 
die als Zweig einer intemationalen Versammlung gleicher Art ge
dacht war; Proklamation der Republik, weitgehende Dezentralisa
tion und Autonomie der Provinzen Wld Gemeinden, sowie Abschaf
fung der Biirokratie; Abschaffungdes Senats, des Adels, der Wehr
pflicht; Versammlungs- und PreBfreiheit; AuflosWlg der Aktien
gesellschaften, Unterdriickung jeder Art von Spekulation, von Ban
ken und Borsen; Konfiskation unproduktiver Einkiinfte; das Land 
den Arbeitem, Syndikalisierung des Verkehrs und der Offentlichen 
Dienste. E~ war gerade da~ Gegenteil v.ond~m,. w.as .. 9.ex: Fa$Cismus. 
spater .v~rwirldicllen sollt.~. 'Nur in einem HauptpWlkte blieb man 
sich treu: der Forderung, die Wirtschaft mit Hilfe von Berufsver-
biina;;:~i~ ,r~().rf~l~~~~ l)er s~dik;iisiis~he Eksclilag," d~r vor-

1) Mein Schrei ist ein furchtbares und faszinierendes Wort: Kriegl Diuturna 
p. 5. Die Diuturna sind eine von V r nee n z 0 M 0 r e II 0 herausgegebene Auswahl 
von Leitartikeln Mus sol in i s. Milano 1924. 

2) Malatesta: 1. c., p. 39. 
B) Pre z zo I i ni, Gi use p p e: Le Fa~cisme (franwsische Ausgabe von G eo r

ges Bourgin), p. 32. Paris 1925. 
4) Avarna di Gualtieri: 1. c., p. 15ss. 

2* 
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nehmlich in der Sozialisierung des Verkehrs und der Landwirtsc~aft 
lag, absichtsvoll unklar in der Fassung, ist spliter, als die ceti medi 
zu den Verblinden gestoBen waren, eingeschrlinkt worden, um das 
Burgertum nicht vol' den Kopf zu stoBen. Die Rucksicht aUf die 
Arbeiter ZWang dazu, solche Forderungen nicht vollstandig preiszu
geben. 

Die ganze Erklarung macht den Eindruck, als sei sie eilfertig 
aus zeitgemaBen Programmen zusamniengetragen. Sie sollte dar
uber hinwegtliuschen, daB sich die Bewegung im Grunde ganz an
derer als ideologischer Stutzen bediente. 

Es ist nicht ohne Reiz, daB jene erste fascistische Versammlung 
den Arbeitern in Dalmine, die eine Fabrik besetzt und auf ihr die 
Flagge der syndikalistischen Union gehiBt hatten, ihren GruB ent
sandte. Beide Bewegungen waren bestimmt, miteinander zu gehen. 
Ihre gemeinsame Wurzel war die Intervention. Denn jenes revolu
tionlire Ereignis in Dalmine stand unter der Protektion des italieni
schen Gewerkschaftsbundes - der Unione Italiana del Lavoro -, 
die sich aus dem kriegerischen Flugel der italienischen Arbeiter
schaft, der nach dem Ausbruch des Weltkrieges zu den Interventio
nisten gestoBen war, entwickelt hatte. Die Ideologie, womit diese 
Kreise den Krieg "syndikalistisch" motivierten,war die gleiche wie 
bei Mus sol i n i. Die Fuhrer beider Bewegungen waren persOnlich 
eng befreundet. 

Das Verhalten Mus s 0 Ii n i s bei dem Ereignis von Dalmine be
wies jedenfalls, daB er damals, im Friihjahr 1919, noch weit von 
der Gesinnung der burgerlichen Mittelschicht entfernt war. Seine 
Agitation im Popolo d'Italia hielt auch weiterhin die radikale Linie 
bei. Man begreift sie nur, wenn man sich die groBen Gegenspielel1 
jener Tage vor Augen halt: die fascistischen Verblinde und den 
Popolo d'Italia auf der einen Seite, die sozialistische Partei und den 
Avanti auf der anderen. Mit dem offiziellen Sozialismus fuhrte 
Mussolini den Kampf bis aufs Messer. Das war fur ihn einfach, 
soweit es sich um nationale Fragen handelte; denn in diesem Punkte 
hatte er die syndikalistische Arbeiterschaft ebenso hinter sich wie 
€linen Teil der Kriegsteilnehmer. Die nationale Note durchzieht 
Mussolinis Propaganda wie ein gleichbl~ib;~de~G;~dton. Un-
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ausgesetzt wird die Tatsaehe des Sieges den Gehirnen eingehiimmert 
und die Regierung aufgefordert, die Friiehte des Sieges auf mtBen
politisehem Gebiete nieht verkiimmern zu lassen. Er wird nieht 
miide, die Rechte Italiens auf die dalmatinisehe Kiiste zu verkiin
den, die ihm dureh den Pl;lkt von London zugesprochen war. Als 
D ' Ann un z i 0 seinen Handstreieh gegen Fiume unternommen hatte, 
besehimpfte er in den verletzendsten Ausdriieken die Regierung 
Nit tis, die ibn vereiteln wollte. Dagegen wird Mus sol i n i s Hal
tung sehwierig, wenn es sieh darum drehte, die Taktik der Arbeiter
sehaft gegeniiber dem Kapital zu definieren; denn hier lieB sieh das 
gemeinsame Interesse des Gesamtproletariats, aueh des syndikali
stiseh-nationalistisehen, nieht leugnen. Mus sol i n i half sich damit, 
daB er Streiks verurteilte, die von der sozialistisehen Parteileitung 
angezettelt waren und "politisehe" Zweeke verfolgten. Dagegen 
sehien ihm der "proletarisehe" Streik bereehtigt, der die Sozialisie
rung des Unternehmens zum Ziel hat, ohne sieh jedoch im Bann
kreis des "internationalen" Marxismus zu bewegen. Das Vorbild des 
radikalen italienisehen Sozialismus, der russisehe Boisehewismus, 
wird yom Standpunkt des Syndikalisten mit sonderbaren Argumen
ten abgetan 1), wahrend der Meister Sorel in ihm den Vorboten 
einer neuen Zeit begriiBte 2). Undeutlieh wird M ussolinis Hal
tung bei der groBen Fabrikbesetzung yom September 1920, die von 
den syndikalistisehen Arbeitern unterstiitzt wurde. Er billigt sie 
nieht, aber er verurteilt sie ebensowenig. Er denkt jedenfalls nieht 
daran, seine Kampfverbande gegen die von den Arbeitern okkupier
ten Fabriken einzusetzen. Mussolinis Propaganda, so wider-

~~_~'N' J~"",2 '''' ...... """".,A'" .•• 

spruehsvoll sie ist und bei dem kurzen Gedaehtnis der Menschen 
s~[~~d~;fte, ist orientiert an dem Hauptziel, den pazifistiseh-inter
nationalen Sozialismus zu k9.IIlpr9mfiHcreii~j)ji~;~di6 ·s.yndik;}i~ii8CIie 
~ ... , .... -:- .. ,,, ........... -.-.,.- ....... ' 

Arlieltersenaft von seiner Seite zu stQ~ep. 
*"",~",_.:,_ ....... r8!-<' ......... ·< ..... -:.. .. _.,~.)""-.,,,-_ ••• ' •• ..:._~.; .~, _ .... -

1) Die Stellen, die ange£iihrt werden konnen, sind sehr zahlreich j vgl. z. B. 
Diu t urn a, p. 238. Dort hei6t es: "Es gilt etwas zu bewahren in den alten west
lichen Kulturen: das Individuum, die Freiheit des Individuums, die Freiheit des 
Geistes, welche ... ebensowenig von den Diktatoren der russischen Kaserne in Staub 
getreten werden kann, wie sie von den Feldwebeln der preuBischen Kaserne in Staub 
setreten wurde." 

2) V gl. S 0 reI, G eo r g e s: Materiaux d'nne theorie du proletariat, p. 53. 
Paris 1921. 
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Es ware leicht, iahlreiche Widerspriiche in der Agiiation damals 
,und spater ans Licht zu :deheu. Das hat nur Sinn, 'sofern ein Wechsel 
in 'den politischen Zielen Mus sol in is dadurch beleuchtet mrd. 
,Er hat langere Zeit an die Moglichkeit eines demokratisch-republika
riisch-syndikalistischen Blockes geglaubt. Deshalb fand G i 0 lit tis 
Programm mit seiner Autonomie d'er Gemeinden', seiner Beschnei
dung der Exekutive im Interesse des Parlaments und seiner Kapital
·feindlichkeit die Zustiinmung Mus s 0 Ii n i s. Es ist spilter als Gipfel 
-derDemagogie von den Fascisten gebrandmarkt worden. Damals er
eignete sich kein Teuerungskrawall in Italien, der nicht die Zustim
.mung des PopolQ d'Italia gefunden hatte; das zeigt, daB in jener 
Phase von einer Verbindung mit dem GroBkapital noch nicht die 
~Rede sein konnte. 

1m Herbst 1920 trafen ungefarbte Beri(:hte aus RuB land ein, die 
-das italienische Proletariat iiber die dortige Lage aufklarten. Das 
Mimingeh der groBen Fabrikbesetzung nahm ihm die Binde von 
den Augen. Die revolutionare Kraft der Masse lieB nach, der offi
zielle Sozialismus begann seine Rechtswendung, die schon im Ja
nuar 192I rur Absplitterung der russisch eingestellten Kommunisten 
fiihren sollte. Mussolini erkannte im Herbst 1920 mit voller Deut
lichkeit, daB fiir eine nationalistisch-syndikalistische Republik die 
Voraussetzungen in I tali en nicht gegeben waren. D~~xpe.riment, 
den Arbeiter selb.e! .(l~n. ~,~t,rie,b ,£iihr.euzu lassen, war kliiglich 'ge
sch~itert~{ffid'~uBte die syndikalistische Doktrin sowie ihren Anhang 
ko~pr~mittieren. Sollte die fascistische Bewegung die notwendige 

Breite erlangen, so ~n d!~ .. ?E:~~.!ll,Lg~)!QU;l!Yll.~!lrg.$ln, deren 
teilweise Empfanglichkeit fiir den nationalistischen Teil der Propa
ganda die Kriegszeit bewiesen hatte. Diese realpolitische Erwagung 
lenkte den Kurs nach rechts. Dabei stieB der heerlose Fiihrer auf 
das fiihrerlose Heer der mittleren und kleinen Bourgeoisie; so ent
schied sich das Schicksal Italiens. 

Der Ton der Propaganda muBte natiirlich entsprechend abschat
tiert werden. Aus dem urspriinglichen Fascistenabzeichen: rote Ko
karde iiber der Trikolore, hatte die Kokarde vorsichtig zu verschwin
den. Das Prinzip des Klassenkampfes, das die Unione. Italiana del 

Lavoro bisher hochgehalten hatte, verschwand allmahlich aUs ihren 
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Diskussionen. An die Stelle der lotta di clilsse !rat die lotla"di capa
citd - der Kampf der Befiihigung. Dahinter erhob sich der Mythtis 
der Nation; ;;'che Sich' cliil(lasse der Handarbeiter so wre jete 
andereei'iiordnet. Auch das "syndikalistische Ziel; dieObemahme der 
Produktionsmittel durch das Proletariat, begann iu verblassen. Die 
Realitat, die man akzeptierte, lautete knapp und brutal: Verstiindi
gung mit den Arbeitgebem, Mehrung der Produktivitat.· Die Yer
gesellschaftung der Industrie wurde. an eine neue Bedingung ge
kriupft: . die moralische und technische Reife der Arbeiterverbande, 
und man vergaB nieht, wenn die Rede auf diese Dinge kam, hinzu':' 
zufugen, da6 as sieh dab-ei urn "Zukunftsniusik" handele 1). 

Das Problem fur Mus sol i n i lag darin, trotz des BiindniS!!es mil 
der Mittelschicht die Arbeiter bei der Stange zu halten, wozu die 
Nationalisten bei ihrer engen Beziehung zur Gro6finanz und In
dustrie niemals in der Lage gewesen waren. Das Experiment gluckte 
vollkommen: auf dem Kongre6 in Bologna im Januar 1922 wurde 
die national-syndikalistische Arbeiterbewegung mit bestehenden fa
scistischen Organisationen verschmolzen und seIber mediatisiert 2). 
Die Grunde, weiche "die Arbeiter zum Eintritt in die fascistischen 
Gewerkschaften bewogen, waren verschiedener Art. per Aufstieg des 
Fascismus fiel mit der Erniichterung des Proletariats und dem Kon
jUI!~t~~rijckg.Mg zUsammen,· aero ~ii6ige~d auf die Arbeiter ein
wirkte. Vor aHem die yom Staate Abhangigen und die Landarbeiter 
stromten - nicht immer freiwillig - den neuen Gewerkschaften 
zu 3). DaB die Bew'egung auf die industriellen Arbeiter iibergriff, 
erkIart sich aus den genannten Ursachen und wird vollends kIar, 
wenn man Art der Ausbreitung und Methode des Fascismus in Be
tracht zieht. Einnial wurden die konkurrierenden Arbeiterverbande 
unter konstantem Druck gehalten, u.i:ld weiter konnte die Mitglied
schaft bei einer nationalen Organisation nach Eintritt der Gr06-
industrie in die Bewegung vor Kuudigung sichersteHen. 

1) R 0 S son i, E d m 0 n do: Le Idee della ricostruzione, Discorsi sui Sindaealismo 
faseista, p. 19. Firenze 1923. 

2) Die Details gehOren nieht hierhin. Eine ausfiihrliehe Darstellung findet sieh 
bei Avarna di Gualtieri: l. e., p. 87ss. 

S) Marsehak, Jakob: Der korporative und der hierarehiSehe Gedanke im 
Faseismus (Arehiv fur Sozialwissensehaft und Sozialpolitik, Bd. 52, S. 720)-. 



Die ceti medi hatten in Mus sol i n i s fasci di combattimenlo 
eine Waffe erhalten, mit deren Hilfe sieh ihre seelisehe Spannung 
entladen konnte. Der Fiihrer hatte ein Interesse daran, sie nieht 
rosten zu lassen. Die Angriffe der Faseisten seit dem Herbst 1920, 

deren Hauptziel der italienisehe Sozialismus bildete - angesiehts 
seiner Lage mehr Kampfe gegen Windmiihlenfliigel als gegen Rie
sen -, wurden zur taktisehen Notwendigkeit. Das gemeinsame 
Kampferlebnis schloB die Reihen dicht zusammen. Damals schuf 
sieh der Fascismus seine regionalen Standquartiere im Po-Tale, naeh
dem er bis dahin auf Mailand begrenzt gewesen war. Die valle Pa
dana hat Mus sol i n i spater einmal die Geburtsstatte seiner Be
wegung genannt. 

IV. 

Von dem biirgerliehen Zuzug, der allenthalben in Italien mit den 
Kampfverbanden Mus sol i n i s sympathisierte, um sieh mit ihnen 
im Laufe der Zeit enger zu verbinden 1), hoben sieh die ersten fasci 
in ihrer geistigen Verfassung deutliehab. Es ist sehwierig, davon ein 
zutreffendes Bild zu geben. Die Erscheinung ist spezifiseh roma
niseh. Sie steht in gewissem Sinne dem Syndikat S 0 reI s ebenso 
nahe wie den Camelots du roi, den StoBtrupps des Royalismus in 

Frankreieh 2). Das ~~~rp.eE.,1~arp.e beige~, f1l:s,?i~tise~!2 ¥-_~!l?-pf!~~lJ~~
den liegt weniger in einem vage er\annten Ziel, gar nicht in einem 
;U'sgekliigelten Programm, sondern fast aussehlieBlieh ineinem im 
Grunde romantisehen. U1),.d,<Ultip()urg~~sen Lebensgefi\h~ welches 
sieh in T;t~n' ~~~~t~t, die in einem' fort di'e 'E;ch;~ken der biirger
lichen Ordnung iiberspringen. Die Verbindung der Mittelsehicht mit 
dem Faseismus in Italien war deshalb moglieh, weil diese Kraft 
durch die II and eines s!8.!'k~pYR~!:\li~ten,.delll ,l\lyth:qsY~terland 
dl-;D'st~~~'ge~;~hi\~~dg~g~n den sterbenden Sozialismus eingesetzt 
wurde. 

1) Urspriinglich waren £asci und squadre - bewa££nete Banden - ein und das
selbe. Spilter, als illtere Leute in die £asci ei,ntraten, differenzierten sich die beiden 
Bestandteile. 

2) V gl. iiber die Camelots du roi Lou i 5 Dim i e r; Vingt ans d' Action fran-
9aise, p. 105. Paris 1926. 



Der Fascismus der ersten Stunde hatte eine bestimmte "Haltung" 
(attegiamento), er war azione e sentimento. Wenn ihn Alfredo 
Roc co, der friihere Professor der Rechte und heutige J ustizmini
ster, so charakterisiertl') und unter fascistischem sentimento das 
Erwachen eines "tiefen Rasseinstinkts" - Spengler wiirde sagen: 
des BIutes - versteht, so gibt er ihm damit, im Sinne fascistischer 
Geschichtsphilosophie, Ansehen und W iirde. Mus s 0 Ii n i selbst 
nannte, zwei Jahre nach dem ersten Auftreten der Verbande, den 
Fascismus "AusfluB eines tiefen Bediirfnisses unserer Rasse ... , die 
sich in einem gegebenen Augenblick in der Grundlage ihrer Exi
stenz bedroht fiihlte"2). Diese Deutung ist die offizielle; sie wird 
oft wiederholt 3). Sie sieht in Rasse oder Nation die mystische Do
min ante alles h:clischen. Gescheh;;s'una"'es'Wlife1eicht,~;Ch ~df;;;r 
Am{;;~;;' ~ .. dem ganzen Kampf, der sich zwischen 1920 und 

1922 in Italien abgespielt hat, nichts anderes zu erblicken als eine 
Verwirklichung von Spenglers Antithese "BIut und Geist". 

Wenn man die metaphysische Begriindung des Fascismus ab
lehnt, kann man gleichwohl die These aufrecht halten, er sei in den 
ersten Verbanden Wille, Handlung, Haltung gewesen. Es war eine 
spontane Einheit des Wollens, Jugend, Bewegung, Aktivitat urn der 
Aktivitat willen, eine Art l' art pour l' art auf politischem Gebiete. 
Der Fascismus war ein Lebensstil, der eine bestimmte Haltung, 
auBerlich'~~d' i~~'e~iich, sei~;n "A~hiingern auferlegte. Die wesent
lichen Eigenschaften waren Energie und Disziplin, im XuBeren soll
ten Form und Gebarde erkenneii 'lass~;t, da6 ~s sich urn Auserwahlte 
handelte. Der Fascismus der ersten Slunde war <iliIie··V;r~eil·;. 
'Dei:"l~tellektualismus des 19. Jahrhunderts, der auf politischem 
Gebiete mit festen Theorien an das Leben herantritt, stellte er seine 
tatfrohe Realistik entgegen: er handelte nach dem "Gebot der 
Stunde", ohne viel Kopfzerbrechen iiber den Ausgang. Er zieht seine 
Belehrung aus dem stets wechselnden Strom des Lebens: nichts 
anderes ist mit dem oft wiederholten Worte Mussolinis gemeint, 
del' Fascist sei ein "dynamischer" Mensch. Die konkreten Ziele blei-

1) Rocco, Alfredo: La Dottrina politica del Fascismo, p. 5. Roma 1925. 
2) Sarfatti: 1. c., p. 243. 
S) V g1. z. B. die Ausfiihrungen G i 0 van n i G e n til e s: Che cosa e il £ascismo, 

p. 55 s. Firenze 1924. 



ben im Dunkel. Man £uhIt sieh berufen, in die Gesehieke Italiens 
einzugreifen, aber man verlieB siGh dabei nieht einmal auf die 
Punkte des Mailiinder Programms; welehe die meisten wohl kaum 
kannten. An die Stelle des Programms trat die fur Italien so eha
rakteristische unbedingte Unterwerfung unier den Fuhrer. Die Ver
bande waren k~inNo;Um in""der politischen"Geschl~htefrdes Landes: 
es waren mit Spannung geladene, militiirisch gedrillte Gruppen, die 
darauf br~nt~n, vonihrem Fuhrer na.ch dessen WiIIim eingesetzt 
iu werden. Dari~ lag ih~eStiirke, ~as die rolitische Aktion angiu"g, 
ihre Schwache in den Augen der Gegrt~rL die, p.ach einem Progtamm 
s.llchten. 

Die vag(ln I<lea.l~, von denen die fascistische Bewegung getragen 
wurde, '"nur den Fiihrenden klar bewuBt, lagen zwischen G eo r g e s 
Sorel und Enrico Corradini. Und auch die methodische Toll
heit M ari n Ii tt is, des Futuristen, mit seinem Mystizismus der 
Aktion und des modern en Lebens - ,;in seiner farbigen, stiirmi
schen, irrationalen Mannigfaltigkeit" -, mit seinem FremdenhaB 
und der Exaltation der ilalienischen Rasse, hatte bei der Geburt der 
Bewegung Pate gestanden 1). Italien, um einen Gedanken zu poin
tieren, in demFuturismus und Fascismus sich beriihren, solI nicht 
langer ein Raritiitenkabinett sein ffir globetrottende MiiBigganger 
aller Volker 2). So n3.he man einander in diesem Wunsche stand, so 
unterschied man sich spater vor allem in einem Punkte, dem Anti
klerikalismus, den die Fascisten vollig aus ihren Reihen entfernten. 

Die Verwandtschaft zwischen Sorf:jlismus und Fascismus war eng 
und doch wieder sehr entfernt. hie ~ble~d~nde Diktion des genialen 
franzosischen Denkers hatte in den Kopfen der ersten fascistisehen 
Fiihrer tiefe Furchen gezogen. Sie riB die schwerfliissige marxi
stische Lehre in den Strudel des feurigen franzosischen Geistes und 
formte aus ihr ein Werkzeug, das in siidlichen Landern Revolutionen 
entfachen konnte. Sorel lehnt jede Evolution briisk ab'"Der force 

1) Marinetti, F. T.: Futurismo e Fascismo. Foligno 1924. 
2) 1m Mai 1918 hatte Mussolini eine Rede gehalten, worin es heiBt: "Wil" 

haben genug von dem Italien der Hotelbesitzer, dem Sammelplatz der Nichtstuel" 
mit ihrem anwidernden Baedeker in der Hand; wir haben es satt, alte Gipswerke 
hbzustauben ... " V gl. die von Dr. M a x H. Me y e r herausgegebene Auswahl von 
Reden Mussolinis, S. 41. Leipzig 1925. 
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bourgeoise, die den Minderheiten zum Triumphe verholfen hat, tritt 
sieghaft die violence proletarienne entgegen, welche den Massen
willen durchsetzt. Der Klassenkampf isi fur ihn Alpha und Omega 
des Sozialismus 1). Die Arena ist nicht das Parlament, eine biirger
liehe Erfindung, in welcher der revolutioniire Elan des Proletariats 
verdiimmert. Unmittelbar stehen die Kampfer einander gegenuber: 
die Bourgeoisie und die revolutioniiren Gewerkschaften, welche die 
Elite des Proletariats darstelI!m. Der soziale Kampf hat Strategie 
und Taktik wie jede andere militarische Unternehmung 2). Ein jeder 
Teilstreik, mag er noch so "lokal" sein, hat seine Stelle in dem 
gro6en Feldzug des Proletariats, der ausmundet in die Entschei
dungsschlacht, den Generalstreik,der den Gegner vernichtet comme 
la grande bataille napoleonienne 3). Die Gewalt, deren sich das 
Proletariat bedient, wird genau umschrieben, und So reI bedient 
sich wiederum des militarischen Gleichnisses. J eder einzelne Akt der 
violence vollzieht sich als Kriegshandlung, kiihl berechnet und 
methodisch, ohne Ha6 und ohne RachegefiihI 4). Die Gewalt hOrt 
auf, wenn das gesteckte Ziel erreicht ist: das anarchische Nebenein
ander der Syndikate, welche die Produktivmittel bewirtschaften . 
. Der italienische ~a!io!1alismusJ der den Fascismus in demselben 
Ma6e starker durchdrlngen solIte, wie die Schwenkung zum Burger
tum sich vollzog, nahm seinen Ausgang an 'der Jahrhundertwende. 
Er war Reflex einer Reihe von Tatsachen, die nach und nach in das 
Bewu6tsein der Italiener eindrangen. Machtiger als ein korrupter 
Parlamentarismus, der die Oligarchie einiger Drahtzieher schlecht 
verhiillte, und die anwachsende sozialistische W oge wirkte die ga
spannte internationale Lage: die Einkreisung im Mittelmeer, weh;; 
d~s '~ich ;~eh~e~d' ~e~~~hlechternde Verhiiltnis zu Osterreich, die 
Notwendigkeit, gegen iiberlegene Konkurrenten den Kampf auf dem 
Weltmarkte 'aufzunehmen, endlich der Mangel an Kolonien, der die 
Auswanderer in die Fremde drangte, wo sieschlecht behandelt wur
den. Vornehmlich aus solchen Erwagungen entstand der Nationalis-

1) Materiaux d'une thoorie du proletariat, p. 67. Paris 1921. 
2) Reflexions sur la violence, p. 168. Paris 1912. 
S) Reflexions, p. 96. 
') Re£lexions, p. 16I. 
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mus Enrico Corradinis, der von einem Dichter wie Giovanni 
Pascoli, von Syndikalisten und Republikanern geteilt wurde 1). 

Die geistige Atmosphare, in welcher der italienische Nationalismus 
sich bewegte, war der :Jdeenw~lt, wie' sie das in der Action tran~aise 

ver2.~g!~. akt!~J'¥.l~ fr!l!!!creic~,~,~~~i:te, nahe ver
wandt :&). Die Obereinstimmung Hegt in der Grundlage des Denkens 

1) Volpe, Gioacchino: Fra Sloria e Politica, p. 56. Roma 1924. -
Michels: L'Imperialismo italiano, p. 92SS. Milano 1914. - Kronzeuge fiir die
Entstehung des italienischen Nationalismus als einer Reaktion gegen die auBen
politische Lage ist Corradini seIber: Il Nazionalismo italiano, p. 122. - Die 
imperialistischen !dean der Nationalisten, die eine Expansion nach dem Vorbild 
Roms empfehlen, brauchen nicht kritisierl zu werden. Rom errichtete sein Reich auf 
der zerfaIlenden hellenistischen Welt. Das Italien von heute steht im Mittelmeer 
den iiberlegenen Imperialismen Englands und Frankreichs gegeniiber. 

2) Eine jede geistig-politische Bewegung hat weitverzweigte Wurzeln und saugt 
ihre Krafte aus sehr verschiedenem Erdreich. Den italienischen Nationalismus 
ausschlieBlich von der Action f~ancaise herleiten zu wollen, ware ganz verfehlt. 
DaB sie in sehr vielem - dem Schwelgen in antiken Vorbildern, dem Glauben an 
den rein "arislokratischen" Gehalt lateinischer Kultur, dem BewuBtsein ihrer Un
ubertrefflichkeit - Vorbild fiir den Nationalismus in Italien geworden ist, liegt 
nahe. Seine Lieblingsworte: Ordnung, Tradition, Disziplin, Hierarchie, Autoritat. 
Familie, Korporation finden sich aIle schon in der Action francaise (vgl. C h a r I e s 
M a u rr as: La Democratie religieuse, p. 33. Paris 1921). C h a r I e sMa u rr as 
seIber driickt die Beziehung zwischen beiden Bewegungen aus in den Zeilen: Die
Intervention Italiens war Ausdruck eines Nationalismus, "dessen Trager lange Zeit 
unter die Freunde, man sagt sagar, unter die ,Schuler' der Action francaise ge
rechnet wurden"; aber er vergiBt nicht den Hinweis darauf, was die Actiori dem 
Risargimento verdankte (vgl. Kiel et Tanger, p. 17. Paris 1921). Neben der Action 
francaise wirkten ganz andere Krafte auf die Bildung des italienischen Nationa
lismus ein: Nietzsche, l'etranger brutal .(~ der gleichzeitig das junge 
Frankreich urn die Jahrhundertwende machtig ooeinfluBte, und vor allem H ~&.~J§ 
Staatsauffas!!,uJ1~~ die durch Spa v e n t a, C roc e und G e n t i1 e in Itafie':t Ein
g~ii';;'dv erlireitung gefunden hatte. Dazu kam die saziologische Analyse der 
Herrschaft durch Ga e tano Mos ca und Vilfr e do Pareto, welche zeigte. 
daB ~t~~IL_VQJt,~.!l~ ,S,lJl.;l~fo~,~t.~~"li.iIl!l_.EJite._.di~,plasse, ~[l.t.(;._..siW,:i~ 
~~:.." ~acht 8bwechselt. Diese Feststellung muBte das demokratisch-parlamentarische 
System' iiiid"seiiiefi"Mehrheitskultus kompromittieren. Schon diese Bemerkungen 
zeigen die Verzweigtheit des Ursprungs der nationalistischen Bewegung in Italien. 

Natiirlich soIl diese nicht als Konglomerat von Abhangigkeiten aufgefaBt werden. 
Es lage sanst nahe, auf die franzosische Restaurationsphilosophie hinzuweisen. 
Politische Gedanken, die Reaktionen auf einander ahnliche Bewegungen darstellen, 
mussen notwendig in wesentHchen Punkten miteinander uooreinstimmen, ohne daB 
dabei von einer Obernahme die Rede sein kann. Ebenso wie die Restaurations
philosophie in Reaktion auf die franzOsische Revolution entstanden ist, sa bedeutet 
der italienische Nationalismus, im Verhiiltnis zum Risorgimenlo, das der Revolution 
staats- und wirlschaftsphilosophische Kernstiicke entnommen hatte, den PendeI
ausschlag nach der entgegengesetzten Seite. Schon daraus ergibt sich eine natiir
Hche Verwandtschaft zwischen Restaurationsphilosophie und italienischem Natio
nalismus. 
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tiber Staat und Gesellschaft, dagegen nicht in den Folgerungen, 
welche fur beide Lander verschieden ausfallen mu6ten. Der ita
lienische Nationalismus legte das Schwergewicht auf die Kritik der 
Au6enpolitik des Landes, die er neu zu beleben BUchte in einem 
heroischen Geiste, der aus antiker Tradition abgeleitet war. Er be
kiimpfte den Sozialismus, weil dieser intemational war und durch 
das Klassenkampfdogma die Nation zersetzte. Das demokratisch
parlamentarische System wird nicht geschont, aber es wurde nieht 
"grundsiitzlich" befehdet, wie durch die Action /ran9aise, sondern 
wegen der schlechten Friichte verworfen, die es dem Lande gebracht 
hat. Die Action /rant}aise war konservativ und. monarchisch, sie hul
digte einem Katholizismus, welcher mehr das romanische .Gewand 
der Kirche als den religiosen Gehalt der Lehre verehrte. Sie richtete 
zwar die franzosische Au6enpolitik auf die Rheingrenze, aber ihr 
wichtigstes Angriffsziel war stets die dritte Republik, deren poli
tische, soziale und geistige Trager sie mit allen Mitteln zu kompro
mittieren suchte. Ihr Hauptziel lag auf innerpolitischem Gebiete: 
es war der Sturz des herrschenden Regierungssystems. 

Die Idee, welche den Nationalismus auf beiden Seiten der Alpen 
eng zusammenband, war die Ve1'.!!!!e!l~g von. Sta~t unLg~:te)l
schaft, wie sie als Erbteil aus del' franzosit\chen Revolution uber-......- IF.. . ~ ___ ...... .......£.-... ~ .. _"".Jo. ....... -' .... , ....... >.<.,!";. ... - •••• N, ...... _"' .... -.__ ___ .......... ...t-. .. .",.....,,¥ ........ 

kommen waren. Es ist. ein. _YQ.rn.rteil anzunehmen •. der Mensch sei 
~.-....w ...... """" .--,,-.......... ,,~~-.. -. . -,.. ":' _ ........... _ ..... ~ ¥'" ....... ,...' ,.$ , ",.~ "'I:~,' .~ ... .,,, 

frei, gleich und briiderlich; er .i.st vie!mehr «;lurch, A.u~ritiit gebllI}
den;·· arene~d;; . Giie;r iii· ·el~~r: hi~r~chischen Ordnung. Beine· H;l
tung is{}ie~~i;c"h~,:sei~t~ben ist H~r~ism~~ durch nnd durch" 1) -, 
und nicht anders das Leben der Nation. Wie Charles Maurras 
in Nap 0 leo n nicht den Verwaltungsmann und Diplomaten, sondem 
nur den Militiir anerkannte, der Frankreich sein verbindendes natio
nales Erlebnis gegeben hat, so wird En ric 0 Cor r a din i, der re
priisentative Typus des italienischen Nationalismus, nicht mude, wiih
rend des mandschurischen Krieges die heroische Solidaritat der 
Japaner zu bewundem2). 

Die Nationalisten sind AntHndividualisten. Corradini gmt eine 
~--""., . .~. " 

1) Corradini, Enrico:' La Vita nazionale, p. 123. Siena 1924. Es handelt 
sich urn eine Samrnlung von Aufsatzen, die 1903/04 in der Zeitschrift II Regno 
erschienen sind. 

2) 1. c., p. 16 S5. 
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Definition der Nation, welche das Individuum einfach ausloscht. Sie 
ist ganz vom Faseismus iibernominen worden. Die Nationjst nach 
Cor r a din i - und ganz ahnlich umschrieb hin und wieder 

Mazzini das "Volk" - "g~tID£!ltet~!lDeDkepu!!c;l ,t:Uhlen in 
der Folge von Generationen, geleitet von dem BewuBtsein einer Mi~~ 
siOn"lj:;,GrOBte E'llinell det'gto15hin 'Zahl aller, di~'unsgl~ieh sind, 
das"i;t die Nation" 2'). Sie kann geradezu als "groBeres Individuum"3) 
angesproehen werden. Sie ist es ~m ~~" mehr: je ;tark~; 'd~;Einiehte 
sieh seiner Individualitat entauBert und zum Kollektivwesen wird, 
wie etwa als Glied einer Heeressiiule, die sich an den Feind gesehlos
sen heransehiebt. 

Die ~ ation ist naeh Cor r a din i ein Organismus so wie Einzel
wesen und Familie. Die Mensehheit dagegen ist keine organisehe 
Einheit, ihr fehle die eharakteristisehe Bezeiehnurig - wie Nation, 
Familie -, die Mission sowie das BewuBtsein einer Berufung. 
Wiirde jemals das Ziel einer aIle umspannenden Weltgemeinsehaft 
erreieht, so gabe es keinen Antagonismus mehr; damit ware das 
Drama, Weltgesehiehte genannt, das aus niehts anderem als Kon
flikten besteht, ausgespielt. Der Krieg, fiir G e 0 r g e s Val 0 is der 
SchOpfer aller Zivilisation 4), ist naeh Corradini der "Akt hOeh
ster Solidaritat, deren bisher die Mensehen fahig gewesen sind" 5), 
er ist der notwendige Begleiter des intensivierten modernen Lebens, 
und das Haager Sehiedsgerieht ist niehts weiter als der groBte Zeit
yerlust mit geringster Wirkung 6 ). Hier tritt der moderne Nationalis
mus in Gegensatz zu dem humanitiiren Ideal M a z z in is, dessen 
Phantasie fiir eine ferne Zukunft den Widerstreit der Nationen III 

einem Bunde der Mensehheit ausloschte 7). 

1) 1. c., p. 3. 
2) 1. c., p. 5. 
8) II Nazionalismo italiano, p. 10. 
il) Valois, Georges: L'homme qui vient, p. 181ss. Paris 1923. \':.jl),9l.,s hat 

sich neuerdings von der Action getrennt und fascistische Verbande nach italienischem 
Muster gegriindet. Sein Organ, das die Action heftig angreift, ist der NoJ},v.eau Siecle. 
Sein Ziel ist der /!tat des producteurs, wobei die Staatsform gleichgilltig sein soll. 
Nirgends in Europa ist der Genius S t. S i m 0 n s heute lebendiger als in Val a is' 
Organ. 

5) La Vita nazionale, p. 30. 
6) 1. c., p. 124. 
7) Salvemini: 1. c., p. 164. 
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Innerhalb der demokratischen Atmosphiire Italiens gilt es, die alten 
Werte der Hierarchie und Aristokratie neu zu beleben. Der Respek.t 
vor der Hierarchie soIl die Anarchie ersetzen 1). Auch der Adel ist 
nicht tot; denn die Seele der Nation seIber ist aristokratisch 2). Der 
Adel soIl sich jedoch auf seine alte Aufgabe besinneu, die politische 
Elite des Landes abzugeben, wozu er durch das Jahrhunderte alte 
Verwachsensein mit 'dem Leben des Volkes berufen ist. In Wirk
lichkeit fand man Mitglieder des romischen Hochadels haufig in der 
sozialistischen ParteL 

Sozialismus und Nationalismus bilden entgegengesetzte Extreme 
in der Staats- und Gesellschaftstheorie, aber diese Extreme beriihren 
sich in der gemeinsamen Gegnerschaft gegen die demokratisch-par
lamentarische Mitte. Wahrend So rei s freie Produzenten die Bour':' 
geoisie seIber au6er Kurs setzen wollten, wandte sich der Nationalis
mus gegen demokratische Ideologie und Institutionen, suchte jedoch 
das Burgertum zu sich heruber zu ziehen. Beide Bewegungen glaub
ten leidenschaftlich 'an die SchOpferkraft der Gewalt. Aber wahrend 
nach Sorel jeder Gewaltakt auf der Seite des Proletariats dazu 
dient, die Spalte zwischen den Klassen tiefer aufzurei6en, sollte 
nach Corradini die Gewalt, deren Trager die Nation ist, nur nach 
au6en hin wirksam werden. Die Theorie des geschichtebildenden 
My thus war von den Nationalisten aus Sorels Lehre ubemommen; 
aber der My thus seIber hatte bei beiden einen ganz verschiedenen 
Inhalt: bei den Syndikalisten war esder Generalstreik, bei den Na
tionalisten die Nation. Der gemeinsame Glaube an den Inhalt des 
My thus sollte aus der triigen Masse die Elite hervorgehen lassen; 
welche die Bewegung vorwartstreibt. Dabei dachte So reI an seine 
Syndikate, die Werkzeuge der Revolution, die Natiorialisten dagegen 
an die "Elite des Geistes", eine Auswahl derer, die zur Macht ge
boren sindS). Es ist wichtig, da6 beide Bewegungen den Produzenten 
eine besondere Stellung in der kunftigen Gesellschaftsordnung zu
dachten. Aber der Begriff Produzent wurde verschieden definiert. 
Fur Sorel umfaflte er die producteurs libres travaillant dans un 

1) II Nazionalismo italiano, p. 234. 
2) La Vita nazionale, p. 227. 
8) Valois: 1. c., p. 179. 



atelier debarasse de maUres 1), die Nationalisten jedoch verstanden 
unter der produktiven Klasse alle fUr den Gang der Wirtschaft 
wichtigen Schichten, die .!e ,,~~l!t!.~~«t~f.!.Bt werden sol
len, und deren Vertreter ~~~ lll'~Ilf~!lm~eJ?~lam.eAt..,bjJd,eDJ). 
Wahrend Sozialismus und Syndikalismus den Antogonismus zwi
~hen Kapital und Arbeit bei der Verteilunghervorkehren, betonl 
Cor r a din i ihr gleichgerichtetes Interesse bei der Produktion und 
weist dem berufstiindischen Staate die Aufgabe zu, die vorhandenen 
Gegensatze auszugleichen. Es ist interessant, daB der Nationalis
mus, um dem Gegner den Wind aus den Segeln zu nehmen, hohe 
Lohne fiir die Arbeiter forderte; die fascistische Theorie hieb in die 
gleiche Kerbe. Die GroBe Italiens verlange Mehrung der Produktion 
im ideeUen und materiellen Sinne, und die Lohne soUen der wach
senden Giitererzeugung angepaBt werden 3). 

Bei Licht besehen !rafen sich Sorelismus und Nationalismus vor 
allem in dem Gegensa;~g,;;ge~'d;~~~~~kiati.Sc~:-~;j~~~~~~chen 
!.~~)nd~~Ii~~i!,~1J!l~BeJ~~g. d~r G.ewalt, deren Funkiion aller
dings i~ heiden Systemen verschieden war, und in manchem geschichts
philosophischen Zug, der von Corradini und seinen Freunden aus 
Sorel entlehnt war. Aber auch hier geht die Obereinstimmung nichl 
weit. Fiir So rei ist die proletarische Klasse der Trager des his tori
schen F ori;~hritrs, fUr C~:r r'~ ifD: t~~i. WaJ~on, j enes corpus m ysti
cum, dessen Leben in der Aufeinanderfolge der Geschlechter besteht. 
Vor allem das Ziel war in beiden Lehren verschieden. Sorel war 
Revolutionar und woUte eine neue. GeseUschafts- und Wirtschafts
ordnung. Corradini - mit ihm der fascistische Syndikalismus
war mittelstiindisch-konservativ und wiinschte den Ausgleich der 
durch den kapitalistischen ProduktionsprozeB geschaffenen Gegen
satze im starken Staat mit berufstandischer Vertretung. 

Nicht nur der Anhang der fascistischen Veroonde war soziologisch 
kompliziert, auch diese seIber waren aus verschiedenen Bestandteilen 
zusammengewachsen .. Die fascistischen Gruppen waren nicht die 
einzigen, die nach dem Kriege in Italien aus dem Boden sprangen. 

1) Re£lexions, p. 368. 
2) Discorsi politici, p. 422 55. Firenze 1923. 
3) Discorsi politici, p. 424. 
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Neben ihnen standen die nationalistisehen "Blauhemden", D' An
nun z i 0 s Legionare und verwandte Verblinde. Diese Gruppen haben 
sieh teils versehmolzen, teils befehdet und sieh endlieh zu gemein
samer Aktion unter Mus sol i n i s Fuhrung zusammengefunden. 
Das war moglieh, weil sieh Mussolini auf der Linie von Sorel 
zu Corradini zusehends mehr zum Nationalismus entwiekelte. Was 
ihm bei der Grundungsversammlung vorsehwebte, war eine Art Wirt
sehaftsdiktatur der Arbeiterschaft; nicht lange vor der Machtergrei
fung legte erei.n Bekenntnis zur kapitalistischen Wirtschaftsord
nung ab, die im Interesse des Proletariats durch den Staat gezahmt 
werden soHte 1). Das Zusammengehen der versehiedenen Verblinde 
lieB sieh weiter dadurch ermOglichen, daB die Fuhrenden in allen 
Gruppen - so versehieden die Ziele bei der Spannweite von Sorel 
zu Corradini schattiert sein moehten - in der Negation des Par
laments und des internationalen Sozialismus sowie in der Exaltation 
Italiens ubereinstimmten. Gleichwohl blieb So reI fur Mus sol i n i 
und die faseistische Bewegung ungeheuer wichtig. Der Reiz der 
syndikalistischen Lehre lag darin, daB hier der Sozialismus nicht 
auf den Weg schrittweiser Entwicklung gewiesen wurde, vielmehr 
Handlung war, die in taglichem Kampfe den gewiinsehten Erfolg 
herbeizwang. Mus s 0 Ii n i hatte im hOehsten Grade die Eigensehaf
ten, die notig sind, eine politisehe Idee in die Realitat zu uberfuhren. 
Sein erster Schritt, S toB trupps, den Syndikaten So reI s vergleich
bar, zu organisieren, entsprach aHerdings ebensosehr der italienischen 
Tradition. Mus sol i n i hat solche Verbande zweimal begrundet: 
zuna()hst die Fasci di azione rivoluzionaria, welche Italien aus seiner 
Neutralitat heraustreiben soHten 2), und dann die Kampfverbande 
von 1919. Diesen wurde er nieht mude, im Stile Sorels eine Ge--walt zu predigen, die den Umstanden angepaBt ist und nieht ubers 
zrel hin;UsSChl";Bt, und ihnen einen Geist einzuimpfen, wie ihn der 
Meister fur die Arbeitergruppen fordert, die sich fiir den General
streik begeistern 3). Es war naturlich, daB" innerhalb der leieht 

1) Diuturna, p. 464 S5. 

2) Verhiinde revolutionarer Aktion. V gl. dariiher die Angahen Sa r £ a t tis: 1. c., 
P· 167· 

3) R6£lexions, p. 374 s. 
v. Beckerath, Fasclstischer Staat. 3 
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entziindbaren Jugend der fasci, die seiber im Feld gewesen oder im 
Schatten des Krieges aufgewachsen war, die Philosophie des .,weise 
gehandhahten" Kniippels verfangen mu6te. Die zahllosen Straf
ilxpeditionen und Gewalttaten in den Jahren 1920, 21 und 22 stan
den an der Stelle der Teilstreiks, die den Gegner miirbe machen 
sollten. Sorel hatte im Jahre 1905 gescbrieben, Italien sei dasjenige 
Land, welches am ehesten fur eine syndikalistische Revolution ge
eignet ware l ). Er hat nicht geahnt, daB der groBe Endschlag, den 
dort ein alter Syndikalist fubren sollte, ein "Marsch auf Rom" sein 
konnte. 

v. 
Fiir die soziale Struktur des Fascismns in seiner Friihzeit gilt zn

sammenfasSeiid"r~rgei'ides':'15i; "'e-;ste;tStoBtrupps Mus sol i n is, 
Kraftzentren, die sich rasch in der Mitte und dem Norden des Landes 
ausbreiteten, waren gebildet aus ~~.~~!~~~~Jrn, Interventionisten, 
Syndikalisten, Futuristen, D'Annunzianern, Stndenten; um sie grup
pierte sich der ~!!~~~t~d: Bauern, die ihre Eigentumsprivilegien 
verteidigten, Handwerker, Ingenieure, Beamte undAngestellte, Lehrer 
und Vertreter der freien Bernfe. Die Arbeiter kamen vornehmlich 
aus dem syndikalistisch-nationalistischen Lager. Die S!oBe Bour
geoisie - Industrie und GroBgrundbesitz - verhielt sich z~iChst 
SF..ii.~S2,h. Sie gesellte sich spater hinzu und nahm die Finanzierung 
der Bewegung in die Hand 2). 

DaB die meisten dieser verschiedenen Gruppen dauernd oder vor
iibergehend von ihrer Eigenart an die junge Bewegung ahgegeben 
hahen, zeigen schon wenige Stichproben. Der EinfluB der Kriegs
teilnehmer gab dem Fascismus seinen Landsknechtcharakter, der 
Arturo Labriola veranlaBte, ihn als fenomeno di militarismo 
primitivo, eine Ausgeburt urwUchsiger Soldateska 3), anznsehen. AIlS 
dem Schiitzengrahen kam der Ruf a.11,()i (zul1?s), das Zeichen zur 

1) Materiaux. d'une theorie du proletariat, p. 74 s. 
lI) M i c h e 1 s (Sozialismus und Fascismus, S. 260) hezeichnet mit Recht das 

Gro64pital.al&. "tertjijr hinzugew.acl!.!ien", An den heiden ersten Stellen standen 
Idealisten und Mittelschichten. . 

8) Lahriola, Arturo: Polemica antifascista, p. 32. Napoli 1925. 
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Sammlung bei fascistischen Demonstrationen. Das oft geMrte eja,. 
eja alala war wahrend des Krieges in der Fliegerformation Ga
briele D' Annunzios aufgekommen 1). In jener Epoche, wo Mit
telitalien von den im Lande verstreuten roten GewalthelTSchaften 
gesaubert wurde, stand die Aktion so stark unter dem EinfluB land
licher Besitzinteressen, daB die Gegner den Fascismus schlankweg 
als "agrare Reaktion" bezeichneten 2). Kraft des starken Einschlags 
von Arzten, Lehrem, Beamten, Rechtsanwalten wurde in den fascisti
schen Reihen einer antiken Rethorik gehuldigt, die auf die klassi
schen Reminiszenzen jener Leute abgestimmt war. Diese Kreise 
waren in den kleinen Stadten wegen der Dberlegenheit ihrer Bildung 
die Repriisentanten des politischen Lebens; sie gab en dem Fascismus 
in seinem ersten Stadium das beriihmte "doppelte Gesicht": die 
feindliche EinsteUung gegeniiber Proletariat und GroBkapital, die 

~ 

sich eigenartigerweise mit unklarer Industrieschwiirmerei verband. 
Sehr fein bemerkt Lui g i S a I vat 0 r e II i, die Mittelschicht, zu 
welcher die oben genannten Berufe in ihrer Mehrheit geMren, habe 
aus Mangel an Zusammenhang ihren Klassenkampf so gefiihrt, daB 
sie die Idee der Klasse vemeinte und dafiir den starken Staat for
derte 3). Ein kraftiger patriarchalischer Staat soUte das kleine und 
mittlere Biirgertum vor Untemehmem und Kapitalisten, vor allem 
aber vor den Arbeitem schiitzen und als weiser und gerechter Rich
ter dem sozialen Kampfe fiir immer ein Ende bereiten. Der EinfluB 
der GroBbourgeoisie soUte sich in der fascistischen Politik erst aus
wirken, nachdem die Bewegung zur Macht gelangt war. 

Vor der Vi~es:~?k~!!...!~ ~~~!: ... ~C)~!.a!e.E:.~~,!~a~~~~~~tW!l.g des 
Fascismus kapituliert jede knappe Formel, die versucht, sein Wesen 
auszudeuten. Man hat ihn irrigerweise als "militarische" oder 
"agrarische" Reaktion bezeichnet und ihn als "Nachkriegserschei
nung" abtun woUen; auch der Versuch, in ihm nichts anderes zu 
sehen als eine Explosion der in den ceti medi vorhandenen S'pannun
gen, ist gegeniiber der Wirklichkeit unzulanglich, wie sich noch 
zeigen wird. Mit den metaphysischen Deutungen, die er sich seIber 

1) S ada tti: 1. c., p. 245. 
2) Bartellini, Ermanno: La Rivoluzione in atto, p. 375. Torino 1925. 
3) Salva torelli, Luigi: Nazional£ascismo, p. 19. Torino 1925. 

3* 
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gegeben hat: Erwachen des Rasseinstinkts, Wiederankniipfung an 
die verschiitteten Traditionen des romischen Weltreichs, Renaissance 
des nationalen BewuBtseins, konnen wir gar nichts anfangen. Es ist 
selbstverstandlich, daB der marxistische Sozialismus zu der Neu
erscheinung auf politischem Gebiete Stellung nehmen muBte. Nacb 
der beriibmten Formulierung des kommunistiscben Manifestes ist 
"die Gescbichte alIer bisherigen Gesellscbaft die Gescbicbte von 
Klassenkampfen". Was in Italien nach 1920 vor sich ging, konnte 
davon keine Ausnahme machen. Fiir G i u Ii 0 A qui I a, der die Er
eignisse mit dem Auge des Hasses ansieht, erschOpft sich der Sinn 
Q.es Fascismus in einem VorstoB des Kapitals, das sich dariiber klar 
geworden ist, die Arbeiterschaft innerhalb des demokratischen Staa
tes nicht mehr biindigen zu konnen, und deshalb zu einem terroristi
schen Mittel greift: der fascistischen Bewegung 1). 

Die Beziehung zwischen Fascismus und GroBkapital ist auBer-
Of .. ~~_!lic~1~mp)~zie~t;O ~ir -ko~~"iI~~i~ hie;' ~~cK" filcht OO dlSkUtieren. 
Doch der Gang der Untersuchung hat bereits gezeigt, daB die mar
xistische Deutung fehlgreift. Sie ignoriert die bunte Zusammen
setzung des ersten Anhangs aus den verschiedenen Sehiebten des 
Mittelstandes und aus der Arbeitersehaft, iiber die sieh, einem Regen
bogen vergleichbar, eine Ideologie spannte, die wie dieser in stets 
weehselnden FarbtOnen irisierte. Sie weiB weiter nichts davon, daB 
die groBe Bourgeoisie dem fascistisehen Phiinomen zuniiehst skep
tisch gegeniiberstand und sich in groBerer Zahl erst einfand, als die 
Bewegung ihre syndikalistiseh-republikanisehe Hiille abgestreift und 
sieh als wirksamer Prellblock gegeniiber sozialistischen Streiks er
wiesen hatte. Und sie begreift endlieh - und das ist entscheidend -
nieht das Wesen des heutigen fascistisehen Staates, den wir erst am 
SehluB der Untersuehung analysieren konnen. 

Aber der Sozialismus tauseht sieh nieht nur in der Annahme, der 
Faseismus sei nichts anderes als ein Gegensehlag des groBen Kapi
tals, er irrt sieh aueh, wenn er glaubte, man habe die "Schwa.r.z
hemden" zu Hilfe gerufen, weil die Machtmittel des demokratisehen 
Staates nieht ausreichten. Sie reich ten aus - gegeniiber einem Pro-

1) Aquila: Der Fascismus in Italien, S, 8. Hamburg 1923. Ein Obersetzer ist 
nicht genannt. 



letariat, das sich in voller Zersetzung befand, als der Fascismus in 
Italien zu Taten uberging. Aber sie wurden nicht eingesetzt. Darin 
lag eine F einheit G i 0 Ii tt i scher Politik. G i 0 Ii tt i wollte einen 
Druck auf die Sozialisten ansuben, ohne den Staat bloBzustellen. 
Dazu schienen ihm die Fascisten geeignet. Der fascistische Terror 
konnte sich 1920/21 ungestraft entfalten und die Bewegong an 
Kraft zunehmen. G i 0 lit tis Haltung war der erste Schritt auf einer 
Bahn, an deren Ende die Beseitigung der demokratisch-liberalen 
classe dirigente stand. Skizzieren wir, um diesen Satz zu begreifen, 
die politische Geschichte des FAscismus bis zu).: kom....Plett~n Isol.ie. 

~_:IIP"","~-"""",~"- .. _,,,,----,_,_,,,~,, __ """"_ ... r""""'" '.r".., _ _'..-. 

!2~R:~~!~6:~I1);5, wo er sich durch straffen Ansban seiner Diktatur 
zum absolnten Herrn Italiens machte. 

VI. 

Die Spannungen irinerhalb der fascistischen Bewegung waren nicht 
zur Entladung gekommen, solange die Aktionen gegen Sozialismus 
und Kommunismus die Anhanger in Atem hielten. Das andecte sich, 
als im Sommer 1921 ein gewisser Ruhezustand eingetreten ond 
Mussoli~i,· h;~~i~ch~xims' P~rlameni gewahlt, genotigt w~, in 
politischen Fragen ~. weItliinslchtbarer Stelle Entscheidungen zu 
treffen. 

Der Antiparlamentarismus Sorels hatte seinen Jiinger nicht 
gehindert, als 'Kandidat fur die Kammer aufzutreten. Dabei erlitt 
er im Jahre 1919, wo er sich auf Kriifte von links stutzte, eine klag
liche Niederlage. "Ein Kadaver im Stadium vorgeriickter Ver
wesung" nannte ihn damals, wenig geschmackvoll, der Avanti 1). 

Zwei Jahre spater, als die Rechtswendung vollzogen war, riickte 
Mus sol i n i als Abgeordneter fur Mailand und das mit Waffen ge
wonnene Bologna an der Spitze einer klein en Schar Fascisten in 
Montecitorio ein. 

Von einem MiBverstandnis zwischen Fuhrer und Gefuhrten konnte 
im Sommer und Herbst 1921 die Rede sein. Es hatte folgenden An
laB: Mus sol i n i seIber und die Anhanger der ersten Stonde waren 
insgesamt Gefolgsmanner M a z z i n is, also Republikaner. Diese 

1) Sar£atti: 1. c., p. 228. 
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Partei hatte bei Kriegsbeginn im Lager der Interventionisten ge
standen; Sieg und Fascismus nahmen ihr den Wind aus den Segeln. 
Denn die "unerlosten" Gebiete waren gewonnen, und den sozialistisch
republikanischen Programminhalt hatten sich die Fascisten zu eigen 
gemacht. Ehe Mussolini ins Parlament eintrat, hatte er Hunderte 
von Malen das Bekenntnis zur Republik abgelegt. Gleichwohl war es 
weniger Oberzeugungstreue, vielmehr Riicksicht auf die Gefolg;.. 
schaft der Fruhzeit, vielleicht auch Verkennung dessen, wie sehr 
die soziale Grundlage seiner Bewegung sich verschoben hatte, was 
wn von der feierlichen Eroffnungssitzung des Parlaments femhielt, 
worin der Konig die Thronrede verlas. Diese Geste verstimmte seinen 
zahlreichen neuen Anhang, vor dessen Attacken kommunistische 
Burgen in Stadt und Land, sozialistische Gemeinderate und Wahl
versammlungen, Gewerkschaftshiiuser und Redaktionsbiiros zusam
menfielen wie Kartenhiiuser. Diese Geste verstimmte nicht weniger 
stark jenen national gesinnten Teil der Bourgeoisie, der im Biirger
block politisch zusammengeschlossen war und gemeinsam mit den 
Fascisten den Wahlkampf yom Friihjahr 1921 durchgefochtenhatte. 
Mus sol i n i rechnete in einem leidenschaftlichen Artikel zunlichst 
mit den gekrankten "Rekruten" im eignen Lager ab 1). Der Fascis
mus, den die Jungen noch nicht ganz kennten, so wie er 1919 be
grundet ware, sei der "Idee nach republikanisch". Kurz darauf er
innerte er die liberalen und demokratischen Herren des Blocks daran, 
wer denn in den Tagen bolschewistischer Gefahr das Haus Savoyen 
gerettet ,habe 2). Aber neben herben Worten stehen solche, welche 
die Wendung vorbereiten. Der Fascismus ist nur "der Idee nach -republikanisch" ; 'er ist bereit, dieses Ziel zuriickzustellen, viel-
leicht ganz zu vergessen, wenn die Riicksicht auf das Land es er
.fordert. "Keiner kann darauf schworen, daB die Sache Italiens not-
o wendig an das Schicksal der Monarchie oder die Errichtung der 
Republik gebunden ist S)." Dieser Satz ist entscheidend. Er ruckt 
die delikate Frage der Staatsform an die zweite Stelle. Als sechzehn 
Monate"spater; k;.u.~ .~~;' dem . M~sch' ~ach."·Rom;' pOlitische Klug-

1) Diuturna, p. 332 SS. 

2) Diuturna, p. 341 ss. 
S) Diuturna, p. 343. 



heit und persOnliche Mii6igung Mus sol in i bestimmten, die be
stehende Form beizubehalten, konnte er in seiner gr06en Rede in 
Udine - die als erste das lockende Ziel Roma vor die Fascisten hin
steIlte - ein klares Bekenntnis zur Monarchie ablegen 1). 

J ene Geste Mus soli n is, der Eroffnungssitzung der Kammer 
ostentativ femzubleiben, war nur ein Symptom, nicht einmal das 
stiirkste, fiir die Spannung im fascistischen Lager. Als Giolitti im 
Sommer 1920 den Brotpreis erhOhte, wodurch das Budget von un
tragbaren Zuschiissen befreit wurde, waren die Fascisten teilweise 
Gegner dieser Ma6nahme; es lag in der gleichen Linie, wenn ein 
J ahr spilter Anhanger Mus sol i n i s allenthalben im Lande durch 
Gewaltakte Preisermii6igungen von der Wirtschaft zu erzwingen 
suchten 2). Nicht lange danach naherte sich Mus sol i n i, der durch 
eine gro6e Tageszeitung, das Giornale d'Italia, erklaren lie6, der 
Fascismus ware nicht zum Schutze des Privateigentums ausgezogen, 
den Fiihrem des gema6igten Sozialismus T u r a ti, Mod i g I ian i, 
Treves. 1m August kam zwischen Fascisten und Sozialisten der be
riihmte Waffenstillstandsvertrag zustande, der von den Unterhaup
tern auf beiden Seiten sogleich sabotiert wurde. In jenen Tagen der 
Spannung sprach der temperamentvoIle Philofascist M a f f eo Pan
taleoni, im Hinblick auf Mussolinis Fembleiben von der feier
lichen Eroffnungssitzung, die Versuche gewaltsamer Preisermii6i
gung und den Pakt mit dem Sozialismus, von den drei "gaffes 
Mussolinis", die ihn im Lande urn jeden Kredit gebracht hat
ten 3 ). Andere, wie der geistvolle V 0 I P e , rieten damals hOflich, 
doch nicht das Gemeinsame zu verkennen, was die junge fascistische 
Bewegung und die monarchische Tradition miteinander verbiinde4). 

Mus sol i n i scheint den Gedanken, eine Kombination mit links 
zu versuchen, nur schwer aufgegeben zu haben. Sein Annaherungs
versuch an den gema6igten Sozialismus vom August 1921 blieb 
nicht der einzige. Xhnliche Bemiihungen durchziehen seine Politik 
bis in den Anfang des Jahres 1923. Damals verschlang der Fascis-

1) V g1. die zitierte Oher5etzung der Rede Mus 8 0 Ii n i 8 S. 99 ff. 
2) Bei5piele fur Bologna und Rom stehen hei Z i b 0 r d i: 1. c., p. 57 s. 
8) Bolscevismo italiano, p. 207 S5. 
4) Vgl. den offenen Brief Volpes an Mussolini: 1. c., p. 2508S. 
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mus die nach der Zahl der Parlamentsvertreter kIeiue nationalistische 
Partei mit ihren gebildeten Kopfen: Luigi Federzoni, Alfredo 
Rocco, Scipio Sighele, R. Forges-Davanzati und anderen. 
Das f.,~rt~E!.~~~!~2~~~!stisch,e .Programm dagegen zersetzte die letzten 
Reste des urspriinglichen Fascismus, soweit sie dem Nationalismus 
gefahrlich werden konnten. 

Mit groBem taktischen Raffiuement hatte Mus sol i n idem Fas
cismus durch mehr als zwei Jahre den Charakter eiuer bloBen. Be
)V~guIlg, (movime-';i~f gewah;i~ oJIDe eiuefestiefiigt~ Partei d~aus 

• • ~ h A' p.' ," 

z,u machen. Eiue spontane Bewegung gegen die Gefahren des Kom-
munismus, militarisch organisiert, doch unbelastet durch unverd!l!.l
liche Programme, das entsprach der Psyc'6:ed'~~"~tiVsten'feil~ s~iner 
Anhang~~. f~' hatte zudem den unschatzbaren Vorteil, daB aIle Per
son en, die an dem Vorgehen gegen Sozialisten und Kommunisten 
Gefallen fanden, mitmachen konnten, einerlei bei welcher Partei sie 
eingeschrieben waren. Die Mitlaufer waren fiir die Erfolge nicht 
weniger wichtig als die bei den Verbanden Eiugeschriebenen. 

Von hier aus begreift man erst, daB die Bemiihung Mus sol i n is, 
das Programm in undeutlichem Zwielicht zu lassen und von seiuen 
Anhangern eiue "aktiv-dynamische" Haltung zu fordern, eiue tak
tische Pointe hatte. Der Fascismus verdankte seine schnelle regio
nale Ausbreitung zwischen Mailand und Perugia der Tatsache, daB 
er die Eigenschaft des Chamaleons besaB, sich der jeweiligen Unter
lage anzupassen. Der gemeiusame Gegner wurde kIar erkannt, die 
positiven Inhalte y;r~~h~bensich jeweii~ nach den Bedurfnisse.!1 'der 
Gefois:sch~ft:Die Hauptklasse, aus welcher sich die Anhan-ger rekru
ti;~te~:- ,~,'";;;n' die ceti medi, deren reale Interessen und ideologische 
Bindungen'verschieden waren. Das geniigte schon, dem Fascismus 
einen regional verschiedenen Charakter aufzupragen, der sich ver
scharfen muBte, als die Bewegung energisch iu die oberen und unte
ren Klassen iibergriff. Der Fascismus war agrarisch iu den land
wirtschaftlichen Proviuzen, aber differenzierte sehr feiu, je nachdem 
er in der Hauptsache GroB- oder Kleiubesitz vorfand. In der Emilia 
war die Bewegung eine Reaktion des Kleinbesitzes und der Pachter 
gegen die Tagelohnerorganisationen, wahrend sie sich iu Sizilien mit 
dem GroBgrundbesitz, iu Oberitalien mit der groBen Industrie ver-
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band. Romantisch in Mailand und literarisch-studentisch in F~orenz, 
farbte sie sich repubHkanisch in der Romagna, reaktionar in Modena. 
Der Katalog solcher einander widersprechender Zuge He8e sich 
leicht vermehren 1). 

Mussolini befand sich im Herbst 1921 in einem Dilemma. Es 
gab eine Reihe von Momenten, die eine engere ZusammenfassUJIlg 
der Bewegung nahelegte. Mus sol i n i hatte bei dem Versuch, mit 
dem Sozialismus im August Frieden zu schlie8en, den Unterfiihrern 
gegeniiber den Kiirzeren gezogen. Er drohte damals ernstlich damit, 
in die Reihe der gewohnlichen Fascisten zuriickzutreten. Der Vor
gang zeigte, wie die iibrigen Zwiespaltigkeiten des Jahres 1921, da8 
der Fascismus zu locker gefiigt war, um eine gewichtige Waffe in 
der Hand des Fuhrers zu sein. Die von den Nationalisten iibern<>m
menen Werte der Autoritat und Hierarchie mu8ten zuerst auf den. 
Fascismus seIber angewendet werden. Fur die Zusammenfassung 
~er Krafte in einer Partei ~prach weiter, daB in d7r·i~~ite~ Haiite 
d;s~'Jahres . 192 I' 'z;im . erstenmal die italienische Regierung unter 
Leitung Bonomis, eines Reformsozialisten, energisch gegen die 
fascistische Nebenregierung in den Provinzen Front machte. Eine 
disziplinierte Partei konnte sich besser wehren und erfolgreicher 
den staatlichen Verwaltungsapparat mattsetzen2 ). Endlich war die 
Festigung der Bewegung ein Mittel, dem Fascismus iiber den toten 
Punkt, auf den er gekommen war, hinwegzuhelfen. Die Zeit des 
antirevolutionaren Aktivismus war voriiber. Der Gegner lag am 

.... :,y~ ... ..., "",,-, ~,,~_" .• ~ . ..0_... , ... '.<." "" "" ,'. ". . , .... ...: ,"' ... "l!. 

Boden. Man mu8te zeigen, daB man nicht nur zerstOren, sondern 
auch aufbauen konnte 3). Dazu war es notwendig, den Schwerpunkt 
der Bewegung l111mahlich von den StraBen und Platzen in die Aula 
von Montecitorio zu verschieben. Aber die parlamentarische Gruppe 
schwebte in der Luft, solange sie nicht durch eine fest umrissene 
Partei im Lande gestiitzt wurde. Es ware jedoch ohne Zweifel fiir 
Mus sol i n i gefahrlich gewesen, die straff gefaBte Bewegung mit 
einem klaren anwendungsfahigen Programm auszuriisten: jedes 
Programm bedeutet Festlegung und Absonderung. Damit war dem 

1) Zibordi: l. c., p. lOS. 

2) Bernhard, Ludwig: Das System MiIssolini, S. 30f. Berlin 1924. 
3) Diuturna, p. 352. 



Fascismus, ehe er sein politisches Ziel erreicht hatte, nieht gedient. 
Es galt, die Aktionsfahigkeit in der Hand des Fiihrers zu steigem, 
ohne durch feste Leitsatze, wie sie herkommlich zu jeder Partei ,ge
horen, die Anhanger zu verwirren und den Zustrom an Sympathien 
zu verringem. 

Der Novemberkongre6 1921 in Rom, wo die Umformung in eine 
Partei beschlossen wurde,"";eigt~ offen die beId~-H~~p;i~niungen 
fm;~;h;Jb 'des "F;~~ismus: die romantisch-naHOiUlre RiChtung, aeren 
Trager die stadtische Intellige~ro=;'~cfdie ;~;i;~~--StrOmun$' 
welche die Verbiinde als Instrument ihres Kam~geg~'d~~ 'iibtd
liche Proletariat auffa6te. Die Auseinandersetzung wurde in einer 
Begeisterungs-Woge ersticktl). Der Beschlu6, die Partei zu begriin
den, ging gegen die Opposition eines Teilsder friihen Fascisten. 
durch. Die neue Partei glich einer lebendigen Pyramide, in welcher 
sich der Wille des obersten Fiihrers in allen Teilorganen durch
setzte2). 

Das in Rom gefa6te Programm war aus fast allen bestehenden 
zusammengestiickt und enihIelt~d-;rru,er hinaus eine Fiille politischer 
Augenblicksziele. Es war vor allem eine Kampfansage an alle "anti
nationalen" Parteien und brachte so die ifekrlifiigm;.gffir-eiii-Wort 
Musso11.'iicrs-~;wonach auf der damals erreichten Stufe der Fascis
mus eine forza negativa (eine negative Kraft) darstellte 3). Arturo 
Lab rio I a, in seiner stark dogmatischen Art, formulierte das Ver
hiiltnis des Fascismus zur politischen Umwelt so: er ist "zugleich 
antisozialistisch, antidemokratisch, antiliberal und sogar antikonser
vativ. Wenn er sich keiner dieser moglichen politischen Richtungen 
anschlieBt, was - bei Gott - ist er denn eigentlich" 4)? 

Die Antwort, welche Mussolini gab, wirft ein helles Licht auf 
seine Bewegung lind auf ihn seiber. Er mokierte sich iiber die Pro
grammwiitigkeit seiner Gegner. Programme gabe es genug in 
Italien, sie seien zum guten Teil auf dem Papier geblieben; was 
haben sie dem Lande geniitzt5)? Der Fascismus ist nach einem 

1) Lanzillo: 1. c., p. 226. 
-S) Vgl. iiher die Einzelheiten Bernhard: a. a. 0., S. 57££' 
S) Diuturna, p. 367. 
') 1. c., p. 32. 
5) Diuturna, p. 369 55• 
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Wortevon Adriano Tilgher, das Mussolini beifalligaufgreift, 
"der absolute Aktivismus, auf politisehes Gebiet verpflanzt". "Alles, 
was ieh in diesen letzten J ahren gesagt und getan habe, ist intY.i1i¥er 
Relativismus 1)." Die Entwieklung lief nieht vom Programm einiger 
weniger ~;'j?artei der vielen, sondern es war ihre Eigenart, daB sie 
den umgekehrten Weg einsehlug: von der losen Bewegung zur Partei 
und in viel spaterem Stadium zum anwendungsfahigen Programm. 

Aber selbst in dieser spateren Phase blieb Mussolini stets der 
Tatsaehe eingedenk, daB es etwas anderes gibt, das wirksamer als 
Programme die Masse zumHandeln antreibt. Er warJiingerSorels; 
er hatte sieh in Lausanne von der Soziologie V il fr e d 0 1!.~£..!:.,t2,~ ... 
beeinflussen lassen. So rei hat mit Klarheit und Tiefe die Bedeu
tung des My thus fiir den Ablauf der Gesehiehte hervorgehoben. Der 
Mythus ist naeh ihm ein Mittel, auf das Gesehehen in der Gegenwart 
einzuwirken. Ebenso wie die My then der franzOsisehen Revolution, 
des Risorgimento und des friihen Christentums den Anhangern ihr 
Handeln vorsehrieben, so ist der Generalstreik, fiir den Meister die 
Quintessenz des Sozialismus, ein My thus, der die Aktion des Prole
tariats in eine bestimmte Riehtung zwingt 2). Es ist eine Frage fiiI 
sieh, ob der Inhalt des Mythus realisiert wird und realisierbar ist. 
Es kommt darauf an, daB sieh die Handlungen der Jiinger naeh 
ihm "ausriehten". J e tiefer eine Agitation die rationaler Erwagung 
unzugangliehe Masse aufriihren will, d~sto mehr wird sie sieh des 
My thus bedienen. Das ist im Boisehewismus nieht anders als im 
Faseismus, dessen Taktik ohne dieses wesentliehe Element unver
standlieh bleibt. Der Inhalt des My thus kann weehseln. Er war bei 
Mussolini zunaehst der "nation~I~'Krieg", spater die "GroBe des 
italienisehen Voik~~~";;~d ~:da:s ;t;~i~ehe Rei~h" .·Di~~~ ii~l~\~urden 

'u ... _" ? • ~ --" '.~., .,." ............... _-

mit oft dunkeln Worten als Erfiillung aller nationalen Aspiratione.n 
angekiindigt; es waren Zauberfo.!'.!!l~ln, die den Seharen die ge
schlossenen, in sich wid~i=sp~;hf;~ie~' Programme ersetzen 3). 

1) Diuturna, p. 375. 
2) Re£lexions, p. 182. 
S) Hier ist die Stelle, mit zwei Worten das Verhaltnis des Fascismus zu Vil

f redo Par e t 0 zu streifen, woriiber falsche Ansichten im Umlauf sind. Es ist 
naiv anzunehmen, als ob Mus sol i n i, der in Lausanne zu Par e t 0 s FiiBen ge
sessen, von ihm die Kunst der Politik gelernt habe. Mus sol i n i mag aus Par e t 0 S 
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VII. 

Unter den zahlreiehen Vemeinungen, die der Faseismus predigte, 

stand in erster Linie die N~~~~~ .. ~~.J~~!~~~~sehe2 ,,~y~te~.~. 
Die Ablehnung stammte aus der TheQrie Sorels und Corradinis. 
Der Satz So reI s: le gouvernement par l' ensemble des (jitoyens n' a 
jamais eM qu'une fiction 1), wurde in allen Tonarten von den Fas
eisten variiert. Dazu gesellte sieh der Vorwurf, dlls Parlament sei 
teehniseh gar nieht in der Lage, seiner Aufgabe auf dem Gebiete der 
Gesetzgebung gereeht zu werden; es ware viel zu sehwerfliissig, dem 
rasehen Gang des modemen Lebens naehzukommen, und hinke mit 
seiner Tlitigkeit hinterher. Das Offentliehe Leben finde seinen hOeh
sten Ausdruek nieht mehr in den Sessionen der Volksvertretung, 
sondem ebensosehr in der Presse und in den Tagungen mliehtiger 
Wirtsehaftsverblinde. Die Vemaehllissigung der organisierten Inter
essen ist der sehwerste Vorwurf, der gegen das Parlament erhoben 

Schriften zu jener ametaphysisch-realistischen Betrachtung der Regierung, ihrer 
Trager und Mittel angeregt sein, wie sie die politischen Gedankengange des groBen 
Weisen durchdringt; weiter nichts. Von direkter Beeinflussung hat man nur reden 
konnen, weil Mus sol i n i von Natur typischer Exponent jener Elite ist, welche nach 
Par e t 0 s Anschauung unter dem Deckmantel der verschiedensten Regierungs
systeme als "herrschende Klasse" der "beherrschten" gegeniibersteht. 

Es ist eine andere Frage, wieweit Par e t 0 den Fascismus gebilligt hat und -
hatte er langer gelebt - gebiIligt haben wiirde. Sein sogenanntes "politisches Testa
ment" (Testamento politico, 11 Giornale Economico, p. 273 s. Roma, 25. Sept. 1923) 
nimmt Stellung zum Fascismus. Schon sein Antiparlamentarismus geniigt zur Er
klarung der positiven Einstellung Par e t 0 s. Er lobt die junge Bewegung, weil sie 
es in gleicher Weise verstehe, Gewalt anzuwenden (Partei-Miliz) und breite Zu
stimmung zu erhalten (Koalitionsregierung). Seine positiven Vorschlage laufen dar
auf hinaus, das Parlament in seiner damaligen Zusammensetzung zu erhalten, um 
die unter der Decke starke demokratische Ideologie und we Trager zu schonen, es 
jedoch gleichzeitig im Stile Napoleons III. faktisch zu entmachten. Er warnt ent
schieden vor der Oberspannung des Bogens, vor allem vor der Beschrankung der 
Presse: man solIe die Krmen krachzen lassen, aber unerbittlich sein in der "Ahn
dung der Taten". Auf okonomischem Gebiet war Par e t 0 vermutlich die saubera 
Trennung von Staat und Wirtschaft sympathisch, wie der Fascismus sie urspriinglich 
propagierte, spater jedoch nicht un geringsten verwirklichte. Vergleicht man die 
extreme Bahn, welche der Fascismus seit der Mat teo t t i-Krise in der Behandlung 
von Presse, Vereinen, Parlament eingeschlagen hat, mit Par e to s Richtlinien, so ist 
es gewiB, daB die Bewegung auf diesem Wege aus praktisch-poHtischen Erwagungen 
Par e to s Billigung nicht gefunden hatte. Mit dar heutigen Staatsmetaphysik des 
Fascismus hat Pareto ebensowenig zu tun wie mit dem "Korporativen Staat". Die 
geistigen Grundlagen beider Hegen ganz woanders. 

1) Materiaux d'une theorie du proletariat, p. 118. 
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wird; sie ist, nach Ansicht der Fascisten, schuld daran, daB nicht 
Sachkenner, sondern Demagogen in die Volksvertretung gewahlt 
werden. Es ist charakteristisch, daB die fasci der Friihzeit "Fach
gruppen" (Gruppi di Competenza) enthielten, die von manchen An
hiingern als Keime eines. kiinftigen beruflich gegliederten Parlaments 
gedacht waren. Diese Gruppen haben sich spater bei manchen Ge
legenheiten, so in der Losung der Schulfrage, wo sie eine ab
weichende Meinung vertraten, der Regierung Mus sol i n i s als 
hinderlich erwiesen; sie sind sang- und klanglos von den fascisti
schen Gewerkschaften absorbiert worden. 

Es ist fiir den politischen Aufstieg des Fascismus von Bedeu
tung, daB die Abneigung gegen das Parlament in breiten Schichten 
des italienischen Biirgertums geteilt wurde. Man erinnerte dort an 
das Versagen der Volksvertretung beim Ausbruch des Krieges, wo 
es der Hort des Neutralismus gewesen war, und an die unproduk
tiven Parteifehden der Nachkriegszeit. Die Skepsis gegeniiber dem 
Parlamente reicht bis in die achtziger Jahre des V'origen Jahrhun
derts zuriick. Pas qu ale T uri e II 0, der ein bedeutendes Buch 
iiber das italienische Regierungssystem geschrieben hat, hielt es fiir 
ausgemacht, "daB es in seiner heutigen parlamentarischen Form 
nicht lebensfahig" sei 1). 

Seit den Tagen Agostino Depretis', des padre eterno, wegen 
seines langen Bartes und der ewigen Amtsdauer, war es in Italien 
gewohnlich, daB die Regierung kiinstliche Mehrheiten aus fast allen 
Gruppen del' Kammer schuf und erhielt, indem sie die Wiinsche del' 
Deputierten und ihrer Wahler erfiillte. Urn sich am Leben zu er
halten, war die Regierung genotigt, standige Beziehungen mit den 
Abgeordneten, den politischen Organisationen, deren Exponenten sie 
waren, und oft sogar mit den Wahlern selbeI' zu unterhalten. Die ge
schmeidige Art, Krisen zu erledigen, indem man das Kabinett odeI' 
einige Minister opferte, selbst jedoch in del' Macht blieb, erlaubte es 
gewandten Ministerprasidenten, wie De pre tis oder G i 0 lit t i, 
durch Jahre das Land zu beherrschen. Das Ganze war ein behendes 
Gaukeispiel fiir das Auge des Volkes. Politische Drahtzieher be-

1) Governo e Governati in ltalia, vol. I, p. 329. Bologna I889. 
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stimmten oft hinter den Kulissen die Dauer der Ministerien und 
gaben in der Kammer fiir Scharen von Abgeordneten den Ton an. 
Die Macht wurde tatsiichlich geiibt durch eine kleine Parlaments
oligarchie, die nach den Worten eines italienischen Autors "gleich
sam Tanzkiinste auf offener Szene vollfiihrte ... , die von der Ge
folgschaft sogleich nachgeahmt wurden"l). Dlls italienische Parla
ment war mit Ausnahme von Republikanem, Sozialisten und Natio
nalisten nicht um Programme, sondem um Personen gruppiert. Es 
entstand dadurch ein Reichtum von Kombinationsmoglichkeite~, der 
sich bald fiir, baldgegen die Regierung auswirkte und der politi
schen Intrige groBen Stils Tor und Tiir Offnete. Es ist bekannt, wie 
zahlreiche reprasentative Politiker der Siiden dem Lande geschenkt 
hatte, wiihrend die Intelligenz des Nordens sich mehr und mehr der 
Wirtschaft zuwandte. Die meridionalen Politiker haben die Clique 
des Siidens mit ihrer Bindung zwische~ Patron und Klienten in die 
Aula von Montecitorio iibertragen. 

Die Nachkriegszeit hatte das Gesicht des italienischen Parlaments 
von Grund aus verandert. Der Volksstimmung entsprechend muBten 
Parteien mit stark sozialem Gehalt an Bedeutung zunehmen. Das 
Proportionalwahlrecht, das aus der Xra Nit tis stammte, war da
nach angetan, die Veranderung in der politischen Haltung des Vol
kes getreulich im Parlamente widerzuspiegeln. Zwei Parteien, deren 
Gefolgschaft nicht ortlich geMuft war, sondern sich weithin iiber 
das Land verstreute, nahmen in der Kammer von 1919 fast die 
Halfte aller Sitze ein. Es waren die Sozialisten und die katholische 
Volkspartei, die sich eben erst gebildet hatte. Damit wurden fiir die 
politischen Geschicke Italiens groBe Gruppen maBgebend, die sich 
weniger Personen, als vielmehr Programmen verschrieben hatten, so 
widerspruchsvoll und verworren diese auch sein mochten. 

Der italienische Sozialismus war ein KoioB auf ronernen FiiBen. 
Die starken Spannungen, die in seinem SchoBe verborgen waren, 
hatte die Nachkriegszeit ans Tageslicht gebracht. Der gefiihrlichste 
Gegensatz bestand zwischen Gewerkschaftszentrale und Parteileitung; 
aber es gab auch einen Antagonismus zwischen dieser und der par-

1) Garlanda, Federico: La terza ltalia, p. 295. Roma. 
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lamentarischen Vertretung, an deren Spitze T u rat i stand 1). Die 
Spannung zwischen den verschiedenen Elementen der sozialistischen 
Bewegung blieb nicht ohne Wirkung: sie machte die revolutioniire 
Methode nach dem Kriege zu einem widerspruchsvoll und unsicher 
gehandhabten Werkzeug. 

Der Fascismus zeigte von vornherein seine politische 'Oberlegen
heit, indem er nach Kraften aIle moglichen Abspaltungen verhin
derte. Der autoritiir-hierarchische Aufbau der Partei wurde schon 
gestreift. D~rstisChen~Sfriaika:re"wareii:; a1lli:lich den bolsche
wistischen Gewerkschaften, statutenmaBig nichts anderes als "eine 
Macht des Fascismus". Der Nationalkongre6 (Congresso Nazionale) 
war formeU ihre hOchste Instanz; aber das Exekutivorgan, welches 
vom Prasidenten ernannt wurde, hatte das Recht, vor dem Zu
sammentrefen··d~s ·K~~g;~sses seine Mitgliederzahl zu heschranken, 
und konnte so jede Opposition im Keime ersticken 2). Der Prasi
dent, der tatsachlich ail-;-· M;Chl1i~ein·~;-P~s~';';;~inigte, wurde. 
formell gewahlt, tatsiichlich ist Edmondo Rossoni von M us
solini ernannt worden. Die Mitgliedschaft bei einem Syndikat be
deutete nieht die Zugehorigkeit zur Partei: diese mu6te viel hOhere 
Anspruche an die Disziplin der Mitglieder stellen, um ihre politi
schen Zwecke zu erreichen. 

In dem gleichen Verhaltnis, wie der Fascismus seine Krafte zen
tralisierte, fiel die sozialistische Partei nach dem ungliicklichen 
Ausgang der gro6en Fabrikbesetzung auseinander. Auf dem Kon
gre6 von Livorno im Januar 192I hatten sich der rechte revisioni
stische und der linke kommunistische Fliigel so scharf herauskristal
lisiert, da6 die Abspaltung der Leninisten, die sich der Moskauer 
Internationale anschlossen, erfolgen muBte. Ais wahrend der Parla
mentskrisen des Jahres 1922 der demokratisch-revisionistische Flii
gel Lust verspiirte, sich an der Kabinettsbildung zu beteiligen, kam 
es zum Bruch mit jenem Teil der Parteigenossen, welche sich nicht 
entschlieBen konnten, den Klassenkampf und die Diktatur des Proie-

1) Ein Beispiel: G io Ii t t i (Memorie vol. II, p. 595) erzahlt, daB die Parla
mentsvertretung seine Griinde fiir die Erhohung des Brotpreises vollkommen ein
gesehen hahe, aber durch die Parteileitung zur Obstruktion gezwungen worden sei. 

2) V gl. die Artikel 12 und 15 ff. des Statuto della Confederazione delle Corpo
razioni Sindacali. Es ist ahgedruckt bei Avarna di Gualtieri: 1. c., p.2!388. 
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tariats aus ihrem Wortsehatz zu streiehen, aber gleiehwohl nieht zu 
Aktionen an der Seite der Kommunisten iibergingen. Diese letzte 
Zersehlagung der sozialistisehen Partei in Unitarier und Maxima
listen erfolgte im Herbst 1922, kurz beV'Or die Liktorenbeile der 
fasci vor den Mauem der ewigen Stadt aufblitzten. Hatte sieh die 
sozialistisehe Reehte friiher dazu entsehlossen,. an der Kabinetts
bildung mitzuwirken, so ware die faseistisehe Revolution vielleieht 
vermieden worden. 

Die italienisehen Katholiken hatten seit der Begriindung des 
Konigreiehs eine lebhafte und erfolgreiehe Tatigkeit auf sozialem 
und wirtsehaftliehem Gebiete entwiekelt. Naeh Kriegsende gab es 
eine weitverzweigte Genossensehafts- und Gewerkschaftsbewegung, 
deren Spitzenverblinde engen Kontakt miteinander hielten. Der Griin
dung einer Partei auf italienisehem Boden stand der Wille des Vati
kans entgegen. Mit dem Kriege linderte sich die Haltung der Kurie 
in dieser Frage, und die italienische Volkspartei durfte im Jahre 
1919 begriindet werden. Sie umspannte auch die Krafte der von 
Pi u s X. verfolgten ehristlichen Demokratie. Ebenso wie beim deut
schen Zentrum erstreekte sich der Kreis der Popolari iiber ver
schiedene soziale Schichten: von der Aristokrati; ilEer li01ieres und 
mittle!es Biirgertum bis in breite Arbeiterschichten hinein. Vor aHem 
war es der Partei gelungen, auf dem platten Lande, wo eine ge
nossenschaftliehe Bewegung vorgearbeitet hatte, groBe Teile der 
politisch apathischen Kleineigentiimer und Pachter an sich zu ziehen. 
Zur Oberraschung Italiens gingen die Popolari bei den ersten Wa.h
len nach dem Proportionalwahlrecht als zweitstlirkste Kammer
gruppe aus dem Kampfe hervor. 

Die Volkspartei hatte sieh 1919 ein Programm gegeben. Es ent
hielt eine eigene Note dureh das Bekenntnis zur christlichen Ethik, 
der "Hiiterin des nationalen Lebens und der Volksfreiheiten", und 
d~reh das Postulat uneingeschrankter Freiheit fUr die Kirche bei der 
Ausiibung ihres geistlichen Amtes 1). Das Programm war in vielem 
den urspriinglichen demagogischen Forderungen der Fascisten recht 
ahnlieh. Beide verlangten Ausdehnung der Selbstverwaltung, der 

1) Dall Programm ist vollstandig ahgedruckt bei Ern est 0 V ere e s i: II Movi
mento cattolico in Italia, p. 150 ss. Firenze 1923. 
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Sozialversicherung, der Offentlichen Gesundheitspflege; Abschaf
fnng der Geheimvertrage, der Wehrpflicht und intemationale Ent
waffnung. Zudem betonten die Popolari den korporativen Gedan,ken 
und wollten die organisierte Klasse politisch zur Geltung bringen; 
man dachte daran, den Senat berufstiindisch umzubilden. In der 
Forderung, das berufliche Element bei der politischen Repriisenta
tion zu beriicksichtigen, traf man sich mit dem Grundgedanken von 
Syndikalisten und Nationalisten. Das verwandte Postulat, Fach
gruppen mit legislativer Kompetenz aus Berufskorperschaften ent
stehen zu lassen, ging spater in das Statut der fascistischen Verbande 
fiber. Die Quelle des korporativen Gedankens innerhalb des Pro
gramms der Popolari war die organisch-stiindische Staatsauffassung 
der Kirche, die in G ius e p peT 0 n i 0 I 0 einen die katholische 
B~wegung in Italien lebhaft beeinflussenden Verfechter gefunden 
hatte. 

Die Volkspartei war zwischen 1919 und 1922 eine gefahrliche 
~'>: ,X'P,~,.~~ .. 7"1'" .,~.. • £, '''''';' -n.: ',";" ~j-' •• ~.«.3<;.(.~' 'u"".' '.-~,:'A''':''''~', ... • •• ·_,4,..~""_,4 < ~- u~-",. 

Konkurrenz fiir deIj".Fifscislnus. Sie' beging unter Don 8tui£os 

F"uh~g"'d~~'t~~~c~~I1l~~l~~! sic~ .~~~~~.{e.s!~.~,I~~~. Das galt 
besonders von der Agrarpolitik. Ein Programmpunkt, der durch die 
Anhiingerschaft des platten Landes motiviert wurde, war der Schutz 
des kleinen Eigentums und die' Aufteilung der Latifundien. Der 
Fascismus versprach ahnliches; aber in seinen Leitsatzen von 1921 

findet sich der Zusatz, nur dort solle das Kleineigentum gefordert 
werden, wo es sich "vom Standpunkte der Produktivitat rechtferti
gen lasse" 1). Dieser Unterschied ist charakteristisch. Die Popolari 
entwickelten sich in der kritischen Zeit methodisch nach links und 
fanden nicht, wie Mus s 0 Ii n i, F ormeln und Ziele, unter den en 
sioh alle Anhanger zusammenfassen Iie6en. Das war verhiingnisvoll: 
denn der Keim zur Spaltung lag von Anbeginn an in der hetero
genen Zusammensetzung der Partei, welche gieichzeitig einen Kon
servativen wie Me d a und einen religiosen Kommunisten wie M i
g I i 0 I i in sich schlo6. Ebenso unzweckma6ig wie die Linksrich
tung der Popolari war die Taktik, welche die parlamentarische Ver
tretung in der Zeit des fascistischen Aufstiegs verfolgte. Man trieb 

1) Villari: 1. c., p. 138. 

'Y. Beckerath, Fascistischer Staat. 4 
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in der Kammer eine~UJ}s.~et:Ullklare. J)olitik egoi,stischer Interessen
:verfolgung und stiirzte im Juli 1922 sogar das erste Ministerium 
Ii' ~ c t a:· obwohl sich Mitglieder der eigenen Partei darin befanden. 

Etwa die Ha.lfte der Abgeordneten des italienischen Nachkriegs
parlaments war an Programme gebunden und an den Ablauf von 
Massenbewegungen, die sich auBerhalb der Aula von Montecitorio 
abspielten. Die Kammer war nicht mehr das gefiigige Werkzeug, 
wie es G i 0 Ii tt i durch Jahre mit Virtuositat gehandhabt hatte. 
Davon muBte sich der greise Staatsmann iiberzeugen, als er im 
Juni 1920 das Staatsruder ubernahm. Das taktische Spiel des alten 
Zauberers mit dem Ziel kiinstlicher Mehrheitsbildung versagte. Die 
Neuwahlen vom Friihjahr 1921 sollten dem alten Italien wieder 
zum Durchbruch verhelfen. Gi 0 Ii tti faBte die demokratisch-libera
len Gruppen im Biirgerblock zusammen und schloB die Fascisten 
nicht aus, die eine reale Kraft im Lande darstellten und deshalb im 
Parlament ein "Ventil" haben muBten1). Er hoffte vergeblich, auf 
diese Weise die Bewegung auf die Bahn der Legalitat zu lenken. 
Kurz nach den Wahlen, welche dank dem Proportionalwahlrecht 
Sozialisten und Popolari in ungefahr gleicher Starke nach Monte
citorio zuruckbrachten, trat G i 0 lit t i zuruck. Der AnlaB war die 
Abwelldung des rechten Fliigels der Liberalen und der Fascisten von 
seiner AuBenpolitik; aber dahinter stand die Weigerung der Popo
lari, ihm die notigen Vollmachten zu gewahren, den italienischen 
Verwaltungsapparat von iiberfliissigen Beamten zu saubern 2). 

Das Versagen des alten Routiniers war der Anfang vom Ende fiir 
den italienischen Parlamentarismus. Auf ihn folgten bis zum Staats
streich Mus sol i n i s stets schwacher werdende Kabinette. Wahrend 
das Land von wirtschaftlichen und sozialen Katastrophen geschiittelt 
wurde, befand sich die Exekutive im Zustande chronischer Krise. 
Die undisziplinierte Fehde unter den Parteien verhinderte planvoll 
die Bildung einer kraftigen Regierung. Ais Mus sol i n i s cohortes 

lictoriae den Schlag fiihrten, war die Zersetzung parlamentarischer 
Autoritat so weit gediehen, daB Italien, auch auBerhalb der fasci
stischen Reihen, diese Tat als den Sieg lebendiger Volkskraft emp-

1) Giolitti: 1. c. vol. II, p. 610. 
2) Giolitti: 1. c. vol. II, p. 6IISS. 
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fand iiber ein absterbendes, kurzsichtig-eigensiichtiges System, das 
sich unfruchtbar im Kreise drehte. 

Die Abneigung des italienischen Volkes gegeniiber dem Parla
mente in jener Phase seiner Geschichte, wo der Fascismus hoch 
kam, macht es erkIarlich, weshalb Mus sol i n i seine Polemik gegen 
die Kammer standig verscharfen konnte. Kurz vor dem Marsch auf 
Rom verhOhnte er das Haupt des Kabinetts, den kleinbiirgerlichen 
Fa c t a mit den golden en Denkmiinzen an der Uhrkette, den ewigen 
Abgeordneten von Pinerolo, in einem beiBenden Artikel voll Sarkas
mus und iiberlegener Angriffslust.). Das war der Auftakt. Nach 
dem Staatsstreich konnte er der verschiichterten Kammer das bose 
Wort entgegenwerfen, "er hatte aus diesem dumpfen und grauen 
Saal auch ein Biwak fiir seine Truppen mach en konnen" 2). 

VIII. 

Ais sich Len i n zum Diktator RuB lands aufschwang, hielt er ein 
fertiges Programm in Handen, das jeder, der seine Schriften gelesen 
hatte, kannte. Er war dogmatisch an Marx gebunden; "nirgend.s 
sind bei ihm die konstruktiven Gedanken iiber den von Karl Mar x 
gezogenen Rahmen hinausgefiihrt worden" 3). Mit der ideologischen 
Harte verband sich bei L en in eine ungewohnliche Elasti~it~iiI! der. 
"0/8111 seiner Mittel. Aber seine Kompr~misse'mit der Wirklichkeit 
-~'Uch' ;~i~eberiihmte "Neue Wirtschaftspolitik" - waren nur 
Riickzugsmanover, wie sie der Stratege anwendet, um durch erneuten 
Vormarsch zu gegebener Zeit desto sicherer den Endsieg zu erringen. 
Hinter der mit unerhorter Energie festgehaltenen Aufgabe ver
schwand der Mann wie hinter einem dichten Schleier, der sich im 
Laufe der Zeit kaum geliiftet hat. 

Das Verhaltnis von Ideologie und Wirklichkeit war anders bei 
Mus sol i n i. Ein anwendungsfahiges Staats- und Gesellschafts
p'r?gramm brachte er nicht mit. Seine erste Rede als MinisterPrra~i
dent enthielt davon kein 'Vort. Er war nicht wie Lenin besessen 

1) Diuturna, p. 46888. 
2) Mus801ini: La Nuova Politica dell' ItaIia, vol. I, p. 9. Milano 1923. E8 ist 

dies der erste Band von M u 8 sol i n i 8 Rede. 
S) Wiedenfeld, Kurt: Lenin und 8ein Werk, S. 23. Miinchen 1923. 

4* 
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von einem Programm. Auf dem Grunde seines Wesens lag napoleo
nischer Machttrieb und der WiJle, Italien mit seiner Bewegung zu 
beherrschen, ein Satz, den er vor dem Ma:rScfi& auf'llom 'iliiiiier 
wieder in die Menge schleuderte. Die Skepsis Mus so Ii n i s gegen
iiber festen Programmen war nieht nur eine Taktik, welehe die Aus
breitung seiner Bewegung ermogliehte, sie lag ebenso in seinem wie 
in dem Wesen der meisten Italiener. Die beiden gro6ten programm
gebundenen Parteien der Nachkriegszeit, Sozialisten und Popolari, 
waren charakteristischerweise nach deutschem Vorbild modelliert. 
Der Fascismus dagegen war ein echtes Kind Italiens in seiner Exal
tation der Fiihrerqualitlit, die jede Grenze iiberspringt und ihrem 
Trager den Titel Duce eingetragen hat, ein Wort, das sich in seinem 
ganzen Bedeutungsgehalt wohl in keiner anderen Sprache wieder
geben Ia6t. Der Heroenkult, welcher in dieser Bezeichnung mit
schwingt, hat auf "'de~ -App;~inhalbinsel keineswegs Prinzipientreue 
zur Voraussetzung; der Italiener wiinscht seinen politisehen Fiihrer 
"beweglich" und "durchtrieben" (scaltro). Da6 Giolitti diese 
macehiavellistisehen Eigenschaften im hOchsten Grade besa6, ist 
nicht der geringste Grund, weshalb er sich so lange an der Macht 
halten konnte. 

Die revolutionare Methode, die Mus sol i n i den Staat in die Hande 
spielte, solI uns nicht ausfiihrlich beschaftigen. Man beaehte dabei, 
da6 sie nicht originell war, sondern sieh auf Erfahrungen stiitzte, 
deren Elemente die reiche revolutionare Praxis seit 1789 Europa ga
Hefert hatte. Die gewaltsame Eroberung der Macht innerhalb des 
modernen Staates durch eine Partei ist zudem ein Vorgang. der 
wegen seiner Gleichartigkeit iiberall verwandte Zuge aufweisen wird. 
Spezifisch italienisch waren Mus sol i n i s squadre. die bewaffnete 
Partei hat Salandra einmal den Fluch des Landes genannt. Zwi
schen 1920 und 1922 iiberzog sich der Boden Italiens mit Kampf
geschwadern aller Art, welche von zahlreichen Gruppen, den Sozi'a
listen, Republikanern, Nationalisten und der sardinischen Bauern
partei formiert wurden; die fascistischen St06trupps waren die am 
besten geleiteten. Das ,'yp:!:!lchieben ~n Z.e~len j.rJ. st,~~tlil::!I~ uud pri
vate Betriebe, .. in. Verwaltungen, aufs plat~e Land und auf die Ska6e, 
war ein Mittel, dessen sieh die komJnunistis~Iie· ~8itation. zur Ver-
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breiterung ihrer Bewegung ebenso bedient hatte wie die Jiinger 
D ' Ann u n z i 0 s. Die Kommunisten wenden die Zellentaktik heute 
in Italien an und verzeichnen stolz ihre reichen Erfahrungen an 
"illegaler Arbeit" 1). Solcher Erfahrung konnte sich Mus so Ii n i 
in der Zeit seines Aufstiegs nicht riihmen, da trotz der mannigfach 
nuancierten Gewalttatigkeit im Stile So rei s, womit seine Bewegung 
vorging 2), G i 0 Ii tt i sich entschlossen hatte, diese Alte nicht als 
illegal anzusehen. Den interessantesten Bestandteil seiner revolutio
naren Taktik enthiillte der Duce, als er in einer der groBen Reden, 
die den Marsch auf Rom vorbereiteten, von den zwei Staaten in Ita
lien sprach, dem fascistischen und liberalen, zwischen denen die 
Auseinandersetzung kommen miisse 3). Der fascistische Nebenstaat 

hatte sich mit seinen Funktionaren ~:ll~~j~r-r~::if~~Jei~~t~a! 
eingefressen: neben dem Gemeinderat stand der ortliche fascio, 
~~be;de~Prafekten der Sekretiir der fascistischen Provinzialorga
nisation, neben der regularen Polizei der Kampfverband Mus s 0-

lin i s. Der neue Machtapparat hatte sich in verschiedener Weise in 
den italienischen Staat hineingeschlungen, teils ibn ersetzend oder 
auf dem Sprunge, ibn im gegebenen Augenblick beiseite zu dran
gen, teils seine Krafte zu sich heriiberziehend. Das Ganze hatte eine 
gewisse Ahnlichkeit mit dem etat postiche, dem etat surnumeraire 
der franzosischen Revolution, wcl~h~~·:::"~ heiBt esber~foreJ:·der' 

~,,-";:""' .. ~.;';"<~; ••.. ,.,,..;. ""' .. , .. ". -.«~. -, ". " ..... , ,..,. 

ihn der Nachahmung empfiehlt - "sieh als legitime Macht be-
trachtet, ehe er legale Macht wird" 4). 

Das heutige Statut der Fascisten enthalt. den charakteristischen, 
dureh manche Rede Mussolinis erharteten Satz: l'atto precedette 
sempre la norma. GemaB dieser Feststellung bestand ein sehr wich
tiger Teil der revolutionaren Methode stets darin, zunachst die tll.t~ 

sachliche .. H;el'!:'~94I!ft aufzurichteJ,l un~. diese dan~.~£p;;ell ~~; 
k~W;e~ .. ~" i;;~e~ .. ri-;~ . Mars~h~~rdi;"ii:pi;iadt\~ar ;h;. ~ fo~~er 
Akt, Ro~ h~ti~ schon vorher kapituliert. Jenes Verhaltnis zwischen 

1) Jahrhuch fur Politik, Wirtschaft, Arbeiterbewegung, 1925/26, S. 843. Ham
burg 1926. 

2) Bernhard: a. a. 0., S. 33ff. Die spedizione punitiva (Strafexpedition) 
war ein Ruckfall in Methoden des osterreichischen Polizeiregimes in der Lombardei. 

3) Vgl. die Ohersetzung der Reden Mussolinis: a. a. 0., S. II4ff. 
4) Reflexions, p. 254. 
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tait accompli und Normierung, wie es sich im neuen Parteistatut 
ausspricht, wurde nach der Machtergreifung ein Bestandteil des 
innenpolitischen Systems. Das ist wichtig. Das Parlament wurde 
rechtlich entmachtet, nachdem as politisch nichts mehr bedeutete. 
Mussolini ste11te seine Diktatur auf ein Gesetz, nachdem er sie 
drei Jahre lang praktiziert hatte. Freimaurerlogen und nichtfascis
tische Gewerkschaften wurden verboten, als ihre Organisationen 
durch unausgesetzten fascistischen Terror' schon so gut wie ver
nichtet waren. Der ProzeB der Mediatisierung des Staates durch die 
Partei vollzog sich in der Hauptsache nach diesem Schema. 

Vorlaufig war Mussolini noch nicht soweit. Die wichtigste Auf
gabe nach der Machtergreifung lag darin, sein Verhaltnis zur Partei 
und xu den Machten des alten Italiens neu zu bestimmen. 

Es war ein geschickter Schachzug, die Freischaren, die ihre 
Schuldigkeit getan hatten, aufzulosen und die gefiigigen Elemente 
in einer neuen Miliz zusammenzuschlieBen, die eine eigene Hier
archie von Kommandostellen erhielt und von der Partei abgelost 
wurde. Am Aufbau der Partei seIber wurd~ grundsatzlich nichts ge
andert; ein so wichtiges Organ wie der GroBe fascistische Rat ist 
jedoch erst nach dem Staatsstreich hinzugefiigt worden. Seinen An
hangern gegeniiber war Mus sol i n i s Position dadurch gekraftigt, 
daB er sie von j etzt ab widerstandslos in den Verwaltun,gsapparat, 
in Heer und Diplomatie einschieben konnte. Er schonte dabei in 
,gam anderer Weise als die Boischewisten die Beamten des alten 
Regimes; deren technische Erfahrung er nicht entbehren konnte. 
War so die Stellung des Regierurigshauptes der Partei gegeniiber 
starker als vordem, so hatte das Verhiiltnis zwischen beiden gleich
wohl seine gefiihrlichen Klippen. Zunachst war es schwierig, die fiir 
Verwaltungsposten und sonstige Staatsiimter geeigneten Anhanger 
aus der groBen Zahl der Bewerber auszuwahlen; weiter komplizierte 
sich die schon immer delikate Aufgabe des Fiihrers, Abspaltungen 
xu verhindern. Es ist psychologisch leicht verstiindlich, daB in einer 
Partei, die ihr Ziel erreicht hat, verschiedene Stromungen sich aus
bi1den,di~' so'lange v~rdeckt bleiben~ ai; di~ Beweg~K nochvor d~m 
Berge steht, Nach' der VerschmelZtmg mit dem Nationalism~ kri
staUisierte sich innerhalb des Fascismus ein rechter Fliigel mit der 
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Spitze i:n Fed e r z 0 n i, welchem GroBindustrie und Haute finance 
nahestanden; er wiinschte sehnsiicihtig die AussOhnung mit dem 
Vatikan. Auf der auBersten Linken stand Rob e r t 0 Far ina c c C 
der Typ des fascistischen Provinzhauptlings, dessen Herrschaft in 
Cremona sich auf landliche Elemente, Kleineigentiimer und Pachter; 
griindete; diese StrOmung war ohne politische Ideen, sie wollte die 
Revolution verewigen, um ihre Friichte' zu genieBen 1). Der Repra
sentant des gewerkschaftlichen F ascismus war E d m 0 n d 0 R 0 s
soni, der die gesamte berufstatige Bevolkerwig in Syndikaten zu
sammenfassen und diese zur Basis fiir die politische Vertretung 
machen wollte; es war klar, daB sein "integraler" Syndikalismus 
auf Widerstande bei der GroBindustrie stoBen muBte. trber keinen 
sorial abzugrenzenden Anhang verfiigte der fascistische Revisionis
mus mit seinen Hauptern Goiuseppe Bottai und Massimo 
Roc c a, welche die Gewalttatigkeit verwarfen und sich nach dem 
Siege fiir die Entwicklung einer Doktrin einsetzten, deren Mitte be
rufstandische Gebilde einnahmen, die den alten etats generaux 
ahnlich waren 2). In revisionistischen Kreisen fand sich eine Kritik 
an der Regierung, die selbst vor der Parteispitze nicht halt machte 
und haute unmoglich ware. Aber diese Hauptstromungen haben trotz 
ihrer zum Teil heftigen Gegensatze das Parteigefiige nicht ausein
andergerissen. Das lag sowohl an dem gemeinsamen Interesse der 
neuen Herrenschicht, als an der eisernen Disziplin Mussolinis, 
die nichts anderes war als das Sor'elscheo GewaItprinzip in seiner. 
innerparteilichen Auswirkung. Obwohl die Freiheit der lokalen 
Verbande, ihre Angelegenheiten zu ordnen, damals viel groBer war 
als spaterhin,so scheute die Parteileitung nicht davor zuriick, wider
spenstige fasci mehrfach im Laufe eines Jahres aufzulosen und nen 
zu begriinden. 

Es lag im Stil von Mussolinis Taktik, die Kontinuitat mit der 
Vergangenheit so lange zu wahren, wie der Fascismus noch nicht in 
die Tiefe der Nation eingedrungen war; dafiii- sprach auch, dafi die 

1) Zur Charakteristik Far ina c cis vgl. das zitierte elegant geschriebene Buch 
Prezzolinis: p. I25ss. 

1I) Diese Kreise waren auch die ideellen Trager der erwahnten Gruppi di oompa-: 
tenza. Ihr Organ war die Critica Fascista. V gI. den redaktionellen Artikel in dar 
Nummer vom 15. VIII. 1924. 
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Bewegung, ahnlich wie der deutsche Sozialismus nach der No
vember-Revolution, nicht iiber eine geniigend gro6e Zahl geschulter 
Krafte, den Staat zu regieren, verfiigte. Endlich war dies der Wille der 
Majoritat des Landes, die sich zwar freute, eine ,;starke Regierung" 
zu haben, aber grundsrurzenden politischen Neuerungen abhold war. 

Am Abend des Sieges machte Mussolini endgiiltig Frieden mit 
dem Hause Savoyen. Er bildete nicht, wie die Hei6spoi:rur erwar"m'
t;:~~~"~;in 'fascYstisches="Kabh;~tt7 sondern griff zu einer Koali
tionsregieruiig:"'b~t'der' ;~der 'Li'&erale nooh "PopoTari 'noch"demQ.: 
kratische'Soziafe fehlten. Die Nationalisten, deren Haupter iiber den 
Marsoh nach Rom scheinbar nicht begliickt gewesen waren, traten 
gleiohfalls in die Regierung ein. 

Die Haltung der biirgerlichen Fiihrer in der Kammer war gro6ten
teils dadurch bestimmt, da6 die Wahler schon optiert hatten. Der 
rechte Fliigel der Popolari, die Nationalisten, demokratische 80-
ziale, der gro6te Teil der Liberalen folgten Mussolini unbedingt. 
Eine gewisse Zuriickhaltung legten die links gerichteten Giolittianer 
an den Tag; gleichwohl hatte im ersten Ministerium Mussolinis 
ein Anhanger G i 0 lit tis, Teo f i loR 0 s s i, das HilIldelsministe
rium iibernommen. Von Anfang an feindlich waren die liberal
demokratischen Gruppen um Giovanni Amendola, einen ehren
werten Ideologen, den Leiter des Mondo, und um Senator Alber
tini, mit dem sich Mussolini, wie man sagte, persOnlich ver
feindet hatte. Er leitete den Carriere della Sera und damit diejenige 
italienische Zeitung, welche die Stimmung im Auslande am wir
kungsvollsten beeinflu6te. 

Das politische Gewicht, welches den drei Exprasidenten G i 0-

lit ti, S a I and r a und 0 rl an do zukam, zwingt dazu, ihre Haltung 
gegeniiber dem jungen Regime gesondert zu betrachten. Sie erteilten 
zwar dem neuen Zustande ihr Plazet, aber die Zustimmung war 
recht verschieden schattiert. G i 0 lit t i hielt sich zurUck. Er war 
tief verlirgert, seitdem im Friihjahr 1922 die Kabinettsbildung unter 
sernem Vorsitz lID dem Veto des Fiihrers der katholischen Volks
partei gescheitert war 1); diese Erfahrung mochte sein Urteil iiber 

1) Don Stu r z 0 hat in Abrede gestellt, damals den Ausschlag gegeben zu haben, 
a. a. 0., S. 98. Er unterschatzt den Einflu6, den er in seiner Partei besaf.. 



die italienische Parlamentspolitik. der Nachkriegszeit mitbestimmen. 
Er wiinschte zwar die Riickkehr normaler Zustande, machte jedoch 
den Zusatz, eine liberale Staatsform habe ihre Unzutraglichkeiten 
und eine Diktatur sei, vorUbergehend, vorzuziehen 1). 0 r la n do, der 
Ministerprasident des Sieges, auBerte sich kurz nach dem Gewalt
streich ahnlich; er wies hin auf die Diktatur im alten Rom, vor der 
er keine Furcht habe, solange sie "ausnahmsweise Konzentration 
der Krafte fiir eine voriibergehende Ausnahmezeit bedeute" 2). An
tonio Salandra, das Haupt der liberalen Rechten, der Hiiter 
liberaler Tradition im Stile Camillo Cavours, trat vollstandig 
auf die Seite des Fascismus3'). Die Gegner von Liberalismus und 
Fascismus seien die gleichen. Das Ziel, die GroBe Italiens, ware 
beiden gemeinsam. "Die Regierung stehe nicht auBerhalb der Ver
fassung." Salandra unterscheidet scharf zwischen Konstitution 
und parlamentarischen Gepflogenheiten. Die Verfassung ist UiIlver
letzt: der Konig selbst hat Mussolini zur Bildung der Regierung 
berufen. Bei~e Zweige des Parlaments haben ihm ihr Vertrauen aus
gesprochen. Dabei wird nur verschwiegen, daB der Konig zunachst 
ibn seIber, Salandra, mit der Fiihrung des Kabinetts beauftragen 
wollte, aber unter dem Druck Mus sol i n i s zuriickgewichen ist. 
Der altliberale Staatsmann verschweigt weiter, daB Kammer und 
Senat durch die bewaffneten Scharen des Fascismus in Schach ge
halten wurden. Allerdings - das alte Ministerium ist nicht durch 
ein Kammervotum gestiirzt, das neue nicht von einer Parlaments
mehrheit prasentiert worden; aber damit wurde keine Verfassungs
bestimDlung angetastet, sondern nur der parlamentarisehe Brauch 
unterbrochen. Der elastische Politiker mag spater seine Unterschei
dung zwischen Verfass'ung und parlamentarischem Brauch, die 
keinerlei Stiitze in der politischen Tradition des Landes hatte, be
reut haben. Fiir den Augenblick gab seine Deutung, die den Staats
streich einfach iibersah, den liberali puri - den unverfalschten 
Liberalen - die Moglichkeit, die Briicke zu betreten, welche Mus-

1) Vgl. das Zitat aus einer Rede Giolittis hei Lahriola: I. c., p. 127s. 
2) Vgl. das Zitat aus einer Rede 0 rIa n do s hei Gus t a YO In gro s 5 0: La 

Crisi dello Stato, p. 173. Napoli 1925. 
S) Salandra, Antonio: Liheralismo e Fascismo. Milano 1924. 
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solinis Taktik durch Schonung der iiberkommenen Machte zwi
schen dem alten und neuen Italien geschlagen hatte. 

Die Kontinuitat zwischen alter und neuer I\~gier~~, so triige
risch sie auch war, lag nicht bloB in der Berufung Mussolinis 
durch den Konig und dem von den beiden Hausern gespendeten 
Vertrauen, wie Salandra hervorhob. Es kam hinzu, daB Musso
lin i seine Rekonstruktionspolitik auf Vollmachten aufbaute, die fiir 
die Dauer eines Jahres durch ein GeS'etZ'lIbeliragen waren. Darin; 
lag !Ilichtsungewohnliches; das Ministerium des Kri-eges hatte sie 
1915 besessen, Giolitti war 1921 zuriickgetreten, weil er es fUr 
aussichtslos hielt, sie zu erlangen. Es war jedoch ein Irrtum, wenn 
in Italien und im Auslande allgemein angenommen wurde, diese 
Vollmachten, die sich nach dem Wortlaut des Gesetzes auf die Neu
ordnung des Steuerwesens und den Abbau allzu ausgedehnter Staats
tatigkeit bezogen, waren "unumschriinkte" (pieni poteri) gewesen. 
Richtig war nur, daB die gesteckte Grenze durch das fascistische 
Regime sogleich iiberschritten wurde 1). Eine wahre Flut von Gesetz
dekreten ,(decreti-legge) ergoB sich iiber d~"i8iia; ancn al'S -die 

Voll~achte!1 "j~gi(erl~s~:·w,~eii;. Darin hat das' AliSla:nd em 
Symptom fascistischer'Diktatur sehen wollen. Das ist wieder un
richtig. Die decreti-legge waren ein normales Requisit fiir jede Re
,gierung in Italien schon vor dem Kriege. Die Grenzlinie zwischen 
'Exekutive U!Ild Legislative war dort nie genau beobachtet worden, 
wie in anderen parlamentarischen Liindern, etwa in Frankreich. 
Einerseits mischten sich die Abgeordneten zugunsten prominenter 
Wahler in aIle Zweige der Verwaltung ein, anderseits griff,.die Re
gierung mit Gesetzdekreten in die Kompetenz der Volksvertretung 
iiber. Es waren nicht ungewohnliche, nur besonders krasse FaIle, 
daB in Italien das Strafrecht und das Wahlgesetz von 1882 durch 
kOnigliche Verordnungen eingefiihrt waren 2). Nicht mit Unrecht 
hat man darauf hingewiesen, daB in breiten, bis in die zweite Halfte 
des 19. Jahrhunderts absolutistisch regierten Teilen des Landes das 
Gefiihl der Staatsallgewalt durch die Dbergriffe der Kabinette, be-

1) Ingrosso, Gustavo: 1. c., p. 135ss. 
2) Lowell, A. L.: Governments and parties in continental Europe, vol. I, 

p. 165 s. London 1896. 
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sonders wahrend des Krieges, lebendig erhalten wurde; es war dies 
fiir die psychische Vorbereitung der Diktatur Mus s 0 Ii Iii s von Be
deutung. Da6 die Abschaffung der decreti-legge ehemals eine For
derung des Fascismus gewesen war, ist ein Dauer Beweis seiner in 
der Zeit des Wachstum erstaunlichen Labilitat. 

Der Exprasident Salandra hatte zugeben miissen, da6 der alte 
parlamentarische Brauch in Italien durch das fascistische Experi
ment empfindlich gestOrt war. Noch in einem anderen Punkte wurde, 
weithin sichtbar, die sonst kunstvoll festgehaltene Kontinuitat unter
brochen. Die Kammer hatte bisher das absolute Obergewicht vor 
dem Senate gehabt. Von ihr allein waren die groBen Linien in der 
Politik ausgegangen. Das lag weniger an der albertinischen Charte; 
es war vielmehr eine Konsequenz des parlamentarischen Systems. 
Mus sol i n i differenzierte von Anfang an deutlich zwischen den 
beiden Zweigen des Parlaments. Wahrend er die Deputierten schroff 
von oben behandelte, sagte er den ehrwiirdigen Senatoren, als er sich 
ihnen als. Ministerprasident vorstellte, einige Schmeicheleien und 
versicherte ihnen, er sehe im Senat "ein notwendiges Organ fiir 
eine gerechte 'und umsichtige Verwaltung des Staates" 1). Es war 
noch nicht drei Jahre her, da6 die Griindungsversammlung in Mai
land verkiindet hatte, der Senat werde abgeschafft. Hinter diesem 
Gesinnungswechsel stand nicht bloB eine politisch-taktische Er
wagung, sondem auch die. aufkeimende, spater mit Energie ver
tretene Meinung, der Senat, der auf konigliche Emennung zuriick
ging, sei ein Organ fachlichen Wissens und verkorpere wegen des 
Alters se~ner Mitglieder die Tradition des Landes. Eine fascistische 
Staatsdenkschrift hat drei Jahre danach die These des "Gleich~e
wichts zwischen beiden Korperschaften" vertreten. Dennoch sollte 
dem Diktator aus der Mitte des Senats in entscheidender Stunde her
bere Kritik entgegenklingen als aus dem Abgeordnetenhause, das in
zwischen allerdings seine Zusammensetzung von Grtmd auf verandert 
hatte. 

1) La Nuova Politica dell' Italia, vol. I, p. 17. 
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IX. 

Das Gesetz, nach welchem das italienische Yolk am 6. April 1924 
an die Wahlu:rne trat, ist einer der schwersten Schliige,' der "J~in8.Is 
den Parteien eines Parlamentes von einer Regierung zugefiigt wor
den ist. Sein Inhalt ist kurz folgender: Das ganze Konigreich wurde 

I ein einziges Wah1kpUegium. Diejenige Liste, welche mindestens 
25 ProzentaerStimmen auf sich vereinigte, hatte ein Anrecht auf 
zwei Drittel der Kammersitze, also auf 356 Mandate. Die Reste der 

. Sitze wurden auf die iibrigen Parteien so verteilt, daB man die Zahl 
der auf jede Partei f~iiden'\ Ahgeordneten proportional zu den ab
gegebenen Stimmen berechnete. Nicht uninteressant war die Neue
rung, wonach das Alter der WahWihigkeit von 30 auf 25 Jahre 
reduziert wurde; sie war deshalb charakteristisch, weil der F ascis
mus, ebenso wie der Bolschewismus, si<?llbewu~t auf jiingere Alie;s
schlchten stiitzt als die Regierung, weiche er abl~ste. . 
'~-"Mil.'ssonni-hat im Marz 1923 in der Oerarchia, der wichtigsten 
und altesten fascistischen Monatszeitschrift, einen Aufsat~ geschrie
ben, worin er die These verficht, es habe niemals in der Geschichte 
eine Regierung gegeben, die sich ganz auf die Zustimmung der Re
gierten gestiitzt und auf jede Gewaltanwendung verzichtet hatte 1). 

Diese Ansicht hat unzweifelhaft in der Erfahrung ihre Stiitze. Sie 
war aus P,aret.os Soziologie geschOpft, wo der lapidare Satz steht: 

ii''t.._ A ••• >-' .~ 

In tutta la storia appaiono consenso e forza come mezzi di go-
verno 2). Die ersten Jahre von Mussolinis Diktatur sind eine 
eigentiimliche Mischung jener beiden Elemente: bald wird Gewalt 
angewendet, bald um Zustimmung geworben. Das Wahlgesetz und 
seine praktische Durchfiihrung zeigen beide Seiten dieser Taktik. 

Wahrend fiir den konsequenten demokratisch-parlamentarischen 
Politiker das Wahlrecht den Sinn hat, die Kammer zu einem ge
treuen Abbild der politischen Stimmung des Landes zu machen, wie 
Arturo Labriola der Reform gegeniiber hervorhob 3 ), war es der 

1) V gl. Mus sol i n i s Aufsatz: Forza. e Consenso, Miirzhe£t 1923 der Gerarchia, 
Rivista politicao Milano. 

2) Trattato di Sociologia generale, volo III, p. 388. "In der 'ganzen Geschichte 
erscheinen Z~tllIunung und Gewalt als Mittel der Re8.ierungo" 

S) 1. Co, p. 164. 
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Zweck des neuen fascistischen Gesetzes, die leitende politische Stro
mung vor aller Augen bl06zulegen und ihr das parlamentarische 
Obergewicht zu verleihen. Da auf diese Weise die Kammer ein ge
fiigiges Werkzeug in der Hand der Regierung wurde, so war damit 
gema6 dem Wortlaut der Begriindung die Stabilitat in der Politik 
des Landes gesichert. Sieht man den Sinn des Parlamentarismus in 
der Erzeugung "politischer Kompromisse", so war er bereits durch 
die Anlage des Wahlgesetzes ins Herz getroffen; denn die Karten 
waren so gemischt, da6 beim Spiel in der Kammer der Ausgang 
keiner Abstimmung ffir die Regierung und die ihr ergebenen Abge
ordneten eine Oberraschung bedeuten konnte. Wenn die Parteien 
innerhalb des demokratisch-parlamentarischen Systems durch Listen
wahl und Proportionalwahlrecht sich den Staat in die Hande gespielt 
haben, so vollzog die Reform Mus sol i n i s den O~~~&~g. !,?~P~-: 
teienstaat zum. Eirl-:.J>m~b~taatJllld war insofern Gewaltanwendung 
g;ge~' ill; ~ichtfascistischen Kammergruppen. Diesa Entmachtung 
der parlamentarischen Fraktionen war eine Etappe im Kampfe gegen 
die Parteien; seit dem Staatsstreich war der Fascismus den fremoon 
gewerkschaftlicllen, genossenschaftlichen und politischen Organisatio
nen mit legalen und illegalen Mitteln unausgesetzt zu Leibe gegangen, 
wiihrend die gegnerische Presse sait dem Sommer 1923 durch einander 
folgendc Dekrete unter standig steigenden Druck gesetzt wurde 1). 

Das Wahlgesetz brachte den Liberalismus in eine Klemme. Ob
wohl, wie noch gezeigt wird, in der sozialen Struktur des Fascismus 
eine Verschiebung sich anbahnte, waren die Sympathien breiter biir
gerlicher Schichten noch so stark auf die junge Bewegung konzen
triert, da6 eine Loslosung der Liberalen, soweit sie sich dem Fascis
mus verschrieben hatten, nicht in Frage kam. Die fiihrenden Per
sOnlichkeiten setztendeshalb ihre Namen auf die nationale Liste 
(listone), 'Y~!,c~e.~in~.~~~t~c.}:lie! ~ter de~ yors~tz l\ru's~~friiTs: 
zusammengestellt hatte. Der Umschwung in der politischen' Situa..; 
ti.o~"Yi~ii~ns·l~~ ~i~ht scharfer ausgedriickt werden als durch die 
Gegeniiberstellung der beiden Tatsachen, wonach im Jahre 192I bei 
den Friihjahrswahlen die Fascisten im Schlepptau des demokratisch
liberalen Blocks ins Parlament gekommen waren, wahrend drei 

1) Villari: 1. c., p. 207 SS. 
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Jahre spater anerkannte liberale Leaders, wie DeN i col a, 0 r
lando und Salanara, es fiir taktisch kIug hielten, siehderjungen 
Bewegung anzuvertrauen. Allerdings haben die Namen diesel' meri
dionalen Politiker im faseistiseh sehwaeh besetzten Suden die ihnen 
ergebenen Cliquen del' nationalen Liste zugefiihrt. 

Die Wahl seiber bewies, da6 es del' Diktator verstand, den con
sensus del' Masse zu organisieren, auf den nooh kein modemes ~"SQ:.:
lutistisch~ R.~gienmg~;ysiem verziehtet hat. Mus sol i n i hatte ver
sehiedene Steine im Brett: das Wahlbiindnis mit dem Liberalismus, 
einige auBenpolitisehe Erfolge, ein geordnetes Budget IIDd die nieht 
~ureh Streiks gestOrte Wirtsehaft. Ob das Gleiehgewicht im Staats
haushalt nul' dem Faseismus gutgesehrieben werden kann, mag ob
jektive Kritik bezweifeln; das ist politiseh gleiehgultig. Del' Erfolg 
del' Aprilwahlen war quantitativ groB, seThst wenn man die Stim
men derer absetzt, die dureh Wahlterror, besonders in den kIeinen 
Stadten und auf dem platten Lande, eingesehuehtert waren. Jene 
Wahl, die den Untergang der nieht fascistischen Parteien im Parla
ment einleitete, braehte fur die Diktatur 64,9 Prozent der abgegebe
nen Stimmen. 

Es ist eine historisehe Erfahrung, da6 bei jedem gegluekten Um
sturz die angreifende Partei nieht nur dureh ihre Bereitsehaft, Gs
walt anzuwenden, ans Ziel gelangt, sondern ebenso dadureh, daB die 
in der Herrsehaft befindliehe Klasse sieh seiber aufgibt. Eine Be
stiitigung dieses Satzes war die Haltung des italienisehen Parlaments, 
das seIber aus Verh1il1nitswahlen hervorgegangen war, gegenuber del' 
Reform Mussolinis ein Jahr frUber, im Sommer 1923. Die Ex
priisidenten und mit ihnen der groBte Teil der Liberalen lHld Demo
kraten, in dem Irrtum befangen, die fascistisehen Fluten wiirden 
sieh in das ruhige Bett des alten Italiens zuriieklenken lassen, zu
dem Gegner des Proportionalwahlreehts aus Prinzip, stimmten mit 
del' Regierung. Giolitti, der die moralisehe Verantwortung ffir 
das Anwaehsen des Fascismus trug und diesen bei den Wahlen von 
1921 gestiitzt hatte, doeh spiiter aus Vorsieht seinen Namen nieht 
auf die nationale Liste setzte, blieb dem ersten Fehler treu - und 
beging den zweiten. Ais Vorsitzendel' del' Kommission ffir die Prii
fung der Vorlage gab er dem neuen Wahlreeht seine Zustimmung; 
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gefragt, weshalb er diese "juristische F ehlgeburt" gebilligt habe, 
soIl von seinen Lippen die macchiavellistische Bemerkung gefaIlen 
sein: "Je schlechter, desto besser"l). Salandra, dessen Gewandt
heit es gelang, das Heterogene zu verbinden und jede politische Hal
tung zu rechtfertigen 2), argumentierte etwa so: das Wahlgesetz gibt 
Mussolini eine feste Mehrheit in der Kammer; es ist deshalb das 
beste Mittel, den Diktator daran zu hindern, eines Tages das Parla
ment nach Hause zu schicken und die Verfassung zu verletzen. Dazu 
kam eine zweite Erwagung. Wurde Mussolini, indem er sich auf 
eine standige parlamentarische Majoritat stiitzte, nicht gIeichzeitig 
unabhiingig gegeniiber dem extremen Fascismus, dessen Gewalttatig
keit sich unter der Diktatur verstarkte? 

Schroffe Gegner der Reform waren die Sozialisten aus allen 
Lagern, die konstitutionelle Opposition um Amendola und die 
Republikaner. Die Popolari befanden sich in schwieriger Lage. Ihre 
Ideologie und die der Fascisten trugen verwandte Ziige, zudem hatte 
die italienische Volkspartei den Fascismus bis in den April 1923 
durch Vertreter in der Regierung unterstiitzt. Der KongreB in Turin, 
wo die Frage weiterer Mitarbeit zur Diskussion stand, lieB die 
Gegensatze im SchoBe der Partei kraB hervortreten. Die christlich
demokratische Linke erkIarte sich scharf gegen die fascistische 
Kampfmethode, die auf Vernichtung der Parteiorganisation und der 
christlichen Gewerkschaften hinauslief. Sie war iiberdies Anhiinge
rin des Verhaltniswahlsystems. Nur Don Sturzos Geschick konnte 
den offenen Bruch mit dem neuen Regime und dessen FoIgen fUr 
die Partei verhindern. Aber auch seine Tagesordnung war im Kern 
antifascistisch. Hier griff Mussolini ein. Er fiihIte sich stark ga
nug, die Trennung, welche im Grunde durch die GewaIttatigkeit 
seiner Unterfiihrer proV'Oziert war, auf sich zu nehmen; er kannte 
die Schwache des gegnerischen Parteigefiiges. So akzeptierte er in 
der letzten Aprilwoche 1923 die Demission der Popolari in seiner 
Regiernng. Der Bruch mit einem der Fiihrer der demokratischen 

1) Do r so, G u i do: La rivoluzione meridionale, p. 82. Torino 1925. 
2) 1m April 1914 hatte S a I and r a in der Kammer erklart, LiberaIismus be

deute in Italien das gleiche wie Patriotismus. Daran kniipft Par e t 0 die bissige 
Bemerkung, beides seien "Verkleidungen", deren sieh in Italien die Partei der 
specularori bediene. I. c., § 1555. 
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Sozialen, der seinem Kabinett angehorte, ein Jahr darauf, war ein 
weiterer Sehritt zur Isolierung. 

Solange die dem Wahlgesetz feindliehen Krafte in der Kammer 
zusammenhielten, bestand fiir seine Annahme keine Aussieht. Da ge
schah etwas unerwartetes. Kurz vor der Abstimmung verschwand, 
auf einen Wink des Vatikans, Don Stu r z 0 in der Versenkung, wie 
weggeblasen. Damit war der dureh Klugheit und Temperament ga
fiihrliehste Gegner Mus sol i n i s politiseh tot. In der Begriindung, 
die der Priester bei Niederlegung seines Parteiamtes gab, hief, es 
nur, er wolle den Gegnern nieht liinger Gelegenheit geben, "sieh 
iiber die Beziehungen der italienisehen Volkspartei zur Kirehe zu 
irren und diese in die unvermeidbaren politisehen Gegensatze hinein
zuziehen; der Zeitpunkt selbst sei ungiinstig, aber die Offensive 
gegen die Kirehe, ankniipfend an die Haltung der Volkspartei gegen
iiber dem Wahlgesetz, diirfe so nieht weitergehen" 1). Am Stimm
tage seIber fiillten sieh Wandelgiinge und Tribiinen mit bewaff
neten F ascisten, wahrend Mus s 0 Ii n i eine versOhnliehe Rede hielt 2). 
Man spraeh von Einfliissen, welehe die Krone geltend maehte 3). 

Am end 0 I a s Erklarung lief, erkennen, daf. die Opposition wankte. 
Der Rif, dureh die katholisehe Volkspartei trat offen zutage. Ein 
Teil der Reehten ging ins faseistische Lager iiber, der Rest enthielt 
sich der Stimme. Das Ergebnis war gleichwohl iiberraschend; mit 
303 gegen 40 Stimmen ging die Wablreform dureh4.). 

x. 
Man hat jene Ee.!f~ffiH!\g .. S t,V-J',Z..QJI YQU seiu.eJA .. Am~~ als Partei

sekrem als Zeichen fiir die guten Beziehungen zwischen dem fascis
tischen Italien und der romischen Kirche gedeutet. Die Versohnung 
ist seitdem oft genug als nahe bevorstehend angezeigt worden. 
Wenn, wie Ende 1925, in der Eneycliea Quas primas, der Papst 
seine Anspriiehe auf das Patrimonium Petri, im Gegensatz zu friihe
ren Kundgebungen, gleiehsam a mezza voce vortriigt, so glaubt man, 

1) Galati, Vito G.: Religione e Politica, p. 172. Torino 1925. 
2) Don Sturzo, Luigi: a. a. 0., S. 129. 
S) Galati: 1. c., p. 175. 
4) La Nuova Politica dell' Italia, p. 214. 
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das Ziel schon mit Handen zu greifen. Aber man irrte stets; die 
romische Frage ist von der endgultigen Losung heute ebenso weit 
entfernt wie bei dem Staatsstreiche Mussolinis. Die Beziehung 
zwischen dem Vatikan und den beiden Parteien, die sieh erst in del' 
Nachkriegszeit gebildet hatten, Popolaren und Fascisten, ist ein 
au8erst delikates Problem, bei dessen Behandlung der Heilige Stuhl 
sich weder in der einen noeh der anderen Ilichtoog gebunden hat. 

Die Kurie hatte lange der Begriindung einer katholisohen Partei 
auf italienisehem Boden widerstrebt. Die Formel, welche in den 
Tagen Pi u s X. innerhalh des Vatikans Geltung hatte, lautete knapp 
und prazis: cattolici deputati si; deputati cattolici nol). Glaubige 
Katholiken konnen Abgeordnete im italienisehen Parlament werden, 
aber sie dunen sich nieht zu einer Partei zusammensehlie8en. Die 
Kurie hat iu diesem Punkte ihre Meinung geandert; die Namen der 
Manner, die sieh an der Grundung der italienisehen Volkspartei im 
Jahre 1919 heteiligten, lie8en keinen Zweifel, daB die Genehmigung 
des Papstes zu dies em Sehritt vorher eingeholt war 2). Doeh die Zu
stimmung bedeutet nieht, da8 die Kurie sieh irgendwie mit der 
neuen Partei identifizierte. Sie ware damit aus ihrer Reserve heraus
getreten und hatte sieh unklug in politisehe Tageskampfe gemiseht. 
Die Kirehe hat hiiufig die Veran.twortung fur die Haltung der Po
polari abgelehnt; als bei einem hestimmten Anla8 die liberale Presse 
die Abhangigkeit der katholisehen Volkspartei vom Vatikan behaup
tete, lie8 dieser dureh den Osservatore Romano in aller Form der 
Auffassung entgegentreten, "als oh sieh hinter der konfessionellen 
Indifferenz der Partei in Wirkliehkeit die hOehste Autoritat der 
katholisehen Kirehe verberge" 8). Welehe Motive bei der Krise von 
1923, die zum Versehwinden Sturzos aus dem politisehen Leben 
fuhrte, den Ausschlag gegehen hahen, ist nieht klar. Es gab mehrere 
Momente, die das Handeln der Kurie bestimmt haben konnen. Ein
mal hestand dort Antipathie gegen die konfessionelle Indifferenz 
der Partei. Hinzu kam die starke Betonung sozialrevolutionarer Pro-

1) C I a a r, M a x i m il ian: Italien, Der plipstliche Stuhl und die Losung der 
romischen Frage. Zeitschri£t £ur Politik, Bd. IX, S. 338. 

2) Vercesi: 1. c., p. 1525. 

S) Vercesi: 1. c., p. 184. 
v. Beckerath, Fascistischer Staat. : 5 
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grammpunkte auf dem linken Flfigel und weiter die Tatsache, daB 
die Person des Priesters an der Spitze der Partei geeignet war, Un
kundige fiber die Beziehung zum Vatikan zu tliuschen. Auch die' er
probt kirchenfreundliche Haltung dar fascistischen Regierung, welche 
die Schulpolitik, eine charakteristische SchOpfung des liberalen Ita
liens, in eine dem Vatikan genehme Bahn gelenkt hatte, spielte eine 
Rolle; endlich war die offene Drohung mit dem Kulturkampfe in 
der extremen fascistischen Presse, fiir den Fall, daB die Popolari die 
Annahme des Wahlgesetzes verhindern sollten, fur die Entscheidung 
des Papstes nicht gleichgultig. 

Es gibt eine fascistische Legende, welche behauptet, die Verbesse
rung in den Beziehungen von Staat und Kirche hebe erst mit der 
neuen Regierung an. Die Wendung in dem Verhiiltnis beider Miichte 
zueinander liegt tatsiichlich schon im Pontifikate Pi us X. Die Poli
tik des ralliement, wie sie Leo XIII. den franzosischen Katholiken 
der Republik gegenuber angeraten hatte, ein gefiihrlichar Irrtum 
nach Ansicht der Action franftaise 1), ubertrug sein N achfolger 
Pi u s X. auf Italien. Der Augenblick, die erste groBe Bresche in das 
starre non expedit zu legen, welches den italienischen Katholiken die 
Beteiligung an staatlichen Wahlen strikte verbot, wurde mit Ge
schick ausgewahlt. Der groBe Mailiinder Generalstreik von 1904 
hatte vorubergehend den Syndikalisten die Stadt in die Hande ge
spielt. Nachdem die Bewegung ohne Zutun der Regierung a:usge
gluht war, blieb eine heftige Erregung im ganzen italienischen 
Biirgertum zuruck. G i 0 lit t i hielt den Moment fur gUnstig, Wah
len auszuschreiben; hier und da schossen katholische Kandidaturen 
aus dem Boden, und die schweigende Zustimmung des Papstes 
machte es den Gliiubigen allenthalben moglich, die staatserhaltenden 
Mandate gegeniiber dem SoziaIismus zu unterstutzen 2). Eine Ency
clica des folgenden Jahres erweiterte die Bresche; kirchentreue Per
sOnlichkeiten, die in der wachsenden Sozial- und Wirtschaftsbe
wegung eine Rolle spielten, traten in die Kammer ein und schlossen 
sich der Regierungsmehrheit G i 0 lit tis an. Die politische Bedeu-

1) Vg1. den Nachruf von Charles Maurras auf Leo XIII., abgedruckt in 
La Democratie religieuse, p. 321 S5. Paris 1921. 

2) Vercesi: 1. c., p. 123. 



tung der Katholiken war bei dem Wahlgang von 1913 schon so 
groB, daB; die Mehrheit der Abgeordneten ihrer Hilfe den Eintritt 
ins Parlament verdankte t ). Die Zustimmung zur Griindung einer 
katholischen Partei war der letzte Schritt auf einem Wege, der lang
sam zur Annaherung der Kirche an den Staat gefiihrt hatte; denn 
die Erlaubnis der politischen Betatigung der Katholiken war gleich
bedeutend mit der Anerkennung des Staates in seinen tragenden poli
tischen Institutionen. All das geschah, Hingst bevor Mussolini ans 
Ruder gelangt war. 

Nach der Machtergreifung hat sich der Fascismus der alteste~ 
Diplomatie Europas mit naiv-hastiger Zutunlichkeit genahert. Was 
lag ihm· daran, ebenso wie in der Frage derSta~tsform: seine ur
spriingliche antiklerikale These umzustoBen? XuBerungen, welche 
die Wendung einleiteten, lagen vor; schon ehe er zur Macht gelangt 
war, sagte Mussolini gelegentlich von seiner Bewegung, sie sei 
weder antireligios im allgemeinen noch antikatholisch im besonde
ren 2). Wenn der Vatikan seine widerstaatlichen Bestrebungen auf
gibt, hieB es in der ersten Kammerrede des Abgeordneten, so soIl 
Italien ihn bei der Durchfiihrung seiner Zwecke sogar mit Geld
mitteln unterstiitzen 3). Der V:ersOl,m~g mit ~er. Kirche diente neben 
vielen anderen Verbeugungen die Anrufung Gottes im Parlament, 
jener coup de theatre, womit Mussolini seine erste Kammerrede 
nach dem Staatsstreich schloB 4). 

Hinter solchen vorschnellen Gesten stand jedoch eine Auffassung; 
von Religion und Kirche, die sich mit der Zeit vertiefte. Einmal ge
wann mit dem Eintreten Giovanni Gentiles in die Bewegung 
innerhalb der intellektuellen Kreise des Fascismus seine Philosophie 
an Boden, wonach Staatsgefiihl und Religiositat sich beide im Be
wuBtsein des Einzelnen "aktualisieren" und in der Realitat von Staat 
und Kirche verbunden bleiben: der Staat muB in der Kirche seinen 
Verbiindeten sehen 5). Kein Staat existiert ohne die Hingabe seiner 
Glieder; in dem mystischen Akt der Hingebung sieht G en tile die 

1) Claar: a. a. 0., S. 34I. 
2) Diuturna, p. 445. 
S) Vgl. die deutsche Ausgabe der Reden Mussolinis: S. 98. 
4) La Nuova Politica dell' Italia, vol. I, p. I6. 
5) G e n tile: Discorsi di religione, p. 45. Firenze I924. 

5* 
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gemeinsame Wurzel von Staat und Kirehe1). Daraus entstand jene 
Vermisehung von Religion und Staat, die zu der seltsamen Behaup
tung~td1irte,~ae/'Fascis;r;u;~rdi~:,Religion vom Staate". Aber die 
Verbindung zwiscl;;;' ~~e~'''RegieritiigssystehCfu Italian, das sieh 
mit Emphase national nannte, und der romisehen Kirehe lag nieht 
nur auf metaphysisehem Gebiete 2). Yom vollendeten antiken Heiden
tum und Skeptizismus halte sieh der italienisehe Nationalismus naeb 
dem Vorbild der franzOsisehen Royalisten allmahlieh zu einer Kirehen
freundliehkeit durehgerungen, die sieh allerdings mit dem Vatikan 
insofern in Widersprueh setzte, als sie die romisehe Kirehe aus
sehlieBlieh unter nationalen Aspekten ansah. Die Bewegung Cor r a
dinis ware niemals in Italien so raseh maehtig geworden, wenn sie 
nieht seit dem romisehen Wahlbiindnis von 1913 systematiseh die 
katholisehen Kreise fiir sich gewonnen hatte. In dieser Taktik war 
der Faseismus dem Nationalismus noeh iiberlegen. 

J edenfalls lieBen sieh Argumente - ideelle und reelle - fiir die 
AussOhnung mit der Kurie auf italieniseher Seite ins Treffen fiih
ren; der Papst, die Wiirdentrager des Vatikans, die auslandisehen 
Vertretungen sind fast alle Italiener, und der Katholizismus ist ein 
wiehtiges Band fiir die im Ausland verstre~h;~L~-deskk~er. 'Dre
'Be~i~h;;~iz~i;~he~ '-der 'I(i;ch~ und 'itali;~ '-';h~int al~o'-besonders 
eng; ist da die Hoffnung unbegriindet, mit etwas gutem Willen 
werde der politische Zwist sieh schliehten lassen? Wenn es weiter 
die Aufgabe eines nationalen Regimes ist, die iiberkommenen Werte 
zu p£legen, so ist es eine Tatsaehe, daB der Katholizismus in Ita
lien, im Gegensatz zu den nordliehen Staaten, eng mit der Tradition 

1) Gentile: 1. c" p. 83ss. 
2) Auch nicht fur G e n til e selber, der als Unterrichtsminister im ersten 

Ministerium Mus sol i n i s den Religionsunterricht in der Elementarschule obliga
torisch gemacht hat. Als er seine Reform gegen Angriffe verteidigte, wies er auf 
die einzigartige Bedeutung der Religion fur die Bildung des jugendlichen Geistes 
hin und ging so weit, die Dekadenz Italiens seit der Renaissance auf den MangeL 
eines religiosen Weltbildes zurUckzufuhren. G e n til e: Il Fascismo al governo della 
scuola, p. 36. Palermo 1924. Es ist interessant darauf hinzuweisen, daB von Gen
til e und seinen Freunden die Auffassung, die Religion sei ein Mittel fur die Zwecke 
des Staates - mezzo a disposizione della stato -, als veraltet abgetan wird. Die 
typische, schon im Text angedeutete Wendung ist die: Religion sei Bejahung 
des Menschen in seiner Hingabe an die Pflicht; darauf grunde auch der Staat seine 
Existenz. V g1. L i ci t r a, Car mel 0: Dal Liberalismo al Fascismo, p. 76. Roma 
1925. 
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der gesamten Nation verwachsen ist. Manche fascistische Theoretiker 
halten geradezu die Gegenreformation ffir eine entfeinte Verwandte 1), 
weil sie gegeniiber den protestantischen Machten einen geistigen 
Mittelpunkt darstellte, um den sich das italienische Yolk sammeln 
konnte. Dazu kommt, daB der streng hierarchische Aufbau der 

ka~~~~~c~e~. "~~~~~~ .. v?~. F_~~cis§~~~~~~~~;~~~· ~~'.J~~~.ieaillnt 
wird. Noch wichtiger ist der spiiter zu begriindendeUmstand, wo--
nach die durch den Nationalismus vermittelte fascistische Staats
theorie mit der aristotelisch-thomistischen Leme der romischen 
Kirche in der Auffassung des Staates als einer korporativen Einheit 
iibereinstimmt. Fiir die AussOhnung sprechen endlich rein realpoli
tische Erwagungen. Die Kirche, als Tragerin der machtigsten uni
versalen Idee, lenkt unausgesetzt die Blicke der ganzen Welt nach 
Italien und nach Rom. Wenn es gelange, die groBe geistliche Macht 
auf italienischem Boden mit dem Staate auszusohnen, so brachte das 
nicht bloB innerpolitischen Gewinn, sondern mUBte dariiber hinaus 
das Prestige des Fascismus in den katholischen Landern und bei 
allen katholischen Parteien ungeahnt steigern. 

Ais der Fascismus die alte, von der Action franr;aise und dem 
vorrevolutionaren PreuBen gelieferte Formel "Thron trod Altar" ak
zeptierte, hatte sich in der vatikanischen Politik schon ein wichtiger 
Wandel vollzogen. Seit den Tagen L eo XIII., also seit der Ency
clica Rerum novarum und den Ermahnungen an die franzosischen 
Katholiken, sich mit der republikanischen Staatsform auszusOhnen, 
hat die Kurie ihr traditionelles Biindnis mit den konservativen Mach
ten grundsatzlich gelost; sie hat begonnen, sich auf die veriinderten 
politisch-sozialen Verhaltnisse einzustellen. Die A'nsicht ist irrig, als 
sei die Kirche eine natiirliche Verbiindete des Fascismus, weil er 

1) Dieser Gedanke ist am schiirfsten ausgepriigt hei Cur z i 0 S u c k e r t: 
L'Europa vivente. Firenze I923. S u c k e r t hetont den antimodernen Charakter 
Italiens. Es hat weder eine Reformation noch eine Revolution gehabt. Es ist das 
Land der Gegenreformation, der Reaktion, des Katholizismus. Da6 diese Koustruk
tion irrig ist, hraucht nicht erst hewiesen zu werden. Es sei nur auf zwei Dinge 
hingewiesen: die Inquisition hat in Italien niemals Wurzel fassen konnen; die Ein
wirkung der franzOsischen Revolution auf die Bildung des italienischen National
hewuBtseins und die Theorie des Risorgimento ist nicht zu leugnen. Die Theoretiker 
der Critica Fascista - Bottai und Rocca - hahen sich gegen die Auffassung 
S u c k e r t s gewandt; auch G e n til e leitet die fascistische Ideologie aus anderen 
Wurzeln ab. Dariiher spiiter mehr. 



eine von Natur "reilktionare Erscheinung" darstellt. Die Kurie treibt 
Realpolitik; sie sieht im Fascismus nichts anderes als eine poli
tische GroBe und ist gewiUt, die neue Stromong in Italien nach 
Kriiften auszunutzen. Sie hat aus den Handen der fascistischen Re
gierung schon wichtige Geschenke entgegengenommen. Zu diesen 
gelioren gewisse Bestandteile der neuen Schulpolitik, wie die Auf
hebung des staatlichen Erziehungsmonopols, die Erteilong von Reli
gionsunterricht an alIe Kinder und die Anbringong des Kruzifixes 
in jedem Klassenraum des Konigreiches. Hierzu kommt die Er
hohung der GehaIter des Klerus ond die Befreiung vom Militar
dienst fiir Theologiestudierende; eine Reihe anderer Fragen von 
groBer Tragweite ist noch in der Schwebe 1). Einen besonders wich
tigen Dienst leistete der Fascismus der Kirche in der Vemichtung 
der Freimaurerlogen, in denen der Vatikan von jeher seine gefahr
lichsten Gegner auf italienischem Boden erblickte 2). Aber trOtz aUer 
Werbungen, die gelegentlich durch dumpfes GroUen in den fascisti
schen Blattem abgelost werden, fiihlte sich die Kurie nicht bewogen, 
zu Gunsten des neuen Regimes ihre reservierte iiberstaatliche Haltung 
zu korrigieren. Das zeigte sich oft, besonders deutlich bei der 
Matteotti-Krise. Damals trat der Papst mit einer salomonischen 
Ansprache zwischen Fascisten und Popolari: er verurteilte die syste,.. 
matische Gewalttatigkeit der Fascisten, ~ber er geiBelte auch das 
Zusammengehen der Popolari mit dem atheistischen Sozialismus 
und ihre konfessionelle Indifferenz 3). 

Will man das VerhaItnis der Kirche zum Fascismus richtig beur
teilen, so muB die Frage prinzipiell behandelt werden. Wenn auch 
in der Konzeption des Staates als eines organisch~n. )Xese.na. die 
ObereinstimmUiig-zWi~~h~n katholischer ~d fascistlscher Lehre her
vortritt, so steckt doch im Fascismus eine Verabsolutierong des 
Staates, welche die Kurie nie akzeptieren wird. Die Grunda:uffas
sung in beiden Ideologien ist verschieden, woraus sehr wesentliche 
Konsequenzen fiir die Praxis entspringen. Der Vatikan kann nicht 

1) Vg1. Villari: 1. c., p. 2025., und Neundor£er, Karl: Die Kirchen
politik des italienischen Faschismus. Hochland 1925/26, H. 9, S. 369 ff. 

2) "Ober Vatikan und Loge vgl. Tis chI e d e r, Pet e r: Die Staatslehre Leos XIII., 
S. 382 ff. M.-Gladbach 1925. 

3) Galati: 1. c., p. 18555. 
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aufhOren, aus theoretischen und politischen Erwagungen gegen die 
Vergewaltigung katholischer Verbande zu protestieren, die gerade in 
Italien zu einem betrachtlichen Machtfaktor im sozialen und wirt
schaftlichen Leben angewachsen waren. Dagegen fallt es Mus s 0-

lin i schwer, angesichts der Ausschlie6lichkeit des fascistischen Staa
tes, die ein Dogma der Partei bildet, seine Anhanger in dieser Be
ziehung zuriickzuhalten 1). Abgesehen davon, ob es fiir den Vatikan 
iiberhaupt zweckma6ig ist, die heutige Lage gegen eine andere zu 
vertauschen, sind es zwei realpolitische Erwagungen von gro6er Be
deutung, die dem Fascismus gegeniiber Reserve auferlegen. Der Fas
cismus ist erne Parteiregierung, obwohl er sich anschickt, den Staat 
zu absorbieren. Ebensowenig wie sich der Vatikan mit den Popolaren 
identifizierte, wird er sich den Fascisten verschreiben, um nicht in 
kiinftige politische Kampfe des Landes hineingezogen zu werden. 
Neben der innenpolitischen Erwagung stehl die au6enpolitische. Der 
kindliche Glaube, die Weltorganisation der romischen Kirche lie6e 
sich eines Tages als Instrument des italienischen Imperialismus ge
brauchen, wohnt gewi6 nur in den Gehirnen der Durchschnitts
fascisten, aber die unklare Idee, als konne man die Kirche mittelbar 
fiir Italien nutzbar machen, wird scheinbar von besseren Kopfen ge
teilt 2). Die Kurie ist gewohnt, die Wirkung eines jeden ihrer 
Schritte auf die Gesamtheit der Kirche zu bedenken. Sie wird den 
allzu engen Kontakt mit einer nationalistischen Regierung vermeiden, 

1) Sehr interessant war die Ansprache, die der Papst am 20. Dezember 1926 im 
Consistorium Secretum gehalten hat. Er beklagt sich in recht herben Ausdriicke.n 
iiber die Angriffe, welche Fascisten in letzter Zeit gegen katholische Vereine Illldi 
Institutionen gerichtet hahen. Dabei macht er einen klaren Unterschied zwischen 
Mus sol i n i Illld seiner Gefolgschrlt. Er bezeichnet Mus sol i n i als den Manri, 
"der mit einzigartiger Kraft Illld Frische des Geistes das Steuer des Staates fuhrt", 
Illld lobt die Regierung, weil sie Befehl gegeben hahe, solche Verbrechen zu ahnden. 
Gleichzeitig verurteilt der Papst als unkatholisch eine Staatslehre, "die im Staat~ 
einen Selbstzweck sieht, den Burger nur dem Staate verpflichte Illld ihn zwinge, 
sich ihm ausschlieBlich zu widmen". Es ist, bei der Feinheit vatikanischer Politik, 
gewill kein Zufall, daB in der gleichen Ansprache die Action franQaise verdammt 
wurde, welche "die Parteilichkeit der Religion vorzieht Illld dieserder Partei zu 
dienen befiehlt". Acta Apostolicae Sedis, Annus XVIII, vol. XVIII, Num. 13. 

2) Vgl. hierzu in dem Buche Villaris (p. 200S.) folgende Bemerkung: If, 
owing to the international character of the Catholic Church, it cannot be used for 
purposes of purely Italian policy, it is undoubtedly a means whereby Italy can in
directly exercise influence abroad. 



um allen MiBverstiindnissen auBerhalb Italiens vorzubeugen. Es 
heiBt die Wirkung nationalistischer Ideologie gewaltig iiberschiitzen, 
wenn man annimmt, die Tatsache, daB der Vatikan iiberwiegend ita
Henisch zusammengesetzt ist, werde sich im Interesse des Landes 
politisch auswirken. Der nation ale Einschlag in der Zusamme~:-
s?~~ ... ~_~.y ~~~_}st.-:-~i~ UJ!lS~d,-~ w?~Che.r '~e~e~t~gslos 'iSi 
gegeniiber der alten universalistischen Tradition .. der Kirche. 

XI. 

Nac~ der Machtergreifung ist im sozialen Unterbau des Fascism~ 
.. ~~ ... --...s~-'>i'&...:-':.:J...~ ......... :,-,:",~_,,,,,,,~,,,,_ .,,(.:..<>L..,...-.-.• y., ............ + ... _·w~*' 

ei~~~er~c~~~~~g eingetreten. ~ie .ceti medi, das mittl~re und ~leine 
"Biirgertum, hatten neben Syndikahsten, Studenten, D Annunzlanern 
die alte Anhangerschaft des F ascismus gebildet. Die ~'!!..s:eoisie 
war hinzugetreten, je mehr sie erkannte, daB der Fascismus, von 
seiner syndikalistischen Beimengung gereinigt, unbedingt das Eigen
tum schiitzen werde. In entscheidender Stunde, kurz vor dem Marsch 
auf Rom, hatte die Confederazione generale dell' Industria, die 
groBgewerbliche Vertretung Italiens, den Konig wissen lassen, daB 
die "Welt der Industrie" fiir Mussolini seil). 

Als die Fascisten daran gingen, seIber Finanz- und Wirtschafts
politik zu machen, zeigte sich rasch, daB die Einfliisse von dieser 
Seite ihr das Geprage gaben. Eine Politik, die Ruhe schaffen wollte 
in einem Lande, wo sich durch drei Jahre der Sozialismus in allen 
Spielarten zu Tode experimentiert hatte, war der Gefahr, reaktionar 
zu werden, an sich schon sehr nahe. Das liegt in der Natur der 
Dinge. Wenn die revolutionaren Krafte sich erschOpft haben, so 
sind ihre Gegenpole, GroBgrundbesitz und GroBkapital, um so mehr 
als sie eine konzentrierte Aktivitat entfalten, die gegebenen Pfeiler, 
auf welche die Regierung sich stiitzt. Der Fascismus hatte seinen 
Aufstieg zwar vorziiglich der Mittelklasse zu verdanken, aber diese 
war wirtschaftlich viel zu gespalten, uIh ein geschlossenes Programm 
zu erzeugen und zu vertreten, das die Regierung hiitte annehmen 
konnen. Sie iiberlieB notgedrungen der Plutokratie das Feld. Je 
mehr der Fascismus seine RekonstruktionspolIi1:k' de~' Willen dieser 

1) Zuccarini, Oliviero: Esperienze e soluzioni. p. 84. Roma 1926. 



Macht anpaBte, desto groBer muBte die Enttliuschung in breiten 
Abschnitten der Mittelschicht werden. Daraus resulti.erte die Ver
anderung in der sozialen Struktur des Fasci:sm.us. Seine Wirt
schaftspolitik im Verhiiltnis zu seinem sozialen Aufbau wird uns 
in einigen charakteristischen Einzelheiten kurz bescbaftigen. 

Die Wirtschafts- und Finanzpolitik der Fascisten nach der Macht-
....,~ ..... ..,....:::: ,I:.'C,,/Z'4'/. ~. ':'", .. ~:'§o.",*.""'~' /, "'_.~ .... ~:, y.~ •• 

ergreifung war in den Hauptziigen,soweif1ilf f6r'unsere Betrach-
tung wesentlich. sind, kurz folgende 1): Die staatliche Verwaltung 
wurde von den Drohnen der Kriegs- und Nachkriegszeit gesaubert. 
Oberschiissige Beamte und Arbeiter wurden entlassen, iiberfliissige 
Amter aufgehoben. Bis Ende Januar 1924 wurden in der Zivil- und 
Militarverwaltung etwa 32000 Beamte abgeschoben und bis zum 
Anfang des Jahres 1925 muBten mehr als 51000 Eisenbahner den 
Dienst quittieren 2). Dadurch lieBen sich betrachtliche Ersparungen 
im Staatshaushalte machen. Der Grundsatz freier Wirtschaft wurde 
wieder hergestellt. Zunachst fieIen' 'dte~letzten 'Fessehi' 'kiegsWlrt-

....• , , .... r'.'~.~.-::':.::.:'~~ ~ 

schaftlicher Gebundenheit, welter eIDe oft angegriffene Verordnung 
G i 0 1 itt i s iiber die Verwandlung ane;;~tiihib~~::-·~ Na~;sakti;ii, 
die - batte Sle·~i~htf blOIr-iiulaem 'Yapier"gestand'en -=-: geeigiiet 
gewesen ware, das mobile Vermogen auBer Landes zu treiben und 
die Bewegungen des Kapitalmarktes zu hemmen. 

Die Steue!pol~tik des ersten fascistischen Finanzministers, A 1-
be r t 0 D~~;'S t~'r';; n i, vermied aIle iiberstiirzten Reformen. Sie hatte 
eine technische und eine im engeren Sinne steuerpolitische Seite. Das 

1) Diese Seite der £ascistischen Tatigkeit ist haufig zum Gegenstand der Be .. 
trachtung, auch in deutscher Sprache, gemacht worden. V gl. die Darstellung von 
Bernhard: a. a. 0., S. 100££. und Mannhardt: a. a. 0., S. 269££' Vgl. 
weiter G a n gem i, L ell 0: La Politica economica e £inanziaria del Governo 
£ascista, p. 2155. Bologna 1924. Von demselben Autor: La Politica £inanziaria del 
Governo £ascista dopo il discorso di Milano, p. 2SS. Trieste 1923. Siehe £erner die 
zitierte, von Ben v e nut 0 G r i z i 0 t t i herausgegebene Serie von Studien: La 
Politica £inanziaria italiana. Hier nimmt Mar i 0 Pug 1 i e s e kritisch Stellung zur 
teilweisen Abscha££ung der Erbscha£tsbesteuerung, p. 191 ss. Eine schone Obersicht 
iiber die Finanzen des Konigreichs seit seiner Begriindung, einschlieBlich der £ascis
tischen MaBnahmen. gillt G r i z i 0 t t i seIber p. 9 ss. Knappe Darstellungen zur 
Finanz- und Wirtscha£tspolitik des Fascismus £indet man in £olgenden Schri£ten: 
De'S t e £ an i, A1be rto: La Restaurazione £inanziaria 1922/25, p. 257 5S. Bologna 
1926. (La Reconstruction £inancicre de l'Italie, ein im Februar 1926 in Basel ge
haltener Vortrag); £erner Villari: 1. c., p. 101SS. 

2) Vi 11 a ri: 1. c., p. 105 s., p. II9 s. 



V e.~~~lagungsverfahren sollte vers.charf~" das undurchsichtige System 
vereinfacht, die Allgemeinheit der Besteuerung durchgefiihrt wer
den. Die Steuerpolitik lieB sich von dem Gedanken leiten, bei der 
starken BevOlkerungszunahme sei der Produktionsapparat unzu
reichend. Deshalb miisse man fremdes Kapital ins Land ziehen und 
diide die Kapitalbildung im Innern nicht unterbinden. Dieser Ge
danke hatte seine Konsequenzen: hlage-;des Ausfanaes wurden in 
Italien fiir eine bestimmte Zeit von jeder Auflage ~d Kontrolle be
freit 1). Die Vermogenssteuer, Gewinnsteuern aus der Kriegszeit, 
Luxusabgaben sowie die Aufskhtratsteuer fielengleichfaHs; kleine 
Vermogensverkehrsteu~rn, wie der Wechsel- und Quittungstempel, 
wurden ermaBigt. Vor aHem aber ~esei~~!~~man innerhalb der Fa
milie die auf der Hohe bolschewistischer Bedrohung zustande ge
kommene Erbschaftsteuer, das verhaBte Gesetz Gioli tti-F acta
Meda, welches'-dM~~i~hib~e Eigentum des Landmannes sehr viel 
merkbarer traf als den unsichtbar-fliichtigen Kapitalbesitz. Fiir die 
Ausfalle im Budget muBte Ersatz geschaffen werden. Neben anti
quierte Ertragsteuern trat eine neue Bewertung des gesamten Ga
bauda- und Grundbesitzes sowie eine umfassende Heranziehung des 
landwirtschaftlichen Einkommens, sowohl beim Eigentiimer als bei 
dem besonders in Mittelitalien dicht besetzten Pachterstande 2). Eine 
entwickelte L~~t:ls!~.1le1:'@g. machte den Ex~mptionen offentlicher 
Lohn- und Gehaltempfanger ein Ende. Die das direkte Abgaben
system krOnende Erganzungssteuer, welche bisher allerdings nur auf 
dem Papier bestanden hatte, wurde in ihren Hochstsiitzen ermaBigt 
und auf kleine Einkommenbezieher ausgedehnt. 

Die Maxime, welche De'S t e fan i seiner Steuerpolitik zugrunde 
legte, lautete, man diirfe den Baum nicht fallen, um die Friichte zu 
genieBen 3). Die Lasten sollten iiber alle Schichten des Volkes ver
teilt werden. Nach der demokratisch-sozialistischen Finanzpolitik der 
letzten Jahre hieB das nichts anderes, als die - durch Geldent-

1) De'Stefani: 1. c., p. 263. 
2) Die Definition des landwirtschaftlichen Einkommens fiir die Kategorien der 

selbstwirtschaftenden Eigentiimer, Verpachter und Pachter ist kompliziert. Vgl. 
Gangemi: La Politica economica e finanziaria, p. 54. 

lI) De'Stefani: 1. c., p. 9 (aus der programmatischen Rede vor der Kammer 
vom 25. November 1922). 



wertung in ihrer Wirkung abgeschwachte - I\!I?ital~~ll!S~ung.,rg.~
gangig machen und die mittl~ren und unteren Klassen schader 
herluiziehen, 'ob~ohi die~e tr~tz der- in 'Kneg~": '~dNaclikriegszett 
gescliafferien Gewinn- und Vermogensabgaben relativ zu schwer be
lastet waren l ). Die plutokratischen Ziige in der fascistischen Steuer-

~!i,tik ..s~Il~ I?ic!it ~¥:e~~e~~~. 'Di~ Eillsch~~gd'e; ~ 11 "den 
S8.tzen maBlos iiberspannten - Erbschaftsbesteuerung geschah im 
Interesse des Kapital- und Grundbesitzes; sie war eine schone 
Morgengabe an die Latifundien, die von einer solchen Abgabe be
sonders hart betroffen wurden, weil sie sich ihr nicht entziehen 
konnten. Die gleiche plutokratische Tendenz hatten die Aufhebung 
der Gewinn- und Aufsichtsratsteuern und verwandte MaBnahmen. 
Doch die Steuerpolitik war nur Bestandteil einer Wirtschaftspolitik, 
die sich in derselben Richtung bewegte. Die Unteni:ehmerzogenun
mittelbar Nutzen aus der Obertragung von Monopolen an die private 
Wirtschaft, etwa des Ziindholz- und Lebensversicherungsmonopols. 
1m ersten Falle schuf der Staat ein Zwangskartell, dem die Her
stellung und der Verkauf von ZiindhOlzern ausschlieBlich zustand, 
im zweiten beteiligte er am Staatsmonopol zwei groBe Aktiengesell
schaften 2). Die Stiitzung des halbtoten An s a I d 0 - Konzerns, die 
Mus sol i n i vornahm 3'), griff in ihren Konsequenzen auf die ge
samte italienische Wirtschaft iiber, aber sie kam dennoch am meisten 
dem Industriekapital zugute, welchem iiberdies aus der Erweiterung 
des Heeres und der Schaffung einer groBen L,uftflotte Staa!Sauf
trage in reicher Fiille zuflossen. Kaum eine andere'Frage zeigte den 
koitservativ-plutokratischen Geist des fascistischen Regimes klarer 
als die Haltung gegeniiber dem GroBgrundbesitz. Die Zerschlagung 
der Latifundien war ein Lieblingsgedanke der Popolari; schon das 
fascistische Programm von I92I hatte an Stelle der sozialen Aus-
gegii~h;~heit,'die wirtSchafUi~he' E~grebigk~itz~"Ma8~tabe-cter 
i~~~~n Koi~ni~aiion gemachf4):'Trideiii-"aieser "Gedanke sich nach 
der Machtergreifung gesetzlich fixierte, wurde die Aufteilung des 

1) Griziotti: l. c., p. 15ss. 
2) Gangemi: l. c., p .. 2IISS. 

S) Gangemi: 1. c., p. 29788. 
4.) Villari: 1. c., p. 138. 



GroBgrundbesitzes praktisob. ad calendas graecas vertagt 1). Einen 
Entwurf der italienischen Volkspartei, der eine verstlirkte Schaffung 
v'On Bauernland v'Orsah, lieB man sogleich fallen. Die bereits ver
wasserte Verordnung Vis 0 c chi, wonach in der Hauptsache unbe
bautes Land in gen'Ossenschaftliche Nutzung ubergehen sollte, ver
schwand ebenfalls vom Erdboden 2). 

Es ist schwierig, die fascistische Wirtschaftspolitik in der ersten 
Zeit nach der Machtergreifung in ihrer Wirkung auf die Mittel
schicht klar zu erkennen. Der Mittelstand ist weniger geschlossen 
als jede andere Gesellschaftsschicht; er enthaIt Bestandteile, deren 
Schicksal eng mit dem der GroBindustrie verbunden ist. Die Stutzung 
eines Gebildes, wie des Ansaldo-Konzerns, kam den darin'tatigen 
Angestellten, die zum Mittelstande gehoren, ebenso zugute wie Ar
beitern und Unternehmern. Die wachsende Kaufkraft aller dieser 
Kreise befruchtete auch den Kleinhandel und das Handwerk. Aber 
trotz dieser Einschrankung: De'S t e fan i s Steuerpolitik war gegen 
den Mittelstand gerichtet, und es ist eine Erfahrungstatsache, daB 
auf keinen Teil staatlicher Tatigkeit das politische Verhalten des 
Burgers S'O stark reagiert wie auf MaBnahmen in der Besteuerung. 
DaB die fascistische Steuerp'Olitik Mittelstand und Arbeiterungiinstig 
beeinflussen muBte, liegt schon in dem von ihr anerkannten Grund
satz: nach der iibermaBigen Heranziehung des Kapitals durch vor
fascistische Regierungen miiBten die Lasten auf breitere Schultern 
verteilt werden. Die Erfassung von Lohnen und Gehaltern traf 
Beamte und Arbeiter in offentlichen Diensten. Die Belastung des 
landwirtschaftlichen Eink'Ommens, w'Omit man bisher in dem Agrar
lande Italien lax gewesen war, unterwarf mittlere Eigentiimer und 
Pachter einer Steuerart, v'On der sie bisher nichts gewuBt hatten. 
Kleine Landleute, die nach ihrer Gesinnung unzweifelhaft dem 
Mittelstande angehOrten, gerieten dadurch in peinlich engen Kontakt 
mit der SteuerbehOrde 3). Dazu kamen andere Bestandteile der neuen 
Wirtschaftspolitik, wie die Entlassungen in den groBen Staatsbetrie-

1) Zu dem Gesetzdekret vom 18. Mai 1924 vgl. einen maBgeblich Beteiligten: 
S e r pie ri: 1. c., p. 10755. 

2) Vochting: a. a. 0., S. 378££. 
S) Vg1. die Angaben Serpieris: 1. c., p. 251. 
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ben, die Abschaffung des Mieterschutzes und der Reste der Zwangs
wirtschaft, welche gleichfalls die Interessen des Mittelstandes emp
findlich treffen muBten. 

Es ist somit gewiB, daB Teile der Miue1schicht im Srunm~.1~4 
vom Fascismus erniichtert waren, nachdem dieser so weitgehende 
Konzessionen an das Wi~tschaftsprogramm der italienischen Pluto
kratie gemacht hatte. Dazu kam die nicht enden wollende Gewalt
tlitigkeit der radikalen Unterfiihrer in den Provinzen. Die MiBstim
mung 1iiBt sich aus der Analysierung der W.3hle~~!W~.X9.w...Eruh
i!~!~!:'}9.241lUr undeutlich erkennen. 

Der Wahlterror hatte in den klein en Stadten und auf dem Lande 
die BeViOlkerung eingeschiichtert. N ach der offiziellen Wahlstatistik 
belief sich die Zahl der abgegebenen Stimmen auf etwas iiber 7, I 
Millionen. Davon waren 64,9 % fiir die Regierung, dieser auch ohne 
die im Gesetz vorgesehene Hoherbewertung der Mehrheitstimmen die 
Zweidrittelmajoritat sichernd. Von allen Parteien konnten nur die 
Kommunisten die Zahl ihrer Sitze um sechs vermehren, ein Beweis, 
wie die schroffe Rechtsregierung die Arbeiter ins extreme Lager 
trieb. Unitarier, Popolari, Republikaner, konstitutionelle Opposition, 
Giolittianer brachten es insgesamt auf 1,6 Millionen Stimmen; es 
ist klar, daB darin iiberwiegend Voten der Mittelschicht steckten. 
Man darf annehmen, daB ein Teil dieser Klasse vom Fascismus ab
gefallen und entschlossen war, gemeinsam mit den Arbeitern Oppo
sition zu machen. So erkliirt sich die Schwere der Krisis, welche in 

-.atJlflliilllli'll, ......... 

der z~it!,!l.J!alfte .Jk§....l.l\hres !.92!jlJln..E!~s.i~n seinem Be-
stan de erzittern lieB. Denn so geschickt auch die pdlitische Fiihrung 
der Gegner, unterstiitzt durch die wichtigsten Zeitungen des Landes, 
'die Krise ausnutzte, sie ware nicht so gefahrlich geworden, hatte 
nich t vorher schon die ~~~~J'l},l;).g, l11:~it~r,,_s.ch.~~.h: teJ!, -eingesetz t 1) . 

1) Die Wahlen von I924 bilden die einzige Gelegenheit, sich von der orllichen 
Verbreitung des Fascismus ein ungefahres Bild zu machen. Es ist dabei wohl zu 
scheiden zwischen der Partei, • ..?!.e ~merisch .kl!!.~*~~n wurde, und den Mit
laufern, welche die grolSeMasse der Wlilil'er'aarstel en unif"ieilWeiSe den fascisti
schen Syndikaten angehoren. Die hochsten Prozentsatze wurden erreicht in den 
Abruzzen (85,9010 der abgegebenen Stimmen), Apulien (83,70/0), Toscana (77,3 % ), 
Emilia (7I,70/0), Calabrien und Basilicata (76,50/0), Campanien (76,3%), Sizilien 
(69,8 0/0). In den iibrigen Provinzen lagen die Prozentsatze unter dem Durchschnitt 
des Konigreichs. Besonders groB war die Abweichung in den oberitalienischen 



Ganz plotzlich und dennoch in der Art des Fascismus tief be
griindet und so gleichsam seit langem vorbereitet brach ein Ereignis 
herein, das die Nachtseite des neuen Systems grell beleuchtete. Der 
Mord an dem unitarischen Abgeordneten Mat teo t t i. In der langen 
Liste fascistischer Gewalttaten war es der am meisten herrorstechende 
Fall. Anfang Juni 1924 hatte Matteotti in der Kammer Mi6-
brauche bei der letzten Wahl scharf kritisiert; die Rede, mehr ein 
Dialog zwischen ihm und der stets ins Wort fallenden fascistischen 
Mehrheit, hatte ein Nachspiel in einer erregten Auseinandersetzung 
mit Mus s 0 Ii n i seiber 1 ). Als seine Freunde dem Abgeordneten zu 
seinen Worten gratulierten, solI er, der schwer belastendes Material 
gegen fascistische Haupter in seiner Tasche trug, prophetisch auf 
sein nahes Ende durch Morderhand hingedeutet haben 2). Die Atmo
sphare war ohnehin geladen mit politischem Sprengstoff. Die Oppo
sition hatte nach Eroffnung der Kammer an der Regierung und 
ihrer Methode sehr herbe Kritik geiibt. Mus sol in i antwortete mit 
einer vorsichtigen Verteidigung seines Regimes; er bemiihte sich 
formlich, die Opposition nicht vor den Kopf zu sto6en, ohne die 
Radikalen im eignen Lager durch Nachgiebigkeit allzusehr zu ver
letzen 3). Die Untat weckte allenthalben ungeheure Erregung. Einer 
jener elementaren Stimmungswechsel, wie sie in Italien haufig sind, 
vorbereitet durch die Abwendung eines Teiles der Mittelklasse, zog 
durch das Land. 

Der Mord hatte unmittelbar schwere parlamentarische Folgen. 
Die lange Zeile der Gegner: Anarchisten, Kommunisten, Maxima
listen, Unitarier, Republikaner, Popolari, konstitutionelle Opposition, 
demokratische Soziale, Bauern, dazu der Schwarm lokaler Gruppen, 
darunter solche, die in friiheren Entwicklungsstadien vom Fascis-

Industriebezirken, wo unter der landlichen Bevolkerung die Popolari, unter dem 
stadtischen Proletariat die Sozialisten und Kommunisten kraftig konkurrierten. Die 
hohen Prozentziffern fiir den Siiden beweisen, daB hier die Namen der Hberal
d'eii'ioK.ra:tis"ehen .. Fiihrer-'stark gt!ZOgetr-hatten. In einigen Teilen Mittel- und Siid
italiens hatten die Fascisten mit einer zweiten Liste (lista bis) der Minoritat wei
tere Sitze entwunden. V gl. hierzu Statistica delle elezioni generali politiche per la 
XXVII Legislatura (Aprile 1924). Rom:l 1924. 

1) Matteotti, Giacomo: Reliquie, p. 26355. Milano 1924. 
2) Matteotti: 1. c., p. 23. 
S) La Nuova Politica dell' Italia, vol. III, p. 13055. 
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mus abgesplittert waren, verlieB das Parlament und ging, nach dem 
beriihmten Vorbild des romischen Plebs, auf den Aventin. Zuriick 
blieben Liberale und Demokraten um die drei Exprasidenten Gio-
1 itt i, S alan d r a und 0 rl and o. So stark die Spannung zwischen 
den Konkurrenten G i 0 I i tt i und S a I and r a war, so verschieden 
die wirtschaftlich-soziale SteIlung ihres Anhangs, so hatten sie doch 
gemeinsam dem Fascismus gegeniiber stets die Rolle der financheg

giatori (der Flankendeckung) gespielt und spielten sie zunachst wei
ter. Aber sie beanspruchten fUr sich die volle Freiheit der Kritik. 
Man unterschied neben der lauten und unzuganglichen, das Land 
geschickt aufpeitschenden Opposition auf dem Aventin die skep
tische Reserve der Alten in der Kammer, die jeden Augenblick in 
Opposition umschlagen konnte. 

Mus sol i n i b<:?g angesichts der neuen Lage seine Front zuriick. 
Er deckte"d;~M:ord nicht"et~a mit dem gern und" oft angerufe~en 
Recht der Revolution, sondern lieB seine Mitarbeiter, soweit sie be~ 
lastet waren, verhaften. Ersetzte die heiBbliitigen Fascisten in den 
Ministerien durch gemaBigte und iibertrug dem friiheren Nationa
listen Fed e r z 0 n i das in diesem Augenblick so wichtige Innen
ministerium. Das Kabinett wurde wieder einmal einem - wie es 
hieB - lange geplanten Revirement unterworfen, wobei sich der 
EinfluB der Rechtsliberalen versllirkte. Mus sol i n i ging noch wei
ter. Ende Juni erklarte er in groBer programmatischer Rede im 
Senat, die fast zu 'oft seinen guten Willen herausstrich: er werde 

das Parlam~&.JlJ§l ,Q!g:w,_~()~_g.e.~etzgebenden Macht wi~der regel-
,~ • - ~","y ..... ,. ~ ~ •• ~.', <; _ ." !T' .......... ~_'. ..... ,-<,,."'_.---"'>. 

maBiKJq!!~ilLl!im:lilrr)l!c§§,l)!} .v.nd die illegale Parteimiliz mit der Ver-
f~;~~ng in Dbereinstimmung bringen; weiter versprach er, die Un
gesetzlichkeiten in der Partei auszurotten und "aIle lebendigen 
Krafte der Nation" zur Mitarbeit aufzurufen 1). Es war das Pro
gramm der Normalisierung (normalizzazione) , das hier entwickelt 
wurde. Bis zum Ende des J ahres bildete es die Achse der inneren 
Politik Italiens. Gleichzeitig suchte Mus sol in i, in einer Ansprache 
vor den treu gebliebenen Kammerfraktionen im Palazzo Venezia, 
durch geschickt verhiillte Lockungen, in denen die Notwendigkeit 
einer parlamentarischen Opposition grundsatzlich zugegeben wurde, 

1) La Nuova PoIitica dell' Italia, vol. III, p. 184. 
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die Gegner auf dem Aventin zur Ruckkehr nach Montecitorio zu be
wegen 1). 

Aber sie blieben aus. Die Spalten der Oppositionspresse fullten 
sich mit der Aufzahlung von Gewalttatigkeiten, die trotz M usso
lin i s Versprechungen in den Provinzen nicht aufhOrten. Peinlich 
war das Memoriale Cesare Rossis, des fruheren Pressechefs, 
der im Zusammenhang mit der Matteotti-Affare hinter Schlo6 
und Riegel geraten war: darin stand klipp und klar, der Duce habe 
um aIle Gewalttatigkeiten des Fascismus entweder gewu6t oder sie 
geradezu befohlen. Nicht weniger peinlich war ein vertraulicher 
Brief des Milizgenerals It a loB a I b 0, der auf die Abhangigkeit 
staatlicher Organe von der Partei deutlich genug anspielte, woran 
wohl schon ",orher kein Mensch gezweifelt hatte, der die Verschmel
zung von Partei und Verwaltung bis in die hochste Spitze beobachtete. 

Die Einkreisung und Isolierung des Fascismus setzte ein. Die Ver
einigungde;Kri:g;t~;;;;''''dTeeruesrarkesi1iii;M us sol i n i S 

~~w.......,,=«._~k""'l>-<._.~'l«".oN:.m..6!.. 

gewesen war, erklarte sich auf der Tagung von Assisi fur Normali-
sierung und die Ideale des Risorgimento. Der Gesamtliberalismus 
fa6te in Livorno im Oktober eine Tagesordnung, welche Wieder
herstelIung der Verfassung, Aufhebung der Parteimiliz und Selbst
verwaltung von der Regierung forderte. G i 0 I i tt i erklarte Mitte No
vember beilaufig im Couloir von Montecitorio, er werde gegen die 
Regierung stimmen, und begriindete seine Haltung mit dem ver
scharf ten Vorgehen gegen die Presse. Kurz darauf ging Orlando 
in Opposition. Der Bruch mit S a I and r a vollzog sich etappenweise. 
Der rechtsliberale Fuhrer legte zunachst dEm Vorsitz in der Budget
kommission nieder, dann die Vertretung Italiens im Volkerbunde. 
Ais er der Regierung im November zum letztenmal sein Vertrauen 
gab, warf er Mus sol i n i das bose Wort entgegen: "Das Morden, 
das Sengen und das Prugeln mussen nun aufhOren 2)." Die vollstiin
dige Abkehr erfolgte unmittelbar nach Mussolinis Januarrede, 
die mit dem Normalisierungsprogramm brusk brach. Aber dabei 
ging Salandras Gruppe in Stucke; ein Teil seiner Anhanger, unter 
Leitung S a r roc chi s, blieb im fascistischen Lager. Doch in seinen 

1) La Nuova Politica dell' Italia, vol. III, p. 19085. 

2) Ingros80: 1. c., p. 180 s. 
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anerkannten Hauptem hatte der Liberalismus das faseistisehe Regime 
aufgegeben; und lie6 sieh aueh nieht dureh ein ~~jg~,!z 
n~~~.s-!i~~!I!l~Ud kodem, das zu Methoden der Vorkriegszeit, 
zur Mehrheit von Wahlkreisen und zum Einzelwahlsystem zuriick
kehrte. Es entspraeh insofern der veranderten politisehen Lage, als 
bei Wahlen, an die Mussolini zur Ablenkung von der dureh die 
Matteotti-Affare aufgeworfenen "moralisehen Frage" (questione 
morale) daehte, ein Zusammensehlu6 der Gegner verhindert wurde. 
Diese Gefahr lag in dem geltenden System, wonaeh ganz Italien ein 
einziges Wahlkollegium bildete 1). 

Mus sol i n i s Politik wahrend der Mat teo t t i-Krise schwankte 
hin und her zwischen Naehgiebigkeit und Harte. Bald verspraeh der 
Duce, das Parlament in seine alten Rechte einzusetzen, bald wollte 
er die Volksvertretung nicht mehr als die einzige Stelle ansehen, wo 
die Lebensfragen der Nation entsehieden werden 2). Einmal pries er 
die moralischen Krafte des Fascismus, dann wieder drohte er mit 
fiirchterlieher Musterung in seinen Reihen und warb in fast sehmei
ehelnden Worten um das Vertrauen der Reehtsliberalen3). Kaum 
war das Normalisierungsprogramm verkiindet, als die Presse emeut 
geknebelt wurde. Nach der Vereidigung der Miliz auf den Konig 
kamen Entwiirfe, die sich gegen die geheimen Gesellsehaften richte
ten und die Regierung in den Stand setzten, von sich aus das Straf
gesetz zu andem. 

Dieses Schwanken kann als Ausdruek von Mus sol i n i s prekiirer 
Stellung ;;:urgera:ln werden zwischen dem Extremismus der Partei 
und der Mehrheit des Landes, die er Z;~~~ wollte. Es er
gibt sich dann etwa folgendes Bild: . In iktator hangt stets im 
Netz der eigenen Anhanger, die ibn gro6 gemacht haben. Musso
lin i wollte wohl die aufsassigen Elemente in der Partei ausmerzen 
oder zu ruhiger Mitarbeit erziehen, aber er konnte die Geister, die er 

"""-.",-~~",,"'''''''.''''''''~,,,,"">F_~~'';·.~·· ':: Y~-"'." 

g!!~!!~:~~~,~~~~l!-9~' Die Normalisierung hatte einen gro6en un
iiberwindliehen Gegner: den revolutionaren Fascismus in den. Pro-

f; ~l '''~ ",.-I 

1) Ein niiheres ~-aU£ das Gesetz hat keinen Sinn. Es is! ~~LJ1!#..t~\ih 
~'Y9.r,den und wird es nie werden. 

2) La Nuova Politica. vol. III, p. 298. 
B) La Nuova Politica, vol. III, p. 45555. 
v. Beckerath, Fascistischer Staat. 6 
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vinzen, wie er sich auf dem platten Lande und in den kleinen 
Stiidten breit machte, der die Friichte des Sieges riicksichtslos ge
nie6en wollte. Der geschichtliche Augenblick fur einen Mann wie 
Roberto Farinacci war gekommen. Es war Rucksicht auf die 

r 
radikale StrOmung, wenn Mussolini im August, als die Hoff
nung auf Ruckkehr der Aventinparteien in die Kammer so gut wie 
geschwunden war, vor dem gro6en Nationalrat der Partei allzustark 
den landlichen Charakter der Bewegung herausstrich 1). So war es 
schon oft gegangen: bei gro6en Entscheidungen wie der Schwen
kung zur Monarchie oder der vereitelten Verstandigung mit dem 
Sozialismus. Mussolini beugte sich vor dem Anhang: mit jenem 
unheimlichen Geschick, sich von der stiirksten SWmung tragen zu 
raSseii;"~-den·'Auiell"Je-;'ll8.S$edasp~estig~~ zu 
verlieren. 

Aber es ist auch eine andere Version denkbar. Es ist moglich, 
da6 Mus sol i n i von vornherein oder nach kurzem Zogern ent
schlossen war, es zum Bruch zu treiben; da6 seine Bekenntnisse zu 
Verfassung und Parlament nur den Sinn hatten, den fiancheggiatori 
Sand in die Augen zu streuen und hinter der Kulisse den Angriff, 
die "zweite Welle" (seconda ondata), vorzubereiten. Denn die 
Schwere der Krise au6erte sich nicht bl06 darin, da6 Am end 0 I a , 
das geistige Haupt der Aventin-Parteien, Mussolini vor den Staats
gerichtshof ziehen wollte; noch bedenklicher war es, da6 der Gegen
satz zWIschen Radikalismus und Revisionismus innerhalb der Partei 
sich zuspitzte, und da6 unter dem Druck der Gegner Zersetzungs
erscheinungen, wie der AbfaH der Kriegsteilnehmer, auftraten 2). 

Mussolini mu6te die Reihen der Anhanger fester schlie6en; das 
gelang so gut, da6 heute von~lr§Jql¥!.g,e:I;J.j,qu~b!I.b>,.d&r.,R~~, die 
nach au6en sichtbare politf~~he Bedeutung haben, 1l~~L~~~ 2-ie 
Rede sein k8.Il!!~ Nach der zweiten Version, die ich fur die richtige 
halte, ware das Schwanken Mus sol i n i seine bewu6te Taktik, um 
Zeit zu gewinn'enunddr;;lilie;~;K;ifte7\vcl~he "itm'stru~t;;;;,'~6g
lic1isi'lang~~ichi?U; ;erlieren. 

1) La Nuova Politica, vol. III, p. 219. 
2) Symptome des Verfalls zeigten sich wahrend der Krise in Neapel, Parma, 

Messina und anderen Provinzen. Atti del V. Congresso Nazionale, p. 22. Roma 1925. 
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Ein in Italien gern zitiertes Wort Macchiavillis lautet: ein 
Staat miisse, wenn er lange leben wolle, oft an seine Quelle (prin
cipio) zuriickkebren. Mus sol i n i seIber batte diesen Gedanken einst 
angefiibrt, als er im Juli 1921 gegeniiber dem "Sport der Gewalt
tlitigkeit" der weise geleiteten Gewalt im Sinne So reI s, wie sie der 
Mailander fascio zu iiben verstebe, das Wort redete1). Wahrend der 
Krise batte er durch eine Flut von offentlichen Reden in allen 
Teilen des Landes die Zustimmung der breiten Masse gesucht .. Jetzt 
war er gewilIt, die Herrschaft auf die andere Stiitze jeder Regierung, 

die Gewalt, zu griinden. D.!:. F!s~s~!!~~~1h.l.!.IUt~ .• ~~ an 
seinen Ausgangspunkt zuriickgekehrt. Die Situation war au6erst ge
spami"Tt·iSoIiert(rur"ch'''den4xA~der liberalen Leaders und gro6er 
Teile der Offentlichen Meinung batte er nur noch die Wahl, zu 
paktieren oder den Ring der Gegner zu durchsto6en. Die Kammer
rede MussoIinis am 3. Januar beschritt den zweiten Weg: sie war 

die de~~£!~.~.~:.?!,e~si~?~: .. "Wenn zwei 
Elemente unversOhnlich miteinander ringen, liegt die Losung bei der 
Ge~ Niemals hat es eine andere Losung in der Geschichte ge
gebenood wird es eine andere geben 2')." Der Duoe nahm die ge
samte Verantwortung fiir die Handlungen des Anbangs auf sich. 
"Ist der Fascismus eine Verbrecherbande, sind aIle Gewalttaten das 
Ergebnis einer bestimmten historischen, politischen, moralischen 
Atmospbare, so trage ,ich dafiir .die Verantw9£!~ denn ich habe 
diese Atmosphare geschaffen mit einer Propaganda, die reicht yom 
Eintritt in den Weltkrieg bis auf den heutigen Tag&)." 

Mus sol i n i versprach Klarung der politischen Situation inner
balb der nachsten 48 Stunden. An den folgenden Tagen wurde das 
Minist~J:h:lI!\.La_s~~~t!.!'c!I umgestaltet; zwei Rechtsliberale schieden.1lU§_ 

,,, .... ,,... .. , ...... ' • .,.. .. " ...... '...-.~......,..,.... ~i:I:l 0C\lU. ....... 1' 

den Justizminister 0 v i g Ii 0 ersetzte ~~; Aus dem Ministerium 
der Koalition, womit Mussolini 1922 begonnen, war ein reines -P~teikabiW!,g!l~n. Die Ernennung Farinaccis zumSekretlir 
der Partei, die im Mlirz erfolgte, wirkte wie eine Fanfare. Nachdem 
dieser seine Aufgabe, wozu die Verteidigung der Angeklagten des 

1) Diuturna, p. 346. 
S) Mussolini: Disoorsi del 1925, p. 16. 
S) M ussolini: I. c., p. 14. 

6* 
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Mat teo t t i - Prozesses gehorte, gelost, trat er mit wahrhaft antiker 
Geste, allerdings nicht ganz freiwillig, ein Jahr spater in die Reihe 
der gewohnlichen Fascisten zuriick. Mussolini duldet nicht, da~ 
der Inhaber dieses wichtigen Amtes allzu machtig wird. 

XII. 

Welches ist das Ergebnis -der innerpolitischen Entwicklung Ita
liens zwischen 1920 ~24n1.Bt~fh-ekekiapp";;YF~~~rf~
den, 'rue"aarpolitlsch Wesentllche in der iiberstiirzten Fiille der Er
eignisse enthalt und erschopft? 

Das Italien der Vorkriegszeit war dem Namen nach ein parla
mentarisch regiertes Land. Es wurde in Wirklichkeit beherrscht 
durch eine Parlamentsoligarchie, welche den Hof auf ihrer Seite 
hatte, den Senat, der auf konigliche Ernennung zUriickging, in der 
Hand hielt, mit Hilfe des zentralistischen Verwaltungssystems die 
Wahlen "machte" und den Gewahlten Einfl~ auf die Administra
tion einraumte. Verfolgt man die innere Geschichte des Landes in 
den Hauptabschnitten zwischen 1848 und 1860, 1860 und 1876, 
1876 und 1922, so findet man, d~ sich jeweils eine ganz kleine 
Zahl von Personen in den Ministerien abwechselt. Diese Gruppe 
bildete (mit Mosca, Pareto, Michels zu reden) die classe diri

~ .. Es ist nur natiirlioh, d~ in demselben M~e, wie"'icii'der 
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes seine soziale Struktur sich 
differenzierte, die Kreise, auf welche die Glieder der herrschenden 
Gruppe sich stiitzten, verschieden waren. G i 0 1 itt i verkniipfte se.ine 
Politik in der Hauptsache mit dem Finanzkapital und den Spitzen 
der sozialistischen Verbande, obwohl er gelegentlich auch Katboliken 
und Nationalisten nebst bauerlichem und biirgerlichem Anhang zu 
sich heriiberzog. Er war ein Meister in der Kunst, die politischen 
Krafte des Landes gegeneinander auszuspielen und sich dienstbar 
zu machen. Salandra dagegen war mehr der Exponent von Gro~
grundbesitz und Schwerindustrie. Aber dieser Unterschied schlie~t 

1) Der soziologische Hintergrund dieser Erorterung 1st die Par e t 0 - M 0 8 C a -
sche Eli.teth!l!l3.e. Eine Charakteristik in deutscher Sprache steht hei M i c h e 15 • 
Zur SC;ziologie des Parteiwesens, S. 479 ff. Leipzig 1925. 
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nicht aus, daB beide zur classe dirigente gehorten; diese ist nirgends 
homogen, vielmehr gleicht sie einem Karlell, dessen Angehorige 
durch das gemeinsame Interesse, die Konkurrenz auszusohlieBen und 
den Konsumenten zu schropfen, zusammengehalten werden, wahrend 
zwischen ihnen der Wettbewerb fortdauert. 

Die Herrschaftskaste in Italien verfiigte iiber eine Ideologie; sie 
nannte sich selbst demokratisch-liberal. Aber sie hatte im Grunde 
weder mit dem einen noch mit dem andem etwas zu tun. Die Ideo
logie war ein AusMngeschild aus der Zeit des Risorgimento, wel
ches die Einigung Italiens im Kampfe mit Klerikalismus und Abso
lutismus vollzogen hatte. Der italienische Liberalismus war ini Laufe 
seiner Entwicklung weder vor Hochschutzwllen noch vor Monopolen 
zuriickgeschreckt. Er begniigte sich in der Hauptsache mit einer 
stereotypen Phraseologie, wie sie von Mannem wie Salandra vor 
Wahlen mit groBter Virtuositat gehandhabt wurde. Der demokra
tisch-liberale Gedanke war iiberdies wenig tief ins Land eingedrun
gen. Demokratische und sozialistische Schriftsteller wie Art u r 0 

Lab rio 1 a bezeichnen oft die stadtische und besonders die landliche 
Bourgeoisie Italiens als borbonica oder austriaca-bourbonisch oder 
osterreichisch -, um ihren reaktionaren Geisteszustand zu charakteri
sieren und die Erfolge des Fascismus psychologisch zu hegriinden. 
Es ist nidht korrekt, wenn man den Satz aufstellt, der Fasoismus 
habe dem Liberalismus aller Schattierungen in Italien ein Ende be
reitet. Er hat nur f!.in oligarchisches System beseitigt, welches im 
Namen des Liberalismus und der Demokratie Italien regierte. 

Die Mittel, mit welchen das alte System sich zur Wehr setzte, 
waren die eines Sterbenden. Die Herrschaftsgruppe war wenig be
sorgt, yom FasC'ismus aus dem Sattel gehoben zu werden. Sie fiirch
tete vielmehr, daB die neu aufflammende sozialistisch-kommunis
tische Elite oder die Fiihrung der italienischen Volkspartei sie ent
maohten konne. Sie sah wie gebannt auf die Bedrohung von links; 
dabei iibersah sie, daB die vermeintlichen Helfer von roohts fiir sie 
yiel gefahrlicher waren. N ur so ist ihre Politik verstandlioh. G i 0-

litti und Salandra wollten sich der neuen Bewegung bedienen, 
um den Sozialismus und die christliche Demokratie niederzuwerfen. 
Der Reohtsliberalismus mochte dabei von der Hoffnung erfallt sein, 
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eines Tages den Fascismus zu absorbieren; Salandra bezeiehnete 
sich vor den Wahlen von 1924 als "Ehrenfascisten" und betonte das 
Gemeinsame in seiner und der neuen Partei mit starken Tonen. Aber 
im politis~hen Leben ist es unmOglich, einen anderen zur Aktivitat 
'anzus~rnen ~;rfii~;~~z~~fQJ~~;r"M;b;'"haiie 
seine sct:u1digkcit,·~~tiiri;·~~;;· 'd~~-M~h;'~~~ -~icht. G i 0 Ii tt i s Er-

wiigung war feiner. Sein Ministerium hatte das Milieu geschaffen, in 
welehem sich der Faseismus entfaltete. Der greise Politiker glaubte, 
die junge Bewegung werde sieh durch ihre Illegalitat so kompro
mittieren, da6 er sieh ihrer mit Hilfe der Staatsgewalt und der 
offentliehen Meinung eines Tages werde entledigen konnen. Er ver
kannte dabei, da6 Mus so Ii n i der Gewalt nie gewichen ware und 
sieh in dem mit Ressentiment geladenen, nationalistisoh iiberhitzten 
Biirgertum der Naehkriegszeit auf ein Fundament stiitzte, dessen 
Konsistenz der alte Skeptiker untersehatzte. Es war viel zu spat, als 
sieh die einander befehdenden Gruppen des Liberalismus in der 
Matt eo tt i-Krise zu einem Gesamtkongre6 zusammenfanden, 
moehte auoh ein Teil der ceti medi inzwisehen vom Faseismus ab
geriiekt sein. Selbst der Abfall der fiancheggiatori war zum Schlu6 
politiseh bedeutungslos. 

Die E~e;.~,~~~ ,?lt~'!""~!~!~=!!f!:f~£~~%'?'~~~,~~~~ ~!~,~~~~s~!ist 
der politlse e rtrag der Jahre 1920/24. Die Taktik Mussorinis 
d~n LiDe5f'en:geg~ftbe~"h~te"d~-'beit:'nden, da6 er trotz der Er
oberung des Staates die Kulisse des alten Italiens so lange stehen 
lie6, wie die Ereignisse es erlaubten. Die Auseinandersetzung mit 
der absterbenden Herrsehaftskaste ist ein Spiel von hohern taktisch
politischem Reiz, wahrend sieh der Kampf mit den konkurrierenden 
Maehten, den Eliten von Sozialismus und italienischer Volkspartei, 
in verhiiltnisma6ig einfaeher Linie vollzog. Der Faseismus hatte 
dabei einen inneren und au6eren Vorteil. Er war einmal dank der 
Straffheit seiner Organisation, der Abhangigkeit der angesehlossenen 
Verbande, der Labilitat seines Programms und der Zugkraft des 
nationalen My thus fest gefiigt, wahrend die Gegner keine Kristalli
sationsp~kte finden konnten und ihre Krafte spalteten. Er s~~ 
auch. Dleht davor zurUek, Ge",alt ~w~nJ~n, und hatte diese 
mi'i'iThrischZu:samme;;geiJ.,t.~ M:~ mag seine Gewaltbereitschaft 



moralisch verurteilen, sie war gleichwohl der SchUissel zum poli
tischen Erfolg. Ende 1924 war die katholische Kirche die einzige 
politische GroBe in Italien, welche sich selbstindig neben dem Faa
cismus behauptete. In dem Verhaltnis zur Kirche liegt ein wichtiger 
Unterschied zwischen fascistischer und bolschewistischer Diktatur, 
den wir festhalten wollen; in Ru:6land hat sich die Staatskirche voll
standig der weltlichen Gewalt untergeordnet. 

Der Abfall der liberalen Fiihrer, der die Isolierung des Fascismus 
vollendete, hatte, wie stets in solchen Fallen, die Wirkung, da6 die 
Bewegung, welcher die frUheren Gegengewichte fehlten, sich radi
kalisierte. Sie mu:6te zudem, wollte sie ihre Existenmotwendigkeit 
beweisen, die neuen Ideen, welche in ihrem SchoBe ruhten, metho
disch ausbilden und auf den Staat iibertragen. Was bisher au6er der 
Reorganisationsarbeit geleistet war, hatte relativ wenig zu bedeuten. 
Man war dazu iibergegangen, die freien Berufe in Verbanden (Ordini 
professionali) zusammenzufassen und an die Stelle einer groBen 
Zahl beratender Organe, welche der lokalen und zentralen Verwal
tung zur Verfiigung standen, den obersten Volkswi.x.t§,~..,!,t.[ Con
siglio superiore dell'Economia Nazi;nale) z';-;tzen, ein Gremium, 
dessen Mitglieder von oben ernannt wurden; es war bloB,2.eE,tl_ 
und trat nur selten zusammen. Man experimentierte weiter an den 
Vertretungskorpern der Wirtschaft herum 1). Ein Dekret aus der 
ersten Zeit der D.iktatur, wonach aile Gewerkschaften registriert 
werden soUten, blieb auf dam Papier: die katholischen und sozia
listischen Verbande weigerten sieh, aus Furcht vor Repressalien, ihre 
Mitglieder zu nennen. Das Jahr 1925 bed~utete f.!e: d~s: des 
fascistischen Staats- und Gesell;chaftsprogramms ~Sowie Seine-Y er
wirklichun.s: die Wende. 

XIII. 

Der Fascismus war groB geworden in einem syndikalistisch-natio
nalistischen Milieu, welches zwar Programmkeime, aber kein-!!r!!~~s 
8.!lwendungsfahiges Pr~ru-~~ enthielt. Durch die allmiliTI'che An
~~ai!fi!ligenz, vor allem durch die VersclimelZung ni.'it 

1) Erwihnt sei nur der (fakultative) Landwirtschaftsrat der Provinz (Consiglio 
agrario provinciale). S e r pie ri: 1. c., p. 272 ss. 
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den Nationalisten, ist ihm ~,~"~~~~~~,Pr?~~p'~, ~1!!~' 
Die H.~~tpunkte der Staats- und Gesellsch~~i~eo!~e: ~ti..~t der 

E!!~ut!v~ 1I~~~~~_!!~~~.!!.¥~s:.~~~.2~~~ ~l~~~-
kampies, ~X:U:l~~~~h!~ y e*~~qg, wurden m fasClstisCIien ZIr-
~Publikationen schon zu einer Zeit emsig diskutiert, wo die 
Regierung Mussolinis, welche mit dem Gros des Liberalismus 
zusammenhielt, vorsichtig genug war, die tragenden Institutionen 
des alten Italians unbeIiihrt zu lassen und gelegentlich die 'Oberein
stimmung mit den Grundlinien der albertinischen Charte herauszu
streichen 1). Die Diktatur sah in dem Programm, dessen UDIrisse 
sich vage aus der allgemeinen Diskussion emporhoben, ein Requisit, 
dessen siesich bediente, sobald die politische Situation es erforderte. 

A1s wahrend der Matt e 0 tt i-Krise die Aktivitiit auf den extra
men Fascismus vom Schlage F arinaccis iiberging, entschlof, sich 
die Partei dazu, ein Gremium von fiinfzehn Personen, die Kom
mission der Solonen, einzuberufen, welches Vorscliliige-machen sollte 
fiir das kiinftige Verhiiltnis von Exekutive und Legislative, das neue 
Vereinsrecht, die Arbeitsgesetzgebung und manches andere. Es han
delte sich dabei mehr um eine Geste, die anzeigen sollte, daB man 
auch mit geistigen Waffen kiimpfen konne. Kaum hatte sich der ---Bruch mit dem letzten fiancheggiatore, S a I and r a, vollzogen, als 
Mus sol i n i, diesmal in seiner Eigenschaft als Kabinettschef, eine 
neue'Koinmission aus achtzehn Person en zusammenrief, welche zwei 
~ ........ .$'0' ........ _,-._, ,~' .......... _,."-~,,, ____ '6_'UU~4"'':_'''''''·-'"'''· ........ :..:, ••. r..<,.It«..;;:,: .... '. 

fundamentale Fragen"Zu losen unternahm: das verhiIinls von gesetz-
gebender und ausfiihrender Gewalt zu einander und die berufstiin~ 
disehe Gliederung der Gesellschaft und ihre Beziehung zum Staate. 

Die De~~.?2~! .. 2!~:~~~hn,~~!~$«!i~~~t!J?!:~~~~~s~t 
aufTasCistis.c.4et:.,.§.e~~~,~). Sie ist es nieht deshalb, weil die Losungen, 
wclclle"'sie- vorgesehlagen, inzwisehen von der faseistisehen Praxis 
befolgt worden waren. 1m Gegenteil: die Gesetzgebung ist im Inter-

1) In der Senatsrede Mussolinis vom 8. Juni 1923 hieE es, "niemand dachte 
daran, die Verfassung zu zerstOren, deren Grundmauern solid gehaut seien"; Ende 
November 1924, also kurz vor dem Umschwung, fiel die Bemerkung, man wolle das 
Statut nicht verletzen in den Bestandteilen, die eine "unverlierhare Errungenschaft 
des italienischen Risorgimento darstellten". La Nuova Politica, vol. I, p. 156; 
vol. III, p. 461. 

2) Relazioni e proposte della Commissione Presidenziale per 10 studio delle 
riforme costituzionali. Roma 1925. 
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esse der Festigung faseistischer Vormaeht iiber die Anregungen der 
Kommission in entseheidenden Punkten hinausgegangen. Aber die 
Denkschrift hat der dynamisehen Staatstheorie des Fascismus und 
ihrer Gesellsehaftslehre die klarste Begriindung gegeben. Sie ist der 
wiehtigste Beitrag, den das intellektuelle Italien, soweit es fascistiseh 
war, zum Neubau des Staates geben konnte. Die Namen, welehe der 
Kommission angehorten, zahlten zu den glanzendsten des Landes: 
Gentile, Corradini, Rossoni, Volpe, Arias, Barone, 
Gin i, Roe e o. Die Denksehrift steht im Mittelpunkt der folgendeu 
Betraehtung; ihr Gedankengang wird dureh Ausfiihrungen anderer 
faseistischer Theoretiker erganzt. Der Versueh, die Hauptlinie naeh
zuziehen, bringt es unweigerlieh mit sieh, daB manehe Sehattierungen 
faseistischer Lehre unberiieksiehtigt bleiben. Die Divergenzen inner.., 
halb der Theorie konnen nieht gering sein: man bedenke, daB der 
Fascismus ein Reservoir darstellt fiir geistige Stromungen, die ganz 
versehiedenen Lagern entstammen. Jene Gesehlossenheit, welche den 
Boisehewismus in seinen Grundlehren auszeiehnet, wird man hier 
nieht erwarten diiden. 

Jenseits ihres konkreten Gehalts hat die faseistisehe Staatslehre 
mit aller nationalistisehen Theorie ein wiehtiges Merkmal gemein
sam: die Tendenz zur "Exklusivitiit'~: Es handelt sieh dabei urn die 
- nieht voii'aIlen~i~t~ilte::':~h;~ha~ung, als ob der Fascismus nur 

spezifiseh italienisehe Ge~~~e.n8~~~~~~ enHl,l!-lte, ~ und zwar ~!e,digl~eh 
solehe, in denen sieh das "W ~sen:'~ Jtalieus~ lt1.JssprieQt. Diej enigen 
Ideen, welehe~i~htal~Vo~ia~fer des Faseismus gelten konnen, aber 
gleiehwohl auf italienisehem Boden geauBert worden sind, werden 
als fremder Import abgetan. Diese Auffassung muB aller rational en 
Betraehtung als unsinnig erseheinen; sie laBt sieh verstehen, wenn 
man, wie es die Nationalisten aller Volker tun, dem Staate eine 
"Mission" zusehreibt, die sieh in einer nur ihm_~nen, dureh die 

~"'"':--''''w#!f.-''lj''''''' ~ 

J ahrhu'llderte fortgebildeten Ideologie niederschTagt. C h a r I e s 
M au r r as, fiir den es eine Kulturtradition der romanisehen Volker 
gibt, welehe Frankreieh am vollkommensten aufbewahrt hat, war 
so weit gegangen, die ReV'olution und ihre Lehre als absolut unfran
zosiseh zu verdammen 1). 

1) M a u r r a s: Romantisme et Revolution, p. 2 S3. Paris 1925. 
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Ebenso miBtraut ein Teil der fascistischen Theorie dem RiS(;'l'gi
mento, dessen Zusammenhang mit der verhaBten franzosischen Re
volution trotz der ganz anders gearteten Konzeption des Staates bei 
M a z z i n i oder G i 0 b e r t i nicht geleugnet werden kann. Er sieht, 
so wenig das gerade ffir Italien zutrifft, in der Gegenreformation, 
die neben der Hierarchie der romischen Kirche auch die korporative 
Tradition der romanischen Volker verteidigte, den Ahnen des Fascis
mus. Der Protestantismus ware dann fiir die germanisch-angelsiich
sische Welt der Ausgangspunkt ihrer individualistisch-demokrati
schen Entwicklung, eine Idee, die unmittelbar der Action franfiaise 
entlehnt ist 1), aber in ihrem Ursprung auf Comte und Bonald 
zuriickweist. Die historische Rechtsschule in Deutschland kehrte be
kanntlich den SpieB urn: fiir sie war die Genossenschaft die spezi
fisch deutsche Lebensform. 

Wie stellt sich yom Standpunkt der exklusiven Theorie die Ge
schichte der fascistischen Staats- und Soziallehre dar? "Das Mittel---alter ist Auflos'5~ .. ~~¥!.~2~~~~.~~~!l~~~.h2.J~~I~~l.!9.~g,,2)." 
Innerhalb einer Umwelt, die mehr und mehr in ihre Teile zerfiel, 
gab es nach Alfredo Rocco zwei grandiose Zentren, welche die 

"'" T!:dition !.~~ antiken Stl!a.~s~~~",~'!.~!!~2-!~ EO~~~E:,,!~J?!,!i.!ill!s 
fortpflanzten: die katholische Kirche und die italienische Staats-
philosophie. Rocc;-;;-~;ist"aufThomas v oU-A'q~i~-~'~d 
Da~a~f Macchiavelli und Vico. Er vergiBt die Verfechter 
des "starken Staates" auf auBeritalienischem Boden: Mel a n c h
thon, Hobb es, Wolff, Hegel. Das Risorgimento war nach ihm 
nur halbitalienisch: ,,~2; !~lr.~,~h waren die franzosischen, eng
lischen und deutschen KuIturelemente, die wahrend der ersten HaUte 
des 19. Jahrhunderts in die italienische GedankenweIt eingestromt 
waren 3)." Aber gleichwohl konnte es die Flamme romischer Staats
auffassung konservieren, an welcher der Fascismus sich entziinden 
sollte. Denn der My thus Rom, der seit der Isolierung des Fascismus 
immer starker I;;sifhiii;~~""'~d Gebrauche durchtriinkte, war nir
gends sonst auf so fruchtbaren Boden gefallen wie bei den fascisti-

1) Maurras: 1. c., p. 3; Rocco: La DoUrina politica del Fascismo, p. 24. 
2) Rocco: 1. c., p. 22. 
3)Rocco: 1. c., p. 30. 
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schen Theoretikem. Der knappe Inhalt von Roc cos einseitiger Dar
stellung la6t sich so wiedergeben: der liberal-demokratisch-sozialisti
schen Staatstheorie, wie sie den barbarischen Gefilden jenseits der 
Alpen eigentiimlich ist, steht die autoritlir-soziale Staatsauffassung 
der Italiener gegeniiber, die im Fascismus miindet. Es hie6 dem
gegeniiber das Problem mit spitzen Fingem anfassen, wenn G i 0-

van n i G en tile, dessen eigene Philosophie bis in die Wurzeln von 
H e gel beeinflu6t ist, die italianitd der fascistischen Lehre auf fol
gende Weise nachweist: dem individualistisch-skeptischen Italien 
der Renaissance steht ein anderes gegeniiber, das durch die religiose 
Erneuerungund die Reaktion gegen das NatUlTecht bei Vic 0 iiber 
Alfieri und Cuoco geradewegs in den Fascismus hineinfiihrt 1). 

Diese Herleitung riiumt dem Risorgimento eine andere Stelle ein; 
der F ascismus ist nach G en til e eine Wiedergeburt seines ethischen 
Gehalts, wie er sich in M a z z i n i am reinsten darstelle. 

Die fascistische Staatstheorie seiber soIl in ihren Grundziigen, so
weit sie als Gemeingui" g~lte; konnen, nur kurz skizziert werden. 
Roc c 0 nannte das Gemeinsame von Liberalismus, Demokratie und 
Sozialismus, die sich nach ihm "Iogisch" auseinander entwickelt 
haben, einen individualistischen Eudamonismus, der im Staat nicht 
Ziel, sondem Mittel sieht zur Verbesserung der Wohlfahrtsbilanz 
des Einzelnen. Dieses Urteil ist gegeniiber dem philosophischen 
Liberalismus K ant s und Hum b 0 I d t s ebenso falsch wie gegen
iiber gewissen Spielarten der sozialistischen Lehre, etwa bei Rod
be r t us und Las saIl e. Die Konstatierung des individualistisch
eudamonistischen Gehalts der "herrschenden" Lehre dient als Hin
tergrund, von dem sich die fascistische Theorie, die sich seIber 
"organisch und historisch" nennt, mit starker Kontrastwirkung ab
heht. Organisch nicht nur in dem Sinne, daB der Staat sich als Or--ganismus darstellt, wie in der beriihmten Fabel des Men en ius 
A g rip p a, wo die einzelnen Teile zum Ganzen zusammenwirken, 
vielmehr so, da6 ihm Eigenlebell zugeschrieben wird, uE~~g 
von der Existenz der E1nz~w'es;m; &9ww.:':i.igeue _.Zi~!91). In dieser 
V'lsioIi~"deSc, Siaat;~b;;iihrt dieherrschende fascistische Theorie sich 

1) Gen tile: Che cosa e il £asciemo, p. 1358. 
2) Rocco: 1. c., p. 15. 
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eng mit der Lehre der Action fran9aise und der nationalen Mystik 
Corradinis sowie der ]?2litisehen Romantik sehleehthin. "Der ...... ~ 
Staat ist nieht eine Summe von Individuen, sondern eine Foige von 
G-!~2!!ltioWtP 1)." Dieser Satz konnte ebenso bei Bon at a Oder 
A d a m M fi II e r stehen. "Die nationale Einheit ist nieht etwas, was 
rueiiu;m bestinmrteii" Zeitprin£te e'XIstiert. Sie hat ihre W urzeln in 
der Vergangenheit und erstreekt sieh in die entf;~teste Zukunft2)." 
Diese StaatsviSloii"des' 'Fa;;r;n;{;; -~tehii~;- iGliIDg tste1Jehemcht 
alles weitere. Der Staat ist ewig, das Individuum verganglieh. Daraus 
folgt, daB Zweeke ~ZieIe des-Siaates mIt (lenen der Bfirs:er, 

.,( g ~~ .......,.."A<-. .... ~~..,. ... _1Y><\o""'"....,..~ __ ......... ......,IO<...., ..... ,'»I«. f'.~"' ......... ___ ~ ..... 

welehe "an einem bestimmten Tage ein Staatsterritorium bewohnen", 
n'i'Cliriaennsc1i smCf3J; "dooh die-sen 'stets YOrallgehetI' 'mftS§~: Denn 
das"verganglie1ie'E'mi'elwesen lebt ffir die Gemeinsehaft. Es ist ein 
sehwaehes Instrument zur Erreiehung von GemeinSchaftszweeken. 
Selbst dort, wo es vom Staate in seinen Interessen gefordert wird, 
gesehieht dies nieht seinetwegen, sondern weil das In-teresse des 
Staats mit dem des Einzelnen verbunden ist. Roc e 0 spitzt das Ver
hiiltnis zwischen Staat und Individuum so zu: der Einzelne hat nur 
soweit Reehte, als sie der Natur des souveriinen Olnnipotenten Staa
tes entspreehen; aber er ist ihm gegenfiber unbegrenzt verpfliehtet4). 

Die Staatstheorie G en til e s variiert die gleichen Gedanken 
und bereichert sieh in einem Punkte 5); der Stato etico, die 

,: .... ~ • 1,. ~ •• "" : .... 

Realisierung des NationalbewuBtseins im Sinne Mazzinls, ist 
"Wille", "Person", ausgerfistet mit einem "Programm", begnadet 
mit einer "Mission" 8); er ist im Grunde ni<2.~t~J!f~,~~f~~<al~ ~_as}n
dividuum sel!'~~, ~,b~f~e.i!yon:,alle~·i~iliigeI!-, ,Qi!f,~enze~" gegen
filler ande~~, in eine Sphiire gehoben, wo es 'rit de~ Willen der 
Gesamtheit eins ist. Das so "gereinigte" Individuum ist der Staat, 

1) Rocco: 1. c., p. 13. 
2) Relazioni e proposte, p. 8. 
S) Rocco: 1. c., p. 15. 
') Rocco: 1. c., p. I5s. 
5) Gentile: Che cosa e il fascismo, p. 3555. 
6) Eine pragnante Definition der Regierung, getragen von gleicher Grund

anschauung, gibt Cor r ado Gin i : It is an agency, not for the changeable wishes 
of numerical majorities or of major interests, but rather for the effectuation of a 
program corresponding to the interests of the national organism. (The scientific 
basis of fascism. Political science quarterly, vol. XLll, Nr. 1, p. 103). 
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keine geographische, eine "moralische Realitat", die von Generation 
zu Generation neu geschaffen wird. Der Einzelne ist nur wahrhaft 
er sellier, soweit er sich in diese uberindividuelle Region emporhebt. 
Zwischen Staat und Individuum besteht im tiefsten Sinne Identitat. 
Diese Obereinstimmung gilt es ans Tageslicht ·zu ziehen. Daraus 
schOpft der Fascismus aine eminent wichtige padagogische Aufgabe, 
die bereits ihren Niederschlag in der neuesten Gesetzgebung gefun
den hat: er will den B~~~r~ erforschen, ihn bilden und erziehen, 
einfugen in dte n~~~~ __ Ein.I!~t kurz auf jene Stufe heben, wo 
iairi' WiilenritJ;m der Gesamtheit zusammenfiillt1). 

Zu dieser Staatsmetaphysik des Fascismus, die in Wahrheit mit __ ""-''''''tv.~~"1b 

h~~«m, •• Mt.da.~_~mwll;r.QpiWI~,-D~gekn~!!...ist, trat 
ein sehr viel o~~lleJ\~!.,.~, dessen Begrlindung sich als eigen
artiger Reflex moderner Philosophie deuten laBt. B erg son, dessen 
evolution creatrice bei So reI s Sozialtheorie Pate gestanden hat, 

faBt die R~a~3~L~~I~!'~iB:~tJYl!~S.BlIp, . al~. ~C~?g_~~91 die 
sich ohne Ende folgt. G en til e, so tief die Kluft zwischen dem 
Junger H e g e Is und B erg son s Vitalismus sein mag, sieht im 
Geist die ~,wissend-handelnde Schopferkraft" 2); der Staat, das 
fleischgewordene nationale BewuBtsein (coscienza nazionateri~t seI
ber nichts anderes als "Gei~t~:,.a!§.Q. A}fti~% Die Beziehung Mus s 0-

linis uber Sorel zu B';rg~on war sehr eng, die Stellung Gen
tiles innerhalb der geistigen Bewegung von groBer Bedeutung; 
daraus ergibt sich ohne wei teres die Konsequenz: zum Wesen des 
fascistischen Staates gehOrt Handlung. Er erprobt seine Krafte von 
Tag zu Tag in fortgesetzten Aktionen S). Unter den drei Gewalten, 
in denen sich seine Souveriinitat auswirkt, gebuhrt eben des!!.~b der 
Exekutive die erste Stelle. Legislative und riCht;rlich~~llIt "ver
v~i'fS'tindige~-;;d"'~~;~tlirl~.~n in gewissem Sinne die Exekutivgewalt". 
Die gesetzgebende Gewalt moB groBtenteils von der Exekutive aus
strahlen: daher sollen die Funktionen des Parlaments beschnitten, 
die der ausubenden Gewalt ausgedehnt werden; denn: ihr Verfall 
bedeutet den Niedergang des Staates. Eine starke Exekutive wird im 

1) Relazioni e proposte, p. 7. 
Crespi, Angelo: Contemporary thought of Italy, p. 152. London 1926. 
Relazioni e proposte, p. 7355. VgI. diese Denkschrift auch zum folgenden. 
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Kriege von jedem gefordert, es widersprache dem Wesen des dyna
mischen Staates, in Friedenszeiten darauf zu verzichten. Die aus
iibende Gewalt kann nur einer beschrankten Zahl von Personen, die 
eine vollstandige Einheit bilden, anvertraut werden. Nur so konnen 
ihre Aktionen, die das Leben des Staates ausmachen, zugleich 
"schnell, sicher, einstimmig, bewuBt, verantwortlich" sein. ;,Es ist 
weder logisch noch niitzlich, der Handlung weniger Verantwort
licher die Mitarbeit vieler Unverantwortlicher zu verbinden." Das 
Parlament solI auf Aufterung politischer Richtlinien, auf Billigung 
und:~mbilligurtgrbesdiiillkt' sein.··)jre-A~s;;hl ~aer iiid~;'Exeku
ti;e;der"Synt1iese"'s"taatrichen Lebens, Leitenden muft yom Konig 
ausgehen. Denn er allew, durch Gebliitund Tradition fest mit dem 
Staate verwachsen, hat das lebendige Gefiihl fiir die Lebensnot
wendigkeiten dieses "Organismus". So erhalt innerhalb der fascisti
schen Staatslehre die Dynastie ihren Platz. An die Stelle des Gottes

gnadentums tritt die)'~he ~~~~A~~~~~!Jl~0~ 
Nation, woraUB gelegentlicli wa'UCh die besondere Eignung des Adels 
~~Bekleidung politischer Amter abgeleitet wird. 

Jene Tendenz zur Exklusivitiit, wie sie sich fur die Staatslehre 
konstatieren laftt, kann fur die G~S$J!s~~~:f!s~~~ nicht behauptet 
werden. Die Verkiinder der neuen Gesellschaftsordnung, die in der 
Hauptsache yom Nationalismus und Syndikalismus herkamen, sind 
sich der Anregungen aus der Fremde meist bewuflt geblieben, wah
rend man die Konzeption des Staates als italienisches Erbgut, durch 
die Jahrhunderte verschiittet, hinzustellen liebte. Nur der immer 
wiederkehrende Hinweis auf die soziale, wirtschaftliche und poli
tische Funktion der romischen Collegia und der oberitalienischen 
Ziinfte des Mittelalters, wie er in dem Verfassungswerk D ' Ann u n
z i 0 s fur Fiume, in der Denkschrift der achtzehn sowie an unzahli
gen anderen Stellen auftaucht, solI anzeigen, daft der berufliche 
Aufbau der Gesellschaft mit seinen politischen Folgerungen eine 
spezifisch italienische Vergangenheit besitzt. 

Die Forderung des berufstiindischen Staates ist an sich politisch 
indifferent: sii'%V~billiIersrcti«"so~~h(;~dik~ien als konservativen 
Programmen. 1m Rahmen des Marxismlls, der nur den Arbeiter als 
produktiv anerkennt, fuhrt sie zur Vernichtung der kapitalistischen 
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Produktion, der Einehnung der Klassen und der Diktatur des Prole
tariats. 1m Munde Leos XIII. war die berufstlindische Ordnun·g 
ein Mittel zur moralischen und materiellen Hebung der Arbeiter und 
zur Ahschwachung der Klassengegensatze. Die Nachkriegszeit kannte 
den beruflichen Aufbau der Gesellschaft, deren Organe wirtschaft
liche und politische Rechte erhalten sollten, als Forderung des 
Proletariats; sie war radibl und ausschlieBlich in der russischen 
Formulierung, versOhnlich und auf das wirtschaftliche Gebiet he
schrlinkt in Deutschland und Frankreich. Die Idee seIber lag in Ita
lien nahe. Sie war ein Programmpunkt der religiosen Demokratie 
und des Sozialismus. Die Fascisten hatten sie, wie wir wissen, in 
der Griindungsversammlung angedeutet; fiir sie ergab sich der Be
rufstaat mit Notwendigkeit aus der Haltung ihrer Komponenten: 
denn die Nationalisten, vor allem Rocco und Corradini, hatten 
"den Staat der Produzenten" vermutlich Valois' Schriften ent
nommen und die Syndikalisten hogen unter dem Eindruck von Krieg 
und Nachkriegszeit die Lehre des Meisters in dem Sinne um, daB sie 
fur die Syndikate, die Zellen der zu wahlenden Reprasentativorgane, 
staatliche Bevormundung verlangten. Damit war der wichtige Grund
satz aufgestellt, daB weder die Produktion in ihren einzelnen Phasen 

~AF...t~ 

noch <li.~.!l~g~I!mg..~~b~~YM.Ml~..in die individuelle, staats-
freie Sphare fallen, sondern obrigkeitlicher Kontrolle unterliegen. 
Historisch gesehen machten die'"Fascist~;;"d~~'{denSpriing~ii'dre 
Theorie des Absolutismus, dessen Eingriffe in die Wirtschaft nur 
weniger systematisch und umfassend gewesen waren. Gleichzeitig 
vollzog sich in der Behauptung, daB die Produktionsfaktoren Ar
beit, Kapital und Boden einander gleichgeordnet waren, ffir die vom 
Syndikalismus kommenden Fascisten der Obergang zur "Vulgar
okonomie" . 

Die fascistische Theorie und Gesetzgebung, wie sie sich in breHem 
Strom nach 1925 entfaltete, hatten einen originellen A:uftakt in der 
niemals praktisch gewordenen Verfassung, welche D' Ann u n z i 0 

im September 1920 fur Fiume verkundet hatte. Sie unterschied sich 
allerdings in einem sehr wesentlichen Punkte: die Rolle des Staates 
war gleich Null. Die berufstatige Bevolkerung wurde in neun auto
nome Zwangskorporationen gegliedert - die zehnte war dem uomo 
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nUOV18Stmo vorbehalten -, aus deren Wahl eines der wichtigsten 
Staatsorgane herrorwuchs. DaB neben diesem ein "Rat der Besten" 
(Consiglio degli Ottimi), aus allgemeinen Wahlen hervorgehend, 
mit geringeren Kompetenzen bestehen blieb, war nur eine Ober
gangserscheinung; die syndikalistische Idee war in der heroisch stili
sierten Verfassung des Dichters getreu verwirklicht 1). 

Gegen diese jiingste Utopie hat sich der offizielle Fascismus 
feindlich verhalten. Es war wohl weniger die poetische Einkleidnng 
als die Vernachlassignng des Staates, welche ihn abstieB. Denn so 
verschieden die neue Ordnung von den fascistischen Schriftstellern 
aufgefaBt wurde, die Suprematie des Staates war der allen gemein
same G~ndton. Es ist "illcnr unsereiriirg;;l)Ei;l1ie" zah(reichen "N u~ 
Ceii;'welche di~ fascistische Verbandstheorie aufweist, zu schildern. 
Es genugt, auf die Hauptpunkte hinzuweisen, worin die Ansichten 
voneinander abweichen. Die erste Meinungsverschiedenheit bezog 
sich auf die Konstruktion der Syndikate. Sollten die neuen Gewerk
schaften obligatorisch oder fakultativ sein; mussen sie aIle in In
dustrie, Landwirtschaft und Handel Tatigen umfassen oder nach Ar
beitgebern mid Arbeitern getrennt werden; wie endlich bestimmt 
sich der Kreis ihrer Aufgaben. Die zweite Kontroverse knupft an die 
politische Funktion der Syndikate an. SoIl die aus den Gewerk
schaften gebildete Vertretung die einzige 'sein oder kann neben ihr 
die auf allgemeinem Stimmrecht ruhende Kammer bestehen bleiben; 
wenn dieses der Fall ist, wie kann zweckmaBig die Kompetenz bei
der Korperschaften abgegrenzt werden; manche dachten daran, sich 
mit einem berufstandischen Einschlag im alten Parlament zufrieden 
zu geben; fraglich war nur, ob Kammer oder Senat in diesem Sinne 
verjiingt werden sollte2 ). 

Die Begriindung des berufstlindischen Staates fand ihre fiir den 
Fascismus klassische Form in der Denkschrift der achtzehn. Der 
Losungsversuch seIber unterschied sich von der spateren Losnng in 
einem sehr wesentlichen Punkte: neben die Gewerkschaften, die ge-

1) A m h r 0 sin i, Gas par e: Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico, 
p. 109 ss. Roma 1925. 

2) Aus der groBen Literatur sei nur folgende zusammenfassende Schrift er
wiihnt: G ian t u r co, Mar i 0: La Legislazione sindacale fascista e la Riforma 
costituzionale. G~nova 1926. 
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setzlieh anerkannt wurden, ~ eine b~ruf!~ Orga~iS!tiQP ".!!!'ij 
w~itg~nde!,1 administr:ativen tllnkti!?p~p treten, die gleiehzeitig die 
Unterlage fur die politisehe Reprasentation des Volkes abgab. Der 
Vorsehlag sei kurz skizziert, weil ihm die Wirkliehkeit an spaterer 
Stelle gegenubergestellt wird. 

Der liberale Staat krankt an dem Gegensatz von Individuum und 
Nation; er negierte die Verbande. Er setzt an ihre Stelle die dureh 
versehiedenartige Bindungen (Interessen, Dberzeugungen, stiindische 
Zugehorigkeit) zusammengehaltenen Parteien. Dagegen erkennt der 
Faseismus die lediglieh auf Interessengleiehheit ruhenden, innerhalb 
der modern en Gesellsehaft gewaehsenen Berufsverbande im vollen 
Umfang an, nieht bloB die Gewerksehaften der Arbeiter, mit deren 
juristiseher Anerkennung andere Staaten vorangegangen sind. Diesen 
Vorsprung wird Italien einholen. Es solI die Verbande ,"on Arbeit
gebern, Arbeitern, Privatangestellten anerkennen, falls sie den Ge
samtinteressen nieht widerspreehen und keinen B~;r~dtei1 inter
nationaler Organisation bilden. Wahrend innerhalb der Industrie 
und des Handels die Gemeinsamkeit des Berufes das verbindende 
Element ist, liegen die Dinge anders ill der Landwirtsehaft: Tage
lohner, Teilpaehter und Eigentumer ringen urn die Verteilung des 
Ertrages, haben jedoeh aIle ein gemeinsames Interesse an seiner Ver
mehrung, und der Faseismus hat deshalb den Anfang gemaeht, diese 
versehiedenen Kategorien in Teilen Oberitaliens in vertikalen Ver
banden zu organisieren 1). SolI nun der Staat aIle sozialen Krafte in 
seinen Dienst stellen, so darf er nieht dabei stehenbleiben, die Ver
ban de, deren Angehorige die gleiehe Tatigkeit ausuben, anzuerken
nen, sondern muB jene bestehenden vertikalen Bildungen in der 
Landwirtsehaft einbeziehen. 

Aber die Kommission hielt mit solchen Vorsehlagen ihre Aufgabe 
nieht fur erledigt; das ware nur eine Reform alten Stils gewesen. 
Es galt, daruber hinaus eine berufstiindisehe Organisation zu ent
werfen, gedaeht als grundlegende Einriehtung des offentliehen 
Reehts, welche aIle Burger in den versehiedenen Zweigen ihrer Be
tiitigung umfassen und seIber mit einer Reihe oHentlieh-reehtlieher 

1) Das gleiche Argument sprache fur gemischta Organisationen in Handel und 
Industrie. Es ist oft ins TraHen gefuhrt worden, z. B. G ian t u reo: 1. c., p. 28. 

v. Beckerath, Fascistischer staat. 7 
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Aufgaben hetraut sein soHte, die den anerkannten Syndikaten ver
sagt bleiben. 

Die neue Berufsorganisation stand in engstem Kontakt mit der 
faseistischen Staatstheorie. Der Einzelne ist an sieh nieht fahig, den 
Staat zu erfassen. Die Kluft zwischen ihm und den Einzelwesen ist 
zu grof.,. Sie ware unuberwindlieh, wenn es nieht Zwisehenglieder 
gabe, die Verbiinde, welehe die Brucke bilden. Das Individuum ist 
zur Vision des Staates nur fahig, wenn es als Glied eines Verbandes, 
worin es gelernt hat, sich einzuordnen, den Staat ansieht als Zu
sammenfassung aller sozialen Krafte (attivitd sociali), welche durch 
die bestehenden Korperschaften dargestellt werden. Die Ideologie 
der achtzehn legt Wert darauf, die marxistische Vorstellung von fest
gefiigten sieh befehdenden Klassen dureh eine "realistische" Auf
fassung zu iiberwinden. Sie sieht als Trager des sozialen und wirt
schaftlichen Lebens eine Unzahl organisierter Gruppen, zwischen 
denen die Individuen hin und her pendeln. Die marxistischen Den
ker leugnen die nationale Solidaritat, der Fascismus ist ganz Exal
tation des nationalen Staates. Er stellt die "neue Ordnung" <:luf 
das Gleichgewieht aller sozial verbundenen Krafte, die zwar ver
schiedene Funktionen verrichten, aber samtlich gleich unentbehr
lich sind fiir die Existenz des Ganzen. 

Wie nun das Gleichgewicht aller Krafte in Gesellschaft und Wirt
schaft, verbunden mit einer Steigerung der Produktion auf del' gan
zen Linie, dauernd erzielt werden kann, ist eine Frage, fur deren 
Losung die Kommission konkrete Vorschlage gemacht hat. Es sollen 
Gpden (Ordini) gebildet w~~den, ~elche' die freien Berufe, Kci.n~te 
u~dstaatsdienst, ~~iter ~ die Landwirtschaft sowie endlieh Industrie 
und Handel in allen ihren Mitgliedern in sich fassen und seIber in 
Teilgruppen (Categorie) zerfallen. Den drei Gilden entsprechend er
halt jede Provinz drei Kammern (Camere) , die von allen gewahlt 

.... ~~~.~ .... ;.. .A· .',' ,,'.':'~ ~. y.Y :' 

werden, dIe den Gilden angehoren. Die Zahl der Vertreter bildet 
einen festen Prozentsatz aner Eingeschriebenen, aber dieser Satz ist 
groBer bei der ersten Kammer, sodaf., die Intelligenz mindestens 
auf ein Viertel aller Vertreter der drei Kammern kommt. Diese 
wahlen je fiir sich einen Rat (Consiglio), gemeinsam stellen sie 
die standische Korpersehaft fiir jede Provinz dar (Collegio Cor-
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porativo Provinciale). Dariiber wolbt sich der Nationalrat in Rom 
(Consiglio Corporativo Nazionale) , zerfaHend gemaB den drei Gil
den in drei Abteilungen (Comitati); er ist aus Vertretern der pro
vinziellen Korperschaften gebildet. Die Organe der neuen Ordnung 
erfiillen ihre Aufgabe, den Umstanden entsprechend, getrennt oder 
verbunden in einer Weise, welche die "volle Zusammenarbeit aller 
nationalen Krafte sicherstellt". Der Bereich ihrer Tatigkeit ist weit
nmfassend abgesteckt. Sie sind Schiedsgerichte bei Arbeitsstreitig
keiten, genehmigen Tarifvertrage, regeln den fakultativen und obli
gatorischen ZusammenschluB von Unternehmungen, um Kosten
ermaBigung, Spezialisierung und Normalisierung der Produktion 
durchzufiihren: denn die wirtschaftlich-technische Seite der Erzeu
gung ist ein Gebiet, das dem fascistischen Staate nicht gleichgiiltig 
bleiben darf. Die Kompetenz der neuen Organe erstreckt sich weiter 
auf Arbeitsvermittlung, Fachaus,bildung, Fiirsorge, Versicherung, 
Binnenwanderung, Auswanderung und manches andere. Sie sollen 
gehort werden, wo es sich darum handelt, den Gewerkschaften die 
vorgesehene rechtliche Anerkennung zu verleihen. 

Der grandiose Organismus mit seinen berufstandischen Glied
maBen ist nach fascistischer Ideologie nur die Wiederbelebung des 
spatromischen Staates und der groBen mittelalterlichen Kommunen. 
Die Beweglichkeit und das stiirmische Tempo des modern en Lebens 
fordern jedoch eine Reihe von einschneidenden Anderungen. Man 
denkt nicht daran, die Exklusivitat oder den Zunftzwang mittelalter
licher Innungen in Italien einzufiihren oder den Dbergang von einem 
Gewerbe zum anderen zu hindern. Darin nahm man die Verfassung 
D ' Ann u n z i 0 s zum Vorbild. N ur der Geist, welcher die alte In
nung beseelte, solI in der neuen standischen Ordnung aufleben: die 
Idee, wonach jede wirtschaftliche Tatigkeit. die Ausiibung eines 
offentlichen Amies' - m~nus publicum :':'::'ist. Die Berufsk5rper
sch~ft l~t, abg~s~hen von ihren konkreten Funktionen, ein "Mittler" 
zwischen Staat und Individuum; sie ist der Trager einer padago
gisch-politischen Aufgabe, indem sie dem Einzelnen zeigt, wie seinem 
Eigeninteresse durch das der Nation iiberall die Grenze gesteckt 
wird. Damit befreit sich der Staat aus den Klammern der Wirt
schaff und macht den Versuch, sich ihrer zu bemachtigen; er legt 

7* 
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den Korporationen die Pflieht auf, das Agens aller Wirtsehaft, das 
private Interesse, im Sinne derGesamtheit zu lenken. Diese Absieht 
kleidet sieh gelegentlieh in die zugespitzte Forderung: der Verband 

sei die ta.ali~h~ Sehule s~zia~.~Zu~am~:~arbeit,« eine Sehule des 
Opfers und nieht des Egoismus 1). 

Die berufstandisehe Ordnung wird von den Faseisten gefaBt als 
letztes Glied einer sieh mit unentrinnbarer Notwendigkeit V'ollziehen
den Entwieklung. Die spontane Verbindung von Interessen zu 
Korpersehaften ist ein in voller Entfaltung begriffenes historisehes 
Phanomen. Dem Staate bleibt in dieser Lage niehts anderes ubrig, 
als sieh entweder auf die Rolle des passiven Zusehauers zu be
sehranken, die Verbande dem verhetzenden EinfluB der Parteien zu 
uberlassen, oder seine Suprematie zu wahren, indem er sie einglie
dert, kontrolliert und ihr Tatigkeitsfeld regelt. Der moderne Staat 
solI jene gesellsehaftliehen Bildungen nieht zu seinem Sehaden sich 
selbst anheimgegeben entarten lassen, sondern muB ihre Krafte ein
fangen und vor seinen Wagen spannen. 

Der berufstandische Korper, den die Kommission schaff en wollte, 
soll nieht nur wirtsehaftliehe und soziale Verwaltung treibenund 
die Individuen zum Dienst am Ganzen erziehen, sondern gleiehzeitig 
die Grundlage fur die politisehe"Yertretung des Volkes blrcren:~Die 

~,"'-'" ....... ,.~ <.~ "V»:":"._ ":~_'y.~_:~::.~ h':""",.- ,.",..,...- ..... ,l<_, .. 7"W>' ., _ ~'''N'i' w'p , ,"""." _ ,~.,", 

Denksehrift der aehtzehn berief sieh fur Ihren Vorsehlag auf' Vor-
ganger: sie erwahnte die Theoretiker des berufstandisehen Parla
ments auf italienisehem Boden, Sis m 0 n doD e Sis m 0 n d i und 

;:;::>,'"!!, 

Giandomenieo Romagnosi, und nannte den von den Popo-
laren eingebraehten Entwurf einer Senatsreform, wonaeh die erste 
Kammer einen stark berufliehen Einschlag bekommen sollte 2). 
Die Kommission kam in ihrer Mehrheit zu dem EntsehluB, den 
Senat als Gremium von Individualitaten, die dureh den Konig auf 
Lebensdauer ernannt werden, bestehen zu lassen; denn, ein eeht fas-

o cistischer Gedanke, diese Form "spiegelt wurdig die historische 
Kontinuitat des Vaterlandes" wieder. Dagegen solI in Zukunft die 
Halfte der Deputierten, mit der Zeit die Gesamtheit, aus den stan
disehen Provinzialkorperschaften hervorgehen. 

1) Relazioni e proposte etc., p. I I 1. 

2) Die Details rueses Vorschlags siehe bei A rn b r 0 sin i: 1. c., p. 1355S. 
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Die wichtigste Tatsache der komplizierten Gliederung der Gesell
schaft, wie die Majoritiit der Kommission sie vorgeschlagen, war ge

will die, daB n~en de~ S~di~aten, welc?e ... ?~e Tr!.ge~~~ 
schaftlicher !ullktion uiiif'aBten, die territorialen Organisationen aus 
itfeii-Berufen t~ite;,' die il};;-spriz; im 'N~io'iial;at~ha1ien:Die' i);' 
~ • .<~ '1B$tt"'t"'¥"~ 

rufstiindischen Organe waren den Syndikaten ubergeordnet: sie waren 
Schiedsrichter bei Arbeitsstreitigkeiten, genehmigten die Tarifver
trage und wurden gehort, wenn es sich darum handelte, Gewerk
schaften anzuerkennen. Daruber hinaus waren sie Organe wirtschaft
licher und sozialer Verwaltung und stell ten die Basis dar fur einen 
Zweig desParlamentes. Es ist echt fascistisch, daB beide Arten be
ruflicher Verbande vom Staate uberwacht werden sollten. So wurden 
von der rechtlichen Anerkennung und ihren Folgen grundsatzlich 
ausgeschlossen die "staatsfeindlichen" Gewerkschaften und solche, die 
Mitglieder internationaler Organisationen waren, weiter Vereinigun
gen von Staatsangestellten und Syndikate, die sich uber mehr als 
eine Provinz erstreckten. Der Prasident des Nationalrats, des hOch
sten Organs im berufstiindischen Aufbau, hatte die Genehmigung 
der Regierung notig. Diese konnte alle Sitzungen stiindischer Organe 
dUl'ch einen Vertreter uberwachen; auBerdem stand es im Belieben 
des Kabinetts, die korporativen Organe aufzulosen, wenn das "Offent
Iiche Interesse" es erfordern sollte. 

Es ware unbillig, die fascistische Staatstheorie wissenschaftlicher 
Kritik zu unterwerfen. Sie rstAu;&~n-; bestimmten politischen 
Wollens, Staatsmetaphysi}{, keine·TIiOOr[e,~dle·das~\Ves;;~··de~·st;lai~s 
eildlh{-~s"ood~~ eh{;"t;h~:.d~e.-ih~ -'~eme'U~stafC eig~WIl!~g\'6l"'" 
s;;lirelbt. : Es' -1st vl~i~"D;nTclit" E~e~tnii~~~~;;' ~~;n:-~Sta;i;"gesagt 
""'-.k.,..'.'~>"_'· ~. ... __ ',OlI~.iifI.:;III(~ ............. 
wird, er sei eine "ewi'ge Geschiechterkette", eine "Objektivation des 
NationalbewuBtseins"':···aas~"'src:ii·<~j-;d~m Einzelnen aktualisieren 
musse. In der uraiten Kontroverse, ob der Staat des Individuums 
~ da sei oder umgekehrt, tritt der Fascismus mit auBerster 
Energie fur die zweite Losung ein - nichts weiter. Wenn er sich 
seIber als Exponenten d':r"TU;lienischen Rasse auffaBt, so ist dies 
ein Merkzeichen aller nationalistischen Bewegung. Die Staatstheorie, 
welche der Fascismus verkundet, ist in jedem Zuge die Theorie der 
Diktatur; der stiirkste Beweis ist seine Anschauung von der Exeku-
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tive, welche den "wenigen" anvertraut wird. Es lage nahe, von hier 
aus eine unmittelbare Beziehung zur Elitetheorie Par e t 0 s und 
Moscas zu konstruieren. Aber das ist ungenau. Die Einsicht, wo
pach jede Staatsform die Herrschaft einer schmalen Schicht mehr 
oder ;;n'~r verhullt, ist eine geschichtsphilosophische Erkenntnis, 
welche dem historischen Proze6 ahgelauscht ist. Darin liegt kein 
Rezept. V i If red 0 Par e t 0 seIber hat kurz vor seinem Tode den 
F ascisten geraten, das Parlament als Scheininstitution beizubehalten 1). 

Die franzOsische Revolution hatte Staat und Individuum mit 
Schade einander gegenubergestellt. Die Verbande waren aufgelOst, 
ihre Bildung unter Strafe gestellt. Die "souveranen" Individuen, aus 
welchen der nachrevolutionare Staat sich zusammensetzt, hatte B e
noist dem Flugsand verglichen, der yom Winde, je nach Laune, 
hin und her gewendet wird 2). Der Facismus knupft mit seinem Stato 
Corporativo an die Restaurationsphilosophie an, deren standische 
Ideale im 19. Jahrhundert nirgends zur Ruhe gekommen waren. 
Damit fullt sich wieder die Lucke, welche die individualistische 
Lehre zwischen Einzelwesen und Staat freigelassen hatte. Die 
Verbande schieben sich ein. Es ist eine Hauptthese des Fascismus, 
d;-irSOlche' Zellen mit unaufhaltsamer Yoi;enaigkeit dem sOziafeIi
Wesen des menschlichen Geschlechts entspringen und widerstaatlich 
"entartenl ', sofern der Staat sie nicht in seinem Interesse bandigt3'). 
Eine spontane Verbandsbildung la6t sich in der Tat nicht leugnen, 
aber sie ist zu gutem Teil apolitisch; es ware leicht, eine Fulle von 
Korporationen zu nennen, welche Mitglieder verschiedenster Parteien 
umschlie6en und niemals als Instrument einer Partei, wie der Fa
scismus glaubt, eingespannt werden konnen. Die fascistische These 
trifft jedoch zu fur das wichtigste Teilgebiet modernen Verbands
wesens: die Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die 
Anscha~ung, als ob solche Vereinigungen dem verhetzenden Einflu6 
von Parteien unterliegen, wird aus den italienischen Ereignissen der 

1) Ebenso charakteristisch ist es, daB M 0 s c a von einer sowjetistischen, biiro
kratischen und syndikalistischen Losung der parlamentarischen Krise gleichmaBig 
abrat. Elementi di scienza politica p. 492 ss. 

2) Zitiert nach Ambrosini: 1. c., p. 12. 
S) Der Zug zum ZusammenschluB in Berufsgruppen bildete in Deutschland ein 

~rgument fur die "Planwirtschaft". Wi sse I, R., und Mo ell e n dor f f, W. von: 
Wirtschaftliche Selbstverwaltung, S. 8. Jena 1919. 
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Nachkriegszeit geschOpft, also aus dem Verhalten der roten und 
weif,en Gewerkschaften in den Jahren bolschewistischer Bedrohung. 
Es wird dabei zweierlei iibersehen: die Gewerkschaftszentrale weif, 
die Freiheit ihrer Aktion in den meisten Fallen der Parteileitung 
gegeniiber zu wahren, sie hat in Italien dem revolutionaren Willen 
der Partei die Spitze abgebrochen; weiter kann der Verband, gleich
giiltig ob er aus Arbeitern oder Arbeitgebern besteht, nIH unter ganz 
bestimmten Verhiiltnissen, die von der Wirtschaftslage Jllld den 
augenblicklichen Machtmitteln des Staates sowie der Energie 
seiner Leitung abhiingen, diesem seinen Willen aufzwingen. Ein 
gewichtiger Einwurf gegen den Stato Corporativo liegt in fol
gender Betrachtung: Es ist eine Binsenwahrheit, wie stark die 
Entfaltung des Kapitalismus an die individoolistische Entwick
lung des 19. Jahrhunderts, welche den Unternehmer frei und ledig 
des Zwanges auf die Szene setzte, gebunden ist. Der Fascismus 
wiinscht das kapitalistische System zu erhalten; es ist, wie er oft 
hervorhebt, ffir ihn nicht Selbstzweck, sondern die beste Form der 
Giitererzeugung und damit eine "Methode" zur Stiirkung staatlicher 
Macht. Die Korporation, welche das Einzelwesen ergreift und ein
ordnet, steht g'TIindSiitzlich in Widerspruch zum Individualismus. 
Der Verband --Wfra 'd~~ kapitaiisii~~hen- Entwicklungspro~eB"" nm 
unter der BedingUJ[lg nicht hemmen, daB aT, wie die fascistische 
Theorie es plant, der wesentlichen Attribute der mittelalterlichen 
Innung beraubt wird: des Zunftzwanges, welcher die Ausiibung 
des Gewerbes an die Mitgliedschaft bindet, und der strengen Ge
schlossenheit der Ziinfte. Es fragt sich, ob die locker gefiigte 
Korporation des Fascismus zu wirklichem Leben erwachen kann; 
ob sich Berufsethos und Verantwortlichkeitsgefiihl gegeniiber dem 
Verbande und der Gemeinschaft in ihrem Schof,e entwickeln. Das 
gilt besonders von den schwerfalligen, ad hoc konstruierten stiin
dischen Organen, welche nach dem Willen der Kommission aIle 
Berufsgruppen umspannen sollten. Aber auch bei den Fachverbanden, 
den Syndikaten, deren Umformung zu Staatsorganen, ohne die Er
richtung eines neuen stiindischen Aufbaus, vielen Theoretikern als 
Losung vorschwebte, ist nur gewif" daf, sie wirksame Verfechter 
ihrer Wirtschaftsinteressen, vielleicht auch starke Werkzeuge in der 
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Hand ehrgeiziger Verbandsleiter werden. Dagegen laBt sich nicht 
leugnen, daB aIle solche Organisation en vortreffliche Medien ffir 
obrigkeitliche Eingriffe darstellen. Davon wird die Rede sein, wenn 
wir ron der Ideologie des korporativen Staates zu seiner Verwirk
lichung fibergehen. Der Fascismus macht den modernen, aus all
gemeinen und direkten Wahlen hervorgegangenen Abgeordneten den 
Vorwurf, daB er die "organisierten Interessen" nicht vertrete; das 
ist nicht korrekt, denn in dem Deputierten konnen zwei Seelen 
stecken, die seines Standes und der Korporation, welcher er an
gebOrt, und die der Partei, und beide brauchen 'sich nicht zu 
decken. Aber man konnte den SpieB umdrehen: ist es nicht denkbar, 
daB die alten Parlamentroutiers im berufstiindischen Staate fiber 
Verbandsposten in die Volksvertretung eindringen, wo das alte Spiel, 
vielleicht in verhiilIter Form, von neuem anhebt? Dagegen ware alIer
dings die Diktatur gefeit, wo die Kammer ohnehin nichts bedeubet. 

XIV. 

Die Phase der Herrschaft, welche 1~1.~insetzte, ist dadurch aus
gezeichnet, daB der Fascismus das Gesetz und die VolIzugsorgane 
des Staates mit Energie und Methode zum Schutze seiner Macht auf
bietet. In steigendem MaBe wird das politische Eigenleben erstickt; 
das gedruckte Wort, die politische und gewerksohli£tIiche''Organfsa
lion, die Propaganda in jeder Form - das ~lles verfallt der Strafe, 
sofern die verlangte Obereinstimmung mit dem herrschenden Regime 
nicht rorliegt. Die Zuver1iissigkeit gegenfiber den Grundlinien fascis
tischer PoHtik ist eine Forderung, welche man unbedingt an die 
Beamtenschaft stellt. Jeder Angriff auf die neue Regierung unter
Hegt strenger Ahndung, besonders wenn er von Italienern in der 
Fremde ausgeht oder das Leben des Duce seIber antastet. Die Gesetze, 
auf die angespielt wird, lassen sich den Quadersteinen einer festen 
Mauer vergleichen, welche die Diktatur zu ihrem Schutze errichtet. 
Da nach 1925 die Machtmittel des Staates voU eingesetzt wurden, 
so ist es nicht wunderbar, wenn die spontane fascistische Gewalt
tiitigkeit von oben gebremst wurde und nachlieB. Jemehr der Staat 
seIber tum Werkzeug der Partei wurde, desto leichter fiel es ihr. 
auf Sonderaktionen zu verzichten. 
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Es gibt drei Mittel, mit welchen man der Presse wirksam zu Leibe 
gehen kann. Der Fascismus hat mit der gelegenITlChen Zerstorung 
von Redaktionen und Druckereien begonnen, worin ihn heute die Be
wegung Val 0 is' in Frankreich imitiert; das zweite Mittel, welches 
sich nur die Partei, die zur Herrschaft gelangt ist, leisten kann, ist 
die Knebelung der Presse durch Gesetz, das dritte besteht darin, daB 
man Konkurrenzorgane griindet, feindliche Blatter ankauft oder 
einen Wechsel in der Leitung auf mannigfache Weise - persOn
liche Bedrohung, PreBkampagne - erzwingt. Die Unterdriickung 
der Presse auf gesetzlichem Wege begann im Juli 1923. Ein Dekret 
schrieb vor, daB der Sitzredakteur entweder der Herausgeber seIber 
oder ein wesentliches Mitglied des Redaktionsstabes sein mtisse. Der 
Prafekt wurde nach AnhOrung einer Kommission ermachtigt, eine 
Zeitung zu warnen, welche falsche Nachrichten verbreitete, die das 
Land in MiBkredit brachten oder zum Klassenkampf aufreizten. 
War der Herausgeber zweimal gewarnt, so konnte seine Anerken
nung (die zunachst vom Prafekten, spater vom Oberstaatsanwalt 
beim Appellhof ausgehen muBte) zUrUckgenommen und die Zeitung 
seIber suspendiert werden. Von der Verordnung machte man zu
nachst einen laxen Gebrauch, erst einen Monat nach der Ermordung 
Matt e 0 tt is ging die Regierung dazu tiber, die Presse ihre Schade 
fiihlen zu lassen. Eine spater vom Parlament genehmigte Vorlage, 
welche gleichsam den Auftakt zur Radikalisierung der Bewegung 
darstellt, legte den Zeitungen weitere Daumschrauben an: Heraus
geber und Eigentiimer wurden fur Schaden, die durch ihr Organ an
gerichtet waren, geldlich haftbar gemacht, die Druckerei nebst ihren 
Einrichtungen diente als Sicherheit. Vor allem aber wurden Jour-.. _-
nalistengilden geschaffen, und das Gewerbe seIber konnte nur von 
""":M'lt~~.:.~ 

Eingeschriebenen ausgeiibt werden 1). Damit hatte die Regierung 
die PreBopposition vollkommen in der Hand, sie konnte nach Be
lieben die Zugel straffer anziehen oder nachlassen. Auch das dritte 
Mittel, womit eine Partei die offentliche Meinung nach ihrem Wil
len formt, ist reichlich vom Fascismus angewandt worden: Griin-

1) Zu allen gesetzlichen MaEnahmen ist die Gazzetta Ufficiale herangezogen 
worden. Die einzelnen Nummern werden nicht angefiihrt, da sie sich leicht finden 
lassen. 
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dung und Ankauf von Zeitungen sowie Verschiebung in den Redak
tionsstiiben. Aus der Stampa F r ass a ti s, dem langjahrigen Organ 
G i 0 Ii tt is, dem im SUden verbreiteten M attino und dem im Aus
lande meist gelesenen Corriere della Sera sind die unbequemen Per
sOnlichkeiten entfernt worden; aber das sind nUl' Beispiele. Die neu 
gegriindeten Zeitungen und Zeitschriften auf fascistischer Grundlage 
sind Legion. Es ist mit der Zeit in den periodischen XuBerungen der 
:offentlichen Meinung eine Uniformitat erzielt worden, welche die 
'politischen Gegensatze, die unter der Decke fortgIiihen, vollkommen 
,iiberdeckt. 

Neben der Vernichtung der PreBfreiheit steht der methodisch ver-
"~---¥~-"":"i'~ 

starkte Angriff auf .~le . .l!i~!!ascisbschen Verbande. Auch hier 
gehen die" sPoracifs~hen Attacke~de;-ADh'iillgervoran, denen sich 
im spateren Stadium die Aktion des Staates verbindet. Es wurde 
friiher darauf hingedeutet, wie der Kampf gegen katholische und 
sozialistische Gewerkvereine die Entmachtung beider Parteien im 
Parlament durch das eigentiimliche Wahlrecht von 1924 vorberei
tete. Mit dem Kampf gegen das Freimaurertum nahm der Fascis
mus die Fehde gegen eine Organisation auf, in welcher unstreitig 
starke Krafte des demokratisch-antiklerikalen Italiens verbunden 
waren. Die Loge, in welcher Abgeordnete, Offiziere, Verwaltungs
beamte und Manner der Wirtschaft zusammenkamen, umflort von 
dem Geheimnis sonderbarer Riten und Gebriiuche, war in der Ge
schichte Italiens ein Faktor von groBer, doch schwer abzumessender 
Bedeutung. Vor dem Kriege hatte sich zu ihrer Bekampfung eine 
sonderbar gebildete Phalanx zusammengefunden: die katholische 
Kirche, die Nationalisten um Fed e r z 0 n i, welche in der Idea N a
zionale ein beriihmtes Referendum iiber die Frage veranstaltet 
hatten, und der syndikalistische FIiigel der Sozialisten, der auf dem 
KongreB von Ancona durch den Mund Mus s 0 Ii n i s erklaren lieB, 
die ZugehOrigkeit zur Loge vertrage sich nicht mit den Grundsatzen 
des Sozialismus 1). Fiir den syndikalistischen Mus sol i n i war die 

1) Mus sol i n i, als er den Entwurf zur Unterdriickung der Freimaurer vor 
Kammer und Senat vertrat, legte Wert darauf, die Kontinuitat in seiner Feindschaft 
gegen die Loge herauszustreichen. Er bezeichnete die Tatsache, daB er das Gesetz 
einbringe, geradezu als die "Probe fiir seine Konsequenz in den Grundlinien". Er 
habe die Freimaurer schon bekiimpft zu einer Zeit, wo er die Notwendigkeit des 
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Abneigung gegen drohende Verbiirgerlichtmg der Grund seiner 
Feindschaft gewesen, fur den Duce des Fascismus war es die demo
kratisch-internationale und widerkirchliche Haltung der Freimaurer, 
die zur eigenen Ideologie s~nkrecht stand, sowie die hartnackige 
Opposition gegen sein Regime, deren unterirdische Faden sich in 

den Logen knupften. Die massoner0..~"~!t...~!.~!ml_l!!!~~ 
v~~:_~()e~~de M!-~~....El!e, und das allein wiirde ge
nugen, den Angriff des Fascismus zu motivieren. Der entscheidende 

Schlag des fascistischen Staates war das .9:~~S!!~.SH'~_~9_cliu~e~~n 
Gesellschaften. Es wurde kurz nach der J anuarrede Mus sol i n i s 
eingebr~chr~d passierte im Herbst den Senat, wo es vor allem in 
dem liberalen Benedetto Croce, trotz seiner Abneigung gegen 
die Freimaurer, einen grundsatzlichen Gegner fand. Dieses Gesetz 
verpflichtet aIle Arten von Verbanden, der Regierung die Listen der 
Mitglieder und die Statuten bekanntzugeben. Die geheimen Gesell
schaften werden aufgelost. Jeder Staatsbeamte, der einem. solchen 
Orden angehOrt, verliert sein Amt. Es ist zu beachten, wie ein fruhe
res Dekret, das auf dem Papier geblieben war, in dieser MaBnahme 
lebendig wird: durch den ersten Artikel sind alle Organisation en 
gehalten, ihre Mitglieder anzugeben. Wie eine solche Bestimmung 
in der Atmosphare Italiens auf den Bestand nichtfascistischer Kor
porationen wirken muBte, laBt sich denken. 

Das Milieu, welches der Fascismus schafft, ist das allgemeiner 
Zustimmung: compatibilitd. Ihr muB sich das Beamtentum in erster 
Linie einfugen. Staatsdiener, "welche nicht die Gewahr fur eine 
treue Amtserfullung geben oder sich in Widerspruch zu den allge
meinen politischen Richtlinien" setzen, konnen ohne weiteres in Pen
sion geschickt werden. Die Enthebung erfolgt durch konigliches 
Dekret auf Vorschlag des zustandigen Ministers. Bei einigen Be
amtenkategorien, wozu Universitatsprofessoren und Richter gehoren, 
muB der Entscheidung ein Ministerrat vorangehen. Ein solches Ge
setz ist wirksam, auch wenn es nur sehr wenig angewendet wird; 

revolutionaren Putsches verherrlichte, um den Arbeitermassen den senso della tra
gedia (Ge£iihl der Tragodie) zu geben. Er bekannte sich iibrigens in der gleichen 
Rede zu dem sokratischen Grundsatz, "den Freunden moglichst viel Gutes, den 
Feinden moglichst viel Obles zu tun". Disoorsi del 1925, p. 67 ss. 
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denn es schwebt wie das Schwert des Damokles iiber jedem Staats
diener und ruft durch seine bloBe Existenz die gewollte Wirkung 
hervor. 

Nach einer Reihe von Attentaten auf das Leben Mussolinis, 
welche den Radikalismus innerhalb der Bewegung an die Ober
fIache getrieben hatte, ist der Fascismus im Spatherbst 1926 Zll 

einem frontalen An.,p?lt . .s;~~~_~~~~""P?.!.i~~c~'fiii" TiEigner . mnen 
und auBen iibergegangen. Schon ,'or del' neuen 'na.ii6nalistischen 
Welle hatte man aIle Italiener, die sich nach England und Frank
reich gewandt hatten, um von dort aus das fascistische System zu 
bekriegen, mit dem Verlust des Biirgerrechts bedroht, falls ihre 
Tatigkeit die Ordnung des Konigreichs gefahrde oder dem guten 
Namen und den Interessen Italiens abtraglich sei. Diese MaBnahme 
war im Art. 5 des Staatsschutzgesetzes vom 25. November 1926 er
ganzt worden. Jeder Burger, der im Auslande "falsche, iibertriebene 
oder tendenziose Notizen oder Geriichte iiber die innere Lage des 
Staats verbreitet, um seinen Kredit oder sein Prestige zu mindem, 
irgendeine Tatigkeit entfaltet, welche die nationalen Interessen schii.
digt, wird mit Gefangnis von fiinf bis fiinfzehn Jahren bestraft und 
von der Bekleidung Offentlicher Amter ausgeschlossen". Erfolgt die 
Verurteilung in oontumacia, so geht das Biirgerrecht verloren, und 
die Guter werden konfisziert. Der so gooffnete Weg zur Bestrafung 
von ins Ausland gefliichteten Feinden ist schon beschritten worden. 
Das italienische Gesetzblatt hat eine ganze Reihe von Namen Pro
skribierter veroffentlicht, unter ihnen A lee s teD e Am b r i, C e
sare Rossi, Gaetano Salveminil). Ais Mussolini seine 

1) Von den bisher Geachteten tragt G a eta noS a 1 vern i n i einen im Ausland 
gekannten Namen. Er hatte die Unita herausgegeben, welche vor dem Kriege 
Burokratie, Parlamentarismus, Giolittismus, Protektionismus sowie die politisch 
motivierten Vergiinstigungen an die Tagelohnerorganisationen im Po-Tale bekampfte. 
Unstreitig hat dieses Organ trotz einer gewissen ideologischen Einseitigkeit zur 
politischen Erziehung Italiens beigetragen (V 0 I P e: l. c., p. 65). Sal v e min i 
war unerhittlicher und konsequenter Gegner des Fascismus, den er besonders in der 
englischen liheralen Presse, wie dem Manchester Guardian, verfolgte. Zur fascisti
schen Gegenaktion gehorte das oft zitierte, mit krampfhafter Sachlichkeit fiir eng
lische Ohren geschriebene Buch ViII a r i 5. Sal vern i n i S Achtung erfolgte, wie 
bisher stets in solchen Fallen, durch konigliches Dekret, das die Aktion motivierte. 
Es seien daraus einige Satze zitiert: "In Anhetracht der Erwagung •.. , daB der 
Professor Sal vern i n i, schon hekannt durch seine traurige Verzicht-Kampagne, 
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StelIung im Staate juris tisch festlegte, war der Trager des neu ge
schaffenen Amtes durch Androhung empfindlicher Gefangnisstrafen 
gegen tatlichen Angriff und gegen Beleidigung in Wort tmd Tat 
geschiitzt worden. Vnter dem Eindruck. der Attentate hatte man im 
Staatsschutzgesetz das Strafma6 erhoht. Die Todesstrafe, welche in 
Italien unbekannt war, solIte bei Verbrechen gegen die wichtigsten 
Mitglieder der koniglichen Familie und gegen den Capo del Governo 
(Regierungschef) in Anwendung kommen. Die Teilnehmer an einem 
Komplott, welches ein Vergehen dieser Art zum Ziel hat, werden 
mit hohen Gefangnisstrafen belegt, ebenso aIle, die offentlich zu 
einer solchen Tat auffordern oder sie verherrlichen. Das Staats
schutzgesetz bildet auch im Kampfe mit den nichtfascistischen Par
teien den SchluBstein. Es wird heute nicht bloB die Neubildung 
aufgeloster Organisationen und Parteien sowie die Teilnahme an 
ihnen verfolgt (mit Gefangnis und AusschlieBnng von offentlichen 
Xmtern), sondern der Bestrafung verfiilIt auch, "wer in irgendeiner 
Weise die Doktrin, Programme und Aktionsmethoden solcher Ver
bandennd Parteien verbreitet" 1). Damit war die Kette, welche das 
italienische Parteileben gefangen hielt, geschlossen. Denn zugleich 
mit restloser Vnterdriickung der gegnerisohen Presse hatte das 
Ministerium Anfang November 1926 die Auflosung alIer Parteien, 
Veroonde und Organisation en verfiigt, "die eine der Regierung 
'entgegengesetzte Tatigkeit entfalten"2). Angesichts der Verfolgung 
ist es nicht reizlos zu horen, daB nach eigener Aussage das Gefiige 

.zur Zeit des Vertrages von Versailles, verwickelt in den bekannten Majestatsbeleidi

.gungsprozeB in Florenz, der Aufreizung iiberfiihrt durch seine beriichtigte Schmah
schrift ,Nicht weich werden', im Ausland eine verbrecherische Kampagne entfaltet, 
mit Hilfe von Schriften wie ,Die Untat Matteotti', von Artikeln in auslandischen 
.Zeitungen, von Vortragen und Zusammenkiinften in der ,Liga der Menschenrechte 
in Paris', wobei er Italien als Land der Unterdriickung und Tyrannei hinmalt, die 
:scheuBlichsten Anklagen gegen die Fiihrer der Regierung erhebt, bOswillige Ver
leumdUI;lgen ausstOBt fiber die Ehrlichkeit und Soliditat unserer Finanzen unCi die 
wirtschaftliche Zukunft Italiens, eben in dem Augenblick, wo die Verhandlungen 
iiber die Regelung unserer Schulden im Gange waren" usw. (es folgt die Einziehung 
yon Biirgerrecht und Vermogen). 

1) 1m Senat gab der Justizminister die Zusicherung, diese Bestimmung auf die 
liberale und demokratische Lehre nicht anzuwenden. Roc co, La Trasformazione 
-dello Stato, p.125 Roma 1927. 

2) Il Popolo d'Italia, 6. November 1926. 
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der kommunistischen Partei nicht im geringsten erschuttert werden 
konnt.e 1). Dem illegal abgehaltenen Parteitage im J anuar 1926 sol
len 66 ebenfalls illegale Provinzialparteitage vorangegangen sein, von 
denen nur einer durch die Polizei entdeckt wurde. Es fragt sich 
allerdings, wie die neuen Erlasse yom Herbst 1926 auf das Gefiige 
des italienischen Kommunismus einwirken werden. 

Neben dem Schutz der Diktatur steht in der Phase, die wir eben 
beschreiben, eine du~chgreifende Anderung in der Struktur des 
Staates. Die Durchsetzung des staatlichen 'App;-~;;";it ~i
a~gen wird vervollstandigt, die Suprematie der Exekutive vor 
der Legislative juristisch fixiert und drever;aIfiiii"ftUiierWAusmer
Ztingder-Selb;i~~~altullg iii"Provinz und Gemeinde zenh-'ali'Slild. 
Die"Parrei Wira" moralisdi' gesaubert und ihr gieichzeitig ein Maxi
mum von Konzentration und Schlagkraft in der Hand des Fuhrers 
gesichert. Es ist symptomatisch, daB der Diktator seIber ein anderes 
Gesicht zeigt. Wahrend er bisher stets Demagoge geblieben war, der 
von sich sagen konnte, daB er die Stimmung einer Volksmenge in 
den Fingerspitzen fuhle, ist seine Haltung mit der Zeit die des abso
luten Herm geworden. Zwar warnte er seIber gelegentlich vor 
Mythenbildung, die seinen Namen schon bei Lebzeiten unter die 
Sternbilder des Himmeis versetzen konnte, aber seine und seiner 
Getreuen Haltung ist oft danach angetan, eine solche vorzeitige Ver
herrlichung zu befordern. Seine Rede ist apodiktisch; sie schlieBt 
jeden Widerspruch aus, ob er nun vor Fascisten spricht oder den 

1) Jahrbuch fiir Politik, Wirtschaft, Arbeiterbewegung, 1925/26, S. 843. Das 
Jahrbuch enthiilt eine Reihe wichtiger Angaben iiber den zifferma6igen Stand der 
Gewerkschaftsbewegung in Italien im Jahre 1926. Der Verband" der freien Gewerk
schaften (Confederazione Generale del Lavoro) ist von etwa 21/4 Millionen Mit
gliedern auf 120000 bis 130000 heruntergegangen. Ober die Confederazione Italiana 
dei Lavoratori - den Bund christlicher Gewerkschaften - liegen Daten nicht vor, 
doch ist sie im Absterben, umsomehr als die Associazione Cattoliea (allkatholische 
Organisation) im Marz 1926 beschlossen hat, die Gewerkschaften fallen zu lassen 
(Jahrbuch S. 840). Mitte Januar 1927 trat in Mailand eine Gruppe von Fiihrern 
der Ex-Confederazione Generale zusammen und erklarte: man sei grundsatzlich mit 
der fascistischen Intervention in der Wirtschaft einverstanden und wiinsche dem in 
Bildung begriffenen Stato Corporativo alles Gute auf den Weg (Popolo d'Italia, 
3. Februar 1927)' Die Erklarung der AnschluBsuchenden hat keinen Eindruck ge
macht und wurde von manchen romischen Blattern mit Hohn iibergossen. Die Zahl 
der in fascistischen Gewerkschaften Organisierten betrug am I. Juni 1925 (nach 
dem genannten Jahrbuch) 1 1/, Millionen; sie iibersteigt heute sieher 3 Millionen. 
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Aventin-Parteien fur die Obergabe das kaudinische Joch aufrichtet, 
bei der Kammer - seiner Costituente fascista ~ Gesetzentwiirfe 
einbringt oder einen jener zahlreichen Gedenktage des neuen Ita
liens begeht. Hin und wieder zwingt er sich durch Denkweise und 
Latinitat des Ausdrucks in die Haltung romischer Casaren: so wenn 
er dem eben ernannten Gouverneur der ewigen Stadt ein Baupro
gramm entwickelte, welches die Denkmiiler der kaiserlichen Roma 
von dem Rankenwerk "dekadenter Jahrhunderte" befreien sollte!). 
Nach Ansicht der JUnger war der neue Staat von Anfang an im 
Kopf des Duce vorgebildet und wird stuckweise in die Wirklichkeit 
umgesetzt. Es ist das Charisma des geborenen Fuhrers, welches den 
Absolutismus Mus so lin i s legitimiert. Aber man wfirde irren, wenn 
man glaubte, da6 dabei Fuhrer und Gefuhrten der naturliche Sinn 
fur Realitaten verlorenginge. Solche Au6erungen zeigen, auf wel
cher Hohe die Diktatur angelangt ist, aber sie sind keine Indiz da
fur, da6 man sich aus der Bahn vorsichtiger und kuhler Oberlegung 
abdrangen la6t: Stil und Geste sind in Italien ganz anders als in 
nordischen Landern. 

Der Schilderung des fascistischen Staates mu6 die der Partei vor
angehen. Der Satz Mus sol i n is, wonach die "gesamte Macht dem 
gesam,ten Fascismus gehOre", ist langst kein Programnl"niehr; son':: 
dern-vcllz~ge;;"T~;~~he. Die Macht des Duce wird dadurch ge
waltig"·ge~t~ige~t, ·d~B-':di~' ma6gebenden Funktionare als Parteimit
glieder zu unbedingtem Gehorsam verpflichtet sind und durch die 
Partei kontrolliert werden; zudem verjungt sich aus ihr der Staat 
in allen wichtigen Organ en. Der hierarchische Aufbau der Partei ist 
heute folgender: der Duce, der Generalsekretar";"dre-S';;f{;:e'fifre der 
Provinzialverbande, die Sekretare der lokalen Fasci di Combatti
mento2). Die Hauptorgane der Partei sind: der Gr06e Rat (Gran 

1) Discorsi del 1925, p. 27955. Der erste Gouverneur der ewigen Stadt war 
Senator ere rn 0 n e s i. Das Arnt hat inzwischen gewechselt. 

2) Folgende Skizze beruht auf der letzten Fassung des Parteistatuts (Oktober 
1926). Die Darstellung Bernhards (a. a. 0., S. 62ff.) ist - natiirlich - in 
manchen Ziigen iiberholt. Aus der Einleitung zum Statut seien folgende Satze her
vorgehoben: "Der Fascismus ist eine Miliz im Dienste der Nation. Sein Zweck: die 
GroBe des italienischen Volkes zu realisieren ... Der Fascismus hat sich stets als 
im Kriegszustand befindlich betrachtet: zuerst urn die zu bekarnpfen, welche den 
Willen der Nation erstickten; heute und fiir irnrner, urn die Macht des italienischen 
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Consiglio), das Nationaldirektorium (Direttorio Nazionale), der Na
tionalrat (Consiglio Nazionale). Die Mitglieder des GroBen Rates 
stehen statutenrnaBig fest. Es sind auBer dem Prasidenten (dem 
Duce) die Minister, eine Reihe Unterstaatssekretare, die Mitglieder 
des Nationaldirektoriums, einige von Mus s 0 Ii n i bestimmte fasci
stische Senatoren und andere in den obersten Stellungen fiihrende 
Anhanger (wie del' Prasident des fascistischen Kulturamts - G en
til e -, del' Sekretar del' Auslandsverbande, del' Generalkommandeur 
del' ,Miliz, die Prasidenten fascjstischer Spitzenol1ganlsationen). ~uBer
dem hat Mus sol i n i die Moglichkeit, besonders verdiente Partei
angehorige hinzuzuziehen. Er ist dadurch in del' Lage, sich ge
gebenenfalls eine Majoritat in diesem Gremium zu verschaffen. Del' 
GroBe Rat, aus Parteihauptern und den leitenden Staatsbeamten be
st;h~~d, 1.;t das ausschlaggebende Organ, nicht nur del' Partei, SOD

dern des Land;. w;;;ciii-e"'v;;G:g;~~~ ihm angenommen ist, so hat 
alles weitere den Charakter reiner Formalitat. Del' GroBe Rat er
nennt (formell) das Nationaldirektorium, gebildet aus acht Mitglie
dern, einem Verwaltungssekretar und dem Generalsekretar, welches 
von ihm seine Normen empfangt und seinerseits die Richtlinien fiir 
die Partei aufstellt; diese werden in einer Art "Tagesbefehl" (Foglio 
d'Ordini) publiziert. Unter dem Generalsekretiir stehen verschiedene 
Amter (Uffici); die wichtigsten von ihnen sind: das politische Se
kretariat (Segreteria Politica), die Presse (Stampa), die Propaganda, 
die Jugendorganisationen (Organizzazioni Giovanili), die weiblichen 
Verbande (Fasci Femminili), die studentischen Vereine (Associa
zione studenti Universitari). Das politische Sekretariat ist von be
sonderer Bedeutung. Es hat dariiber zu wachen, "daB jede Tatigkeit 
del' Partei dem Geiste des Fascismus entspricht". Es kontrolliert 
folgende Organisationen: die fascistischen Lehrer, Eisenbahner und 
Postbeamten; zudem halt es dauernd Fiihlung mit wesentlichen 
Parteiinstitutionen, wie der Spitze del' Miliz und den auslandischen 
fasci. Das dritte Hauptorgan, del' Nationalrat, dient nur zur Infor
mation del' obersten Leitung und -zur"})eqU'emEm Befehlausgabe; das 

Volkes zu entwickeln ... Der Fascismus ist vor aHem sin Bekenntnis, das seine 
Martyrer gehaht hat ... Die Handlung ging stets der Norm voran ..• £ernab von 
Dogmatismus und Schematismus £ohIt der Fascismus, daB der Sieg in seiner ewigen 
SeIbsterneuerung beruht." 
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Statut umschreibt seine Aufgabe mit den Worten. er werde einbe
mfen "znr PriifllI![.. der LebensauBerungen der Partei, und urn all~ 
gemeine Ve;haltungsmaBnahrnen zu empfange~". Er setzt sich aus 
den Provinzialsekretiiren zusammtn. Diese werden ernannt dureh 
den Generalsekretiir; sie wahlen Unter den Fascisten der Provinz 
sieben Mitarbeiter, welche von oben genehmigt sein miissen 'und 
das Provinzialdirektorium abgeben. Der Provinzialsekremr nomi------niert weiter die Sekretiire der ortlichen fasci und ist verantwortlich 
dafiir, daB die Disziplin unter den Anhangern (gregari) nicht nach
l1iBt. Der Sekretiir des fascio bemft fiinf Kameraden zur Mitarbeit, 
die das lokale Direktorium ausmachen. Der fascio wird als Kraft-

~-'-.~ 

zelle der Partei angesprochen. J ede StOrung innerhalb der Zelle 
springt auf das gesamte moralische, wirtschaftliche und soziale Leben 
der Partei iiber; dieser Verantwortung solI sich jeder Anhanger be
wuBt sein. Der Eid, den der Neuaufgenommene leisten mu6, lautet 
so: "Ich schwOre, den Befehlen des Duce ohne Widerrede zu folgen 
und mit allen meinen Kraften 'und, wenn notwendig, mit meinem 
Blute der Sache der fascistischen Revolution zu dienen." Nachdem 
man begonnen hat, die Partei von unlauteren Elementen xu saubern, 
ist das Straf- und AusschluBverfahren genau geregelt. Die Eigen
schaften, welche das Statut yom Mitglied fordert, sind: Treue, Mut, 
Arbeitsamkeit und Ehrenhaftigkeit. Wenn der Fascist dagegen ver
stoBt oder sich erg~genen Weisungen nicht fiigt, so wird eine 
Untersuchung gegefl ihn eingeleitet. Die drei Arien der Strafe sind: 
Tadel, Suspendierung und A:usschlu6. Wer aus den Reihen der 
Partei ausgestoBen wird, "ist V errater an der Sache und wird aus 
dem politischen Leben gebannt". J eder Ausschlu6 bedarf der Ge
nehmigung des Generalsekremrs. Senatoren und Abgeordnete werden 
durch ihn abgeurteilt. Zum Statut wurde spater ein Kommentar 
gegeben, worin es hieB, es konne keiner Fascist sein: wer durich 
Handlungen oder Beziehungen beweise, daB in ihm eine Mentalimt 
fortlebt, welche der fascistischen entgegengesetzt ist; wer nicht zeigt, 
daB er die Nation dem Privatinteresse voranstellt; wer nieht die 
Ehrenhaftigkeit seines Unterhalts nachweist; wer Handlungen be
geht, die eines Italieners und Fas.cisten UIIlwiirdig sind und sich den 
Notwendigkeiten des korporativen Staates widersetzt. 

v. Beckerath, Fasclstlscher Staat. 8 
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DerAufbau der Partei wurde ausfiihrlicher skizziert; denn sie 
~ ............. 

ist die "Seele" von Staat und Gesellschaft. Nach dem Wortlaut des 
Statuts ~~lltdie Part;~d;-;iS' em-iius allen Volksschichten ge-' 
fngter, hierarchisch gegliederter Verband, mit starkem Korpsgeist, 
unloslicher Verbundenheit aller Teile und mystischem Glauben an . --..... ~."'" 
die Person des Fiihrers. Die Allgewalt des Duce ist nach der letzten 
'~_",.:;JA._."":"";~.""",.",_", 

Reform yom Oktober 1926 so scharf akzentuiert, daB eine Steige-
rung nicht mehr denkbar ist. Er kann seinen Willen im GroBen Rat, 
-wenn notwendig, unter Hinzuziehung neuer Mitglieder durchsetzen, 
er ernennt tatsachlich den Generalsekretar, welcher dem Exekutiv
organ der Partei '(Nationaldirektorium) die Richtlinien vorschreibt 
und die Provinzialsekret3.re einsetzt. Durch das politische Sekretariat 
und den Nationalrat wird Mus sol i n i iiber die Vorgange in jedem 
Winkel des Parteigefiiges orientiert und weiB so genau, wo er ein
greifen muB. Die Partei ist fiir sein Auge durchsichtig wie Kristall, 
und das verleiht dem Fiihrer ein groBeres Obergewicht, als wenn er 
selbst in jedem Augenblick jedes Detail anordnete, abgesehen davon, 
daB dies technisch unmoglich ware. Gegen fmher sind zwei Neuerun
gen wichtig: jeder Rest ~~~. ,:erhaBt~D, elezi(m~smo (WahlereD ~t 

m!t d~ ,!~~~G~ii~~~t. ~~ .~~i~.c~"~~:'~~r~~~~~~ JLv2n 
oben" (dall'alto) bese~zt; die Anhanger sind eine Herde, die ge-
liorcliCOffiz'i~s~'"K~;;;ntare in'der Parteipresse zur jiingsten Re
form des Statuts deuteten an, daB man mit Wahlen in den lokalen 
fasci nicht immer erwiinschte Erfahrungen gemacht, hatte. Weiter 
ist der ~~~~~eB (Congresso Nazionale) , eine groBe. Heer
schau aller 1m Fascismus Dirigierenden, abgeschafft worden. Er 
-war vollig iiberfliissig. Er hatte sich in d;;'Tai,' ~edie V<XlTede 
zum Bericht uber den funften KongreB riihmend hervorhob, als 
F eind "exhibitionistischen Geschwatzes" (vaniloquio esibizionisla) 
bewiesen, wovon nach fascistischer Meinung die anderen Parteiver
sammlungen widerhallen 1). Mus sol i n i hattedamals den KongreB 
mit den diirren Worten beendet, "er hatte 'geschlossen werden kon
nen, ehe er anfing" 2), denn die Partei habe vor "vollendeten Tat
sachen" gestanden. 

1) Atti del V. Congresso Nazionale, p. 5. 
2) Atti del V. Congresso Nazionale, p. 147 s. 
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Die fasCistischePartei zahlt heute n~ ke~~~r1). 
Dazu kommen zahlreiche Institute und Organisation en - wirtschaft
liche, kulturelle, sportliche usw. -, weiche von der Partei kontrol
liert werden. Der Eintritt in die Partei seIber ist sehr erschwer\t. 
Man legt keinen Wert auf Fascisten der "letzten Stunde", bei denen 
der egoistische Beweggrund alIzusehr durchleuchtet. Der Neuein
tretende wird auf Herz und Nieren gepruft; der Sekremr des ort
lichen fascio muB seine moralische Vergangenheit und seine Unter

haltsmittel genau keimen. K~~~t, p ~r_~i~~.t .. ,E!~dll~~l!~,fw~lt.i 
Jahre zur Partei gehOrt hat, kann leitende Funktionen im Pro-
v1nziarve;b~daU:sUb!;~. "D~~~N~~~'#ffu'"di;"~i~~ftisi:~<d;B 
-·.4·'" .~ .... ~.;,. " ...... , "~.~.-,.,,., .. ~ ."" ... 

die tesserati (die eingeschriebenen Mitglieder) aus den beiden 
fas9~§tisQhl(.n J ugendQrgl;!,ws!!'!i~n (Balilla und Avanguardia) lang
s~~ aufsteigen. Nach seinem achtzehnten Geburtstag wird der 
junge avanguardista in pomphafter Feier, die auf den Griindungstag 
der ersten Verbande (23. Marz) angesetzt ist, in die Reihe der Fas
cisten aufgenommen. Es ist kIar, daB diese jl1ll1gen Leute die bevor
zugten Anwarter fur aIle leiteiIden Posten in Staat und Gemeinde 
darstelIen. Ahnlich bildet in RuBland der kommunistische J ugend
verband das Reservoir fur Partei und Staat. Nach dem Vorbilde der 
Partei hat der fascistische Staat flir . das ganze Land eine Art 
Jugendamt geschaffen, welches der "physischen und moralischen 
Erziehung" dient l1ll1d, in enger Anlehnung an die fascistische Miliz, 
die jungen Lellte zwischen vierzehn und achtzehn Jahren auf die 
Militarzeit vorbereitet. Es ist eine nicht gleichgultige Nuance, daB 
auf den religiosen Unterricht besonderes Gewicht gelegt wird. 

Die freiwillige Milizia Nazionale(Nationalmiliz), zu der sich 
Mus sol i~ad;e-~~ch"~der~l\I;chi~;~~J'i;;g7erschmolzen ha

ben, war das wichtigste Parteiorga~, solange die Macht des Fascis
mus nicht gefestigt war. Sie stand im Vordergrund des Streites 
zwischen Mussolini und der Opposition in den Tagen der Mat
teotti-Krise. Eine Waffe von unschatzbarer Bedeutung, sobald 
die neue Regierung in Gefahr geraten sollte, dient sie heute zur 
Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung gemeinsam mit den 

1) Almanacco enciclopedico del Popolo d'Italia 1927, p. 152. 

8* 



- II6 -

anderen Sicherheitsorganen1). In der Einteilung der Miliz (legioni, 
coorte, centurie etc.), in der Bezeichnung der Kommandostellen 
(consul, seniore, centurione etc.) scheint die Heeresordnung des alten 
Roms lebendig geworden zu sein 2). Der fascistischen Schutz- und 
Ordnungstruppe sind gewisse Korperschaften eingegliedert worden, 
wie eine Eisenbahn- und Postmiliz. Diese bilden "Ordnungszellen", 
welche den Dienst beaufsichtigen; um sie konnen sich im FaIle von 
Unruh en die friedliebenden Elemente gruppieren. Sie haben dariiber 
hinaus die Aufgabe, die Verkehrsadern jederzeit 'unter der Hand der 
Partei zu halten. Das Vorschieben militarisierter Parteigruppen in 
die Zivilverwaltung wird der Fascismus aller Voraussicht nach so
weit wie mOglich fortfiihren. 

Den Xnderungen im Gefiige der Partei schlossen sich nach der 
Schwenkung Mus sol i n is, welche ihn auf der Hohe der Mat
teo t t i-Krise ins intransigente Lager gefiihrt hatte, wesentliche 
Neuerungen in der Struktur von Staat und Verwaltung an. Da nach 
d~amis;;h;~F~~r;m"~'d~~-''Wesen des Staates 

"Handlung" ist, so sammelt sich sein Leben in J~;r~tiv~:'J:jas 
Pa~rament dagegen muP.)""ged~Uckr\~~rden't"de;;~""es"';~h( 'auf der 

irrigen Voraussetzung einer Unfehlbarkeit des wahlen den Volkes 
und ist niemals "Ausdruck der organischen Krafte des Staates" 3). 
Es ist der mit dem Ganzen der Nation eng verwachsene Konig, wel
chem nach fascistischer Auffassung die Auswahl der obersten Exe
kutivorgane allein zusteht. 

Es war, wie friiher bemerkt, fiir das vorfascistische Italien cha
rakteristisch, daf5 die Grenzlinie zwischen Exekutive und Legislative 
nicht durch Tradition gefestigt, sondern arg verwischt war. Es ergab 
sich ein Zustand, bei dem' die Abgeordneten in ihrem und der Wahler 
Interesse die Verwaltung zu lenken suchten, die Volksvertretung rein 
administrative MaBnahmen autorisieren muBte, wahrend die Kabi
nette unausgesetzt durch Gesetzesdekrete in die Legislativeiiber
griffen. Die starke, alles iiberschattende Exekutive erreichte der 

1) Ausfiihrlich schreiht iiber die Miliz Vi 11 a ri: 1. c., p. 162 S8. 

2) In den im Staatsschutzgesetz vorgesehenen Ausnahmegerichten bilden Miliz
Offiziere den Hauptbestandtei1. 

3) Relazioni e proposte p. 74. 
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Fascismus durch ein Gesetzgebungswerk, dessen Hauptbestandteile 
sich kurz so charakterisieren lassen: er schuf innerhalb des Ka
binettes eine dominierende S~ellun] fiir den Ministe?:Pr~;'i~~""~d 
~c§i~hi~~~~Yf?~~Y,~~~~' deren Tag;;~g'"~~hter-K"(;iitr~fie' 
unterworfen wurde; er ~~Je durch eine Reihe von Spezialgesetzen 
die Grenze der ausiibenden GelYalt g:!lgroJ.ii~ ,!lm; l&~e, ~r 
aus; er verkleinerte die Provinzen, konzentrierte aile Macht in c;ler 
'Hi'nd der Prafekten und elMt~:aeu,Ji.o--;;;;;;-ro;",die -Scl~ -- . 
:ye~!lltun~. d~r~ ~~~tlic,he, !3eamte. 

& 

Die unstreitig wichtigste MaBnahme ist das Gesetz iiber den Capo 
'~ty~~,.iJ-.1-%._::, .. /.,., . .:;:,"",..:......:;;"""~:.,'.* 

del Governo. Darin hat Mussolini auch dem Konig gegeniiber 
~>~i~ePosrtion bis an die auBerste Grenze vorgeschoben. Die Kom
mission der achtzehn hatte davon abgeraten, die Stellung des Mi
nisterprasidenten in der Art eines ,,Kanzlers oder GroBwesirs" aus
zubauen 1). Gleichwohl hebt ihn das neue Gesetz aus der Reihe der 
Ministerkollegen und umkleidet seine Stellung mit ungewohnlichen 
Rechten und Ehren. Der Regierungschef, Capo del Governo, wird 
ernannt und riickberufen yom Konig, der die Exekutivgewalt - viel
leicht liegt darin, auch form ell, eine Schwachung koniglicher 
Macht - "durch seine Regierung" ausiibt. Er ist der Krone fiir 
die politische Hauptrichtung des Kabinetts verantwortlich. Die erste 
Bestimmung bleibt in der koniglichen Ernennungund Riickberu
fung beim Buchstaben der albertinischen Charte; beide Vorschriften 
bedeuten, angesichts der politischen Umstiinde, unter denen sie er
lassen wurden, einen Bruch mit dem alten politischen Brauch, da 
die parlamentarischen Gepflogenheiten in Italien ebenso ehrwiirdig 
sind wie die Verfassung seIber und durch die J ahrzehnte bis auf 
Mus sol i ni fast ohne Ausnahme genau beobachtet wurden. Die 
Ministerkollegen sind nichts anderes als Schatten des Regierungs
chefs; ihre Berufung, Entlassung und Geschiiftsfiihrung ist prak
tisch von ihm abhiingig. Der Capo del Governo kann mehrere Mini
sterien in seiner Hand vereinigen, woyon Mus sol i n i reichlich Ge
brauch gemacht hat. Er geht bei offentlichen Anlassen den Rittern 
des Annunziaten-Ordens, den Vettern des Konigs, vor; empfindliche 
Strafe bedrohte, wie wir wissen, schon in diesem Gesetz aIle, die sich 

1) Relazioni e proposte, p. 40. 
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gegen ibn vergehen. Wiehtiger als die Heraushebung der auBeren 
Position ist sein neues Verhaltnis zur V olksvertretung. Der Chef 
erhiilt da zunaehst klipp und klar das Recht, ohne daB Artikel 10 

der Verfassung formell geandert ware, Initiativantrage aus dem 
SehoB des Parlaments zu verhindern, ja jede unbequeme Kritik aus
zusehlieBen, da ohne seine Zustimmung kein Punkt auf die Tages-

~~.w ..... <", ~., ~._, M"':. ~ ."' ....... = " ....... *" _ ....... _"" .... ......,.,..~~.~ ..... __ , ...__,.,...-...". ~ 

ordnung eines ~eF beiden Haus~r _ge~etztwer~en darf. Die Kom-
mi~~i~~-de';' ~'~ht~ehn~a~~s~ weit nieht gegang;n; sfe' wollte die Er

teilung von MiBtrauensvoten zwar betraehtlieh ersehweren, aber 
nieht vollig unmoglieh maehen 1). Der Regierungsehef erhiilt weiter, 
ohne hier in' Einzelheiten einzugehen, die Mogliehkeit, auf die An
nahme von Gesetzvorlagen einen gewissen Zwang auszuiiben, der, 
wenn notwendig, dureh passende politisehe MaBnahmen hinter den 
Kulissen verstiirkt werden kann. 

Liegt schon hierin ein Dbergreifen der ausiibenden in die Sphare 
der gesetzgebenden Gewalt, so wi'rd die Legislative dureh eine Reihe 
von MaBnahmen wirksam weiter gesehwii~htDi~ faseistische Regie
rung hat sieh )"on dem gefiiglg;nP;;I;~~i Gesetze votieren lassen, 
wonaeh sie nieht mehr und nieht weniger als die wiehtigsten Teile 
des italienisehen corpus iuris (Straf-, Handels-, Zivilreeht usw.) 
naeh freiem Ermessen andern und neu herausgeben dad. Eine Re
form des Reehts ist, naeh dem Beriehterstatter im Senat, D' Ame
Ii 0, die Frueht aller groBen Kriege gewesen; so aueh hier. Die ge
wiihlte Methode, Gesetze zu sehaffen und umzl1sehaffen, ist fiir 
Italien nieht neu: Straf-, StrafprozeB- und Handelsreeht waren 
dureh konigliehe Dekrete eingefiihrt worden. Der Untersehied liegt 
nur darin, daB friiher gesehlossene Kodifikationen dem Parlament 
vorgelegt wurden, dessen XuBerungen - allerdings nieht immer -
bei der endgiiltigen Fassung beriieksiehtigt wurden, wiihrend sieh 
der Justizminister Roc e 0 damit hegniigte, kpll:pp~ I!:iehtlinJen fiir 

sein Gesetzeswerk d~~, Y ()lk,~v~rtretung ~ur .. Stel1u,Il~ahItle !?itzutei
len. Es wird seine Saehe sein, zu entscheiden, wieweit er sieh an die 
M~inung des Parlaments halten will. Ein anderes Gesetz, welches 
gleiehfalls das Betatigungsgebiet der Exekutive weiter vorschiebt, 

1) Relazioni e proposte, p. 76 s. 
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gibt der Regierung Gewalt, Rechtsnormen zu erlassen, die wichtige 
Materien, wie Organisation und Betrieb staatlicher Verwaltungen, 
regeln; es ordnet gleichzeitig den vielumstrittenen Gebrauch der 
decreti-legge, welche das Kabinett kiinftig in den schwer fa6baren 
"auBerordentlichen Fallen" (casi straordinari) stets wird anwenden 
konnen. 

Wie innerhalb der Regierung die Stellung des Ministerpriisidenten 
den Kollegen gegeniiber, wie die Exekutive in ihrer Gesamtheit 
gegeniiber der gesetzgebenden Gewalt durch iiberragende Machtbe
fugriisse gekriiftigt wurden, so hat man auch j~. d~ gx:c?~ die 
an sich schon starke Position des obersten Tragers der Staatsgewalt ... 
~~~~~ere pasiu~~t~llt. Nach und nach hat das fascistische Re-
gime alle 'p!"iifektenstellen mit zuverlassigen Vertrauensleuten be
setzt, die"" meist ~'~~-perS5:n1i~he' B~de-mifder' Ffi~g in 
Rom verkniipft sind. Damit wich man nicht ab von der Tradition 
Italiens, wo die Prafekten stets politische Vertrauensleute der jewei
ligen Regierung. waren. Der tatsachlichen Erweiterung fascistischer 
Macht fol~e ~er juristiS?~~~a"ii.""Es wurde den Priifekten ge
setzlich ~r Pflicht gerriacht, fiir die einheitliche politische Linie in 
den verschiedenen Zweigen der Staats- und Lokalverwaltung zu sor
gen; regelmaBige Versammlungen aller in Frage kommenden Beam
ten, die bei dieser Gelegenheit Bericht erstatten und Weisungen er
halten, wirken darauf hin, daB samtliche Faden staatlicher Verwal
tung, mit EinschluB von Schule, Post, Bergwesen, Hafen, beim Pra
fekten zusammenlaufen 1). Dariiber hinaus besitzt er maBgebenden 
EinfluB auf die Organe kommunaler Verwaltung. Nach der Ge-.. ~.~ 
meindereform von 1926 setzt der Priifekt in allen Kommunen -
iDiier1iatb'(I';"'ge~et~ir~he;' Rahmens - die Zahl der Mitglieder in 
.den Gemeinderaten fest; sie werden von ihm oder dem Minister des 
Innern ausgewahlt und den beruflichen Verbiinden entnommen, 
welche die staatliche Anerkennung gefunden haben. Bei den kleinen 
Kommunen (unter 20000 Einwohnern) hat der Prafekt zudem das 

1) Charakteristisch ist ein Runderla3 Mus sol i n i s nach Abschlufi des Haupt
{eils der Verwaltungsreform (Anfang 1927)' worin er die autoritare Stellung des 
Priifekten in der Provinz sowie seinen Aufgabenkreis (Verteidigung des Regimes, 
Aufrechterhaltung der Ordnung, Sparsamkeit usw.) kurz umreiBt und die Pflicht 
-der Partei hervorheht, mit den Prii£ekten zusammenzuarheiten. 
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Recht, die Biirgermeister zu versetzen und ihre Ahberufung vor
zuschlagen. 

Die Aufmerksamkeit, welche der Fascismus den Kommunen zu~ 
wandte, war politisch wohl begriindet. Es ist eine Tatsache von Be
deutung, daB schon Leo XIII. im Anfang der neunziger Jahre den 
Katholiken die Teilnahme an den Gemeinderatwahlen freigestellt 
hatte. In der Kommune regte sich der Widerstand gegenden libe
ralen Staat, der in die Kammer nicht eindringen konnte. Mit del' 
Erstarkung des Sozialismus in Italien wurden sie Stiitzpunkte del' 
neuen Bewegung. Es ist bekannt, welche Rolle die roten Gemeinde
rate in Mittelitalien bei den revolutionaren Erhebungen der Nach
kriegszeit gespielt haben. Noch nach dem Fehlschlag der Fabrik
besetzung im Herbst 1920 gelang es den Sozialisten, bei den Wahlen 
in einem Drittel aller Kommunen die Majorimt zu erringen. Nach 
der Machtergreifung ging del' Fascismus so vor, daB er hier und da, 
besonders in den GroBsmdten, die Selbstverwaltungskorper aufloste 
und die Verwaltung in die Hande eines ernannten Kommissars legte. 

Die definitive ~~l!<!i~"9!om!ll~"~~:J"~~~tv!~~g erfolgte mit 
zwei Schlagen: im Friihjahr 1926 wurde in allen Gemeinden mit 

..,..;...~.~~ 

unter 5000 Einwohnern, etwa 7300 an del' Zahl, die Podestatsver-
fassung eingefiihrt; charakteristisch genug begann del' Senatsbericht 
zu diesel' Vorlage mit einem scharf en Hieb gegen das "heute iiber
wundene Dogma von del' Volkssouveranitat". 1m Herbst dehnte 
man diese Verfassung auf ~Smdte des Landes aus.*Die Spitze der 
Verwaltung bildet del' vom Konig ernannte podesta (Biirgermeister); 
ihm zur Seite steht del' Rat (Consulta); er faBt keine Beschliisse, 
muB jedoch bei einigen Materien befragt werden. Seine Zusammen
setzung, auf die eben hingedeutet \v~rde, ist die erste Realisierung, 
welche die fascistische Idee, die Berufsmnde zur Basis del' politi~ 

schen Reprasentation zu machen, gefunden hat. Die Gemeindereform 
bedeutete vom Parteistandpunkt aus ein vorziigliches Mittel, ver
diente Fascisten unterzubringen; wenn wir UDS daran erinnern, wie 
betrachtlich die Quote der Kriegsteilnehmer in der Bewegung 
war, so wird es versmndlich, daB beim podesta fiir die kleinen Ge
meinden gewisse Erfordernisse nachgelassen werden, falls der Be
werber als Offizier oder Unteroffizier im Felde gestanden hat. Die 
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ewige Stadt seIber hat seit Anfang des Jahres 1926 eine absoluti
stische Verwaltung bekommen (Governatorato di Roma). Der Ein
fluB einer ern ann ten stadtischen Vertretung, wozu die wichtigsten 
Verbande und Institute die Kandidaten stellen, ist zwar merkbar, da 
in allen Fallen, wo ihre Ansicht gehOrt werden muB, ihr Widerstand 
die Ausfiihrung der Verordnung hintanhiilt, aber praktisch doch 
gleich Null gegeniiber den Befugnissen des Gouverneurs und der 
Regierung - die bei allen Streitfallen die Entscheidung in der Hand 
halt. Ebenso wie in der Kommune hat in der Provinz den Selbst
verwaltungsorganen die letzte Stunde geschlagen. Die Reform be
wegt sich in gleicher Richtung wie innerhalb der Gemeinden: 
an die Stelle gewahlter Selbstverwaltullgskorper treten beratellde 
Organe, die sich hauptsachlich aus den anerkannten Korpo
rationen bilden. Wahrscheinlich werden Administration und wirt
schaftliche Verwaltung innerhalb jeder Provinz miteinander ver
bunden 1). 

Es bleibt noch iibrig, die politische Situation des Parlaments mit 
ein paar Strichen zu umreiB~;tG;;:;iib~;~"d~~-C;;po del 

Governo und andere MaBnahmen haben die Rechte der Volksvertre
tung betrachtlich gekiirzt; aber das bedeutet im Grunde wenig, denn 
unter politischem Gesichtspunkt befindet sie sich langst in einem 
Zustande volliger Hilflosigkeit. Durch den Auszug der Aventin
parteien hatte sich die Kammer in ein Rumpfparlament verwandelt, 
worin die Fascisten fast allein das Feld beherrschten. Die selb
standigen Kopfe, welche eine andere Meinung verfochten, fehlten; 
Salandra und Orlando zogen sich aus dem politischen Leben 
zuriick, G i 0 lit t i wurde, sooft er sprach, achtungsvoll angehort, 
aber seine Stimme hatte kein Gewicht mehr. Wie Mussolini iiber 
seine Kammer denkt, hat er mit unnachahmlicher Klarheit gesagt, 
als er im November 1925 Gesetzvorlagen - leggi fascistissime -

einbrachte: "Die Entwiirfe, die ich der Kammer prasentiere, wird 
sie priifen und annehmen. Annehmen, weil ich weiB und fiihle, daB 
rSi~';~:(d~rHiilie1hrer~nisforischell Aufgaben stehen. Sie sind das ge-

1) Diese Materie laBt sich noch nicht iibersehen. Andeutungen stehen im Popolo 
d'Italia, 3. Oktober 1926. An ~ie Stelle getrenntfungi~render Handels-, Gewerbe
und Landwirtschaftskammern sind ,Provinzialrate fii'r Volkswirtschaft gefreter.C fr 
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setzliche Organ der faseistisehen Revolution 1)." Es sei deshalb zweck
los, sieh in langatmigen Reden zu verlieren. Es ist absurd, sieh emen 
Widerstand vorzustelIen innerhalb einer Volksvertrettmg, deren Mit
glieder in weitaus iiberwiegender Mehrheit der eisernen faseistischen 
Disziplin unterliegen und dureh den Parteisekretlir wegen Insubordi,;. 

natio~ abgeurteilt werden konnen. Die Kamm.~~ is~,~lis:~~~
fliisslges Ornament am Bau des Staates.1Glum anders steht es um 
d~~Seiiat:~desseii' AiisehenifaS'"i'asciSnscne'Regime "relativ" gehoben -hat. Kein Gesetz ist jemals von ihm irgendwie wesentlieh geandert 
worden, obwohl der Widersprueh einzelner Senatoren nieht gefehlt 
hat. Einmal hatte Mus sol i n i im Senat von Anfang an zahlreiehe 
Freunde, und er hat weiter, wie aIle Regierungen vor ihm, das Mittel 
des "Naehschubs" reiehlich angewandt; der terminus technicus da
fiit lautet in/ornata 2). Wahrend des faseistischen Regimes sind bis
her etwa siebzig Senatoren ernannt worden; das ist fast der fiinfte 
Teil der Gesamtzahl. 

Die A~~9.f~ .. ijioI,l .. : ~t ~ .. si~h ,zer,f$llI~.S). Sie war von 
vornherein rum Seheitern veruxteilt: deon sie wurde nur dureh die 
Negation der faseistisehen Regierung zusammengehalten und war, 
bei der FiilIe von Parteien, die sie in sieh schlo6, im politischen 
Ziel und in der Taktik wHig gespalten. Einige Abgeordnete, nament
lieh von den Popolaren, sind mit der Zeit abgespiittert und iiberge
gangen; Gruppen von Kommunisten, demokratisehe Soziale und Po
polari, die hier und da zu den Sitzungen in Montecitorio erschienen, 
wurden reeht iibel empfangen. Die 'Obergabebedingungen Mus s 0-

lin i s waren von drakoniseher Harte; sie enthielten eine glatte Ver
leugnung der Grundsiitze, auf denen der Aventin beruht hatte. Wer 
sieh nieht fiigte, dem blieb niehts iibrig, als sein Mandat niederzu
legen. Die italienisehen Parteien haben sie~ eIltw~der aufgelost ~~r 
ge.p!El~.§~~~~~ ~ebeiiszeich~i:i. ~o~ __ si~!! ~l. Ob 'Parteizellen als 
Kristallisationspunkte kiinftiger Entwieklungunter der Decke fort-

1) Disoorsi del 1925, p. 235. 
II) Einschiehen des Brotes in den Backofen. 
8) Die einzelnen Phasen vgl. hei Don Sturzo: a. a. 0., S. 175ff. 
4.) Einzelheiten stehen im Jahrbuch £ur Politik, Wirtschaft, Arbeiterbewegung, 

S.826££. 
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bestehen, konnte nur eine neue von Grund aus veriinderte politische 
Lage zeigen. 

Die Diktatur hat ihr eigenes Gesetz. Jede ihrer MaBnahmen ist 
der immanenten Logik dieses Herrschaftssystems unterworfen. Diese 
zwang dazu,von StiIfe zu Stufe in der Bekiimpfnng des Gegners 
fortzuschreiten und gleichzeitig die Zugel des Regiments straffer 
anzuspannen. Man kann beobachten, wie nach 1925 die Bestimmun
gen zur Niederhaltung nichtfascistischer Parteien, Zeitungen, Or
ganisationen immer allgemeiner gehalten werden, um so den Spiel
raum fur die Exekutive zu vergroBern. Gleichzeitig wurde das Prin
zip der Parteiorganisation auf den Staat ubertragen. Mus s 0 Ii n i 
ubt seine Herrschaft (soweit wir sie bisher ubersehen) durch eine 
Il()PE.~hlJi!;ll;:~j:llie, deren parallel geschaltete Hauptglieder folgende 
sind: Generalsekretiir - die Minister; Provinzialsekretar - Prafekt; 
Sekretiir des ortlichen fascio - podesta. Die Parteidis~iplin, der 
alle diese Spitzen unterworfen sind, vollendet di~<' Macht 'de~- ober
sten Fuhrers, in dessen Hand heute die Leitung der Partei, das Ober
kommando der Miliz und die wichtigsten Ministerien (XuBeres, 
Inneres, Krieg, Marine usw.) liegen.· Die Korperschaften, welche 
den Exekutivorganen der Diktatur zur Seite stehen, sind nicht ge
wahlt, sondern ernannt; das gilt auch vom GroBen fascistischen 
Rat, in welch em sich die obersten Staats- und Parteibeamten treffen. 
Demgegeniiber verfallen Senat nnd Kammer der Bedeutungslosig
keit: gleichgultig ob sie in der alten Form noch einige Zeit ihre 
Existenz fortfristen oder eine Erneuerung aus dem Geiste des Stato 

Corporativo empfangen. 

xv. 
Das bedeutsame Dokument, welches das Gewerkscha.:l;tsge!'\etz vom 

3. April 1926 in die Kammer begleitete, st~Iit~-~~~I~ dasZi~1 der 
'fascistisclienVerbandspolitik hin, die Syndikate vom Sozialismus zu 
trennen, der sie mit antinational-revolutionarem Geiste durchseucht 
habe; damit hatten die Gewerkschaften von sich aus nichts zu tun 1). 

1) Costamagna, Carlo: Diritto Corporativo, p. 457' Torino 1927. Dieses 
Buch ist das standard work des durch das Gewerkschaftsgesetz geschaffenen Rechts
zustandes. Es enthlilt auch das gesamte parlamentarische Material. 
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Untersucht man die Entstehung der fascistischen Verbande, so 
vollzog sich die Trennung auf doppelte Weise: einmal durch den 
Ausbau einer eigenen Ideologie, welche, wie angedeutet, die Syndi
kate der Kontrolle des Staates unterwarf, der den Interessengegen
satz zwischen Unternehmern und Arbeitern bei der Verteilung des 
Sozialprodukts durch sein Machtwort lost 1); weiter durch eine Poli
tik, welche sich eng an den Staat Mus sol i n i s anlehnte und die 
gute Beziehung zur industriellen und liindlichen Unternehmerschaft 
pflegte, wodurch den Mitgliedern angesichts des offiziellen Terrors 
gegen Andersdenkende und der zunachst abfallenden Konjunktur
kurve zahlreiche Vorteile erwuchsen. Schwer gefaEt: die Los
losung der Arbeiterschaft aus den alten Verbanden geschah d-;rrch 
~ulifan·St;~tiIDdfJ;terriehmeriiirri·;(1ie· Ideologie;das ··ffi-
~ : ~, .. : if',' -,--:: ~"'::<'~' ..... J~.~~ .... :}. •• ,., ';''''~'''''ll>O,--«:,,~~;~,_'W't!t'~<.~,~ 

gebms·'der syndikalistisch-nationalistischen Amalgamierung in den 
oberen fascistischen Spharen, war der Ausdruck dieser realen und 
wirksamen Verbandspolitik. 

Die groBe gewerkschaftliche Organisation E d m 0 n do R 0 s son i s 
war hierarchisch aufgebaut und ein politisches Instrument in der 
Hand der fascistischen Partei, welche damals den Staat noch nicht 
erobert hatte. Ober die lokalen Fachverbiinde der einzelnen Betiiti
gungszweige wolbten sich die provinziellen; diese verbanden sich zu 
Korporationen, welche die Berufe gleicher Art (die der Landwirt
schaft, Industrie usw.) zusammenfaEten. Die Spitzenorganisation 
war aus ihnen gebildet, sowie aus Fachverbanden, die aus irgend
einem Grunde in keiner provinziellen Organisation waren 2). Es war 
ein Lieblingsgedanke R 0 s son is, Arbeitnehmer und Arbeitgeber in 
seinen Verbiinden xu vereinigen. Aber diese Idee lieB sich nicht reali
sieren. Nur in der Landwirtschaft ist die yom Standpunkt der Einzel
unternehmung vertikale Organisation lebendig geworden, aber ihr 
Trager, die "nationale Korporation", bewahrte sich schlecht in der 
Praxis und wurde durch die neue Syndikatsgesetzgebung beseitigt3 ). 

1) Eine klare Darstellung der Theorie steht hei S erg i 0 Pan u n z i 0: Lo Stato 
Fascista, p. 45 S8. Bologna 1925. 

2) Die Details stehen im Statut, Avarna: 1. c., p. 213s5. 
3) Schmid, Emil: Die Arheitgeherorganisationen in Italien, S. 63. Zurich 

192 7, 
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Auf diesen Versnch hatte sich, wie wir wissen, die Kommission der 
achtzehn in ihrer Denkschrift bezogen. 

Der heikelste Pnnkt in der Politik der nationalen Verbande war 
die Stellung zum Streik. Theoretisch war zwar, wie es im Statut 
hieB, d;r Ubefflundene IKlassenkampf durch den Kampf der Leistung 
(lotta di capacitd) ersetzt; ahnlich der circulation des elites in 'der 
Fiihrung des Staates, sollen in der Leitung der Untemehmungen die 
Fahigsten, ohne Rucksicht auf die soziale Herkunft, miteinander 
abwechseln. Es kommt nur darauf an, alle ~emmungen der Auf
stiegsmoglichkeit fur den Arbeiter auszumerzen. Aber trotz dieser 
grnndsatzlichen Stellung ware es taktisch unklug gewesen, dem Pro
letariat gegenuber, das an die sozialistische Doktrin gewohnt war, 
den Verzicht auf das Hauptmittel des Klassenkampfes offen aus
zusprechen. In den Jahren der Auseinandersetzung batte man da
durch den konkurrierenden Gewerkschaften in die Hande gearbeitet. 
Es geschah, was fur den Fascismus in der Zeit des A'ufstiegs charak
teristisch ist: man akzeptierte den Streik aber schrankte ihn ein. 

I 
Er ist erlaubt, sofem er raumlich begrenzt 'und in der Hand dar 
Fuhrung bleibt, keine politische Absicht veriolgt und eben die 
Gruppe trifft, welche "eliminiert" werden moB 1). Ahnlich aoBerte 
sich Mus sol i n i seiber in seinem Referat auf dem fiinften Partei
kongreB 2). Die fascistische Regierung, getreu dieser Auffassung, 
hat es fur richtig gehalten, gelegentlich Streiks zu billigen, die sie 
kontrollierte und im gegebenen Moment abblies. Erst das Gewerk-

s~~~~e! .. ~~,,.~!?!it;S~~$.c,'ll.!g:=-~~~~i:1~:J~~;F~ 
Form ver60ten. Aber die Situation hatte sich von Grund aus ge-
~.m..Jr..+»t..:<"J~~~~ 

andert. KonkUITierende Syndikate bestanden nicht mehr. Die fas-
cistischen Verbande der Untemehmer und Arbeiter wurden dur.ch 
das neue Recht in den Staat eingebaut,und Kampfhandlungen zwi
schen ihnen sind - unter diesem Aspekt - fast ebenso widersinnig i 

wie zwischen BehOrden. 
Die Anlehnung an Untemehmertum 'und Staat, welche wir in der 

Entwicklung der fascistischen Verbande finden, hangt eng mitein
ander zusammen. Nachdem die Ruhe im Lande hergestellt war, 

1) Art. 5 des Verbandstatutes. 
2) Atti del V. Congresso Nazionale, p. 60 s. 
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mogen' die industriellen Unternehmer nicht ohne Besorgnis trotz der 
zur Schau getragenen VersOhnungsbereitschaft auf die fascistischen 
Organisationen gesehen hahen, die von Politikern ihre Direktiven 
empfingen, und deren Krafte zunachst in keinem Verhaltnis zu dem 
Anspruch standen, die Gesamtarbeiterschaft Italiens zu vertreten. Es 
war. zudem gefahrlich, sich allzu eng mit ihnen einzulassen, weil 
man sich dadurch in den Augen der roten und wei6en Gewerk
schaften kompromittierte, deren Stern eines Tages wieder steigen 
konnte. Dieses Bedenken schwand in demselben Ma6e, wie die fas
cistische Partei durch spontane Gewalttiitigkeit, der Staat durch 
Einsetzen seiner Machtmittel, wie durch Erteilung der Kontrolle 
fiber die Arbeiterverbande an die Prafekten 1), die gegnerischen 
Syndikate schwachte und zugleich ihre politische Vertretung in der 
Kammer dezimierte. Von der lockeren Vereinbarung des Palazzo Chigi 
zwischen fascistischen Verbiinden und dem italienischen Industrie
bund (Confederazione generale dell'Industria italiana) im Jahre 
1923 gelangte man zwei Jahre spater zu dem festen Pakte des Pa
lazzo Vidoni, worin sich die beiden Vertragschlie6enden gegenseitig 
ein Monopol der IIl'teresse~ertrettiilg""ziiSicherte~una' iilieremkafuElD, 
nur ~hmiieiiiaiiaer-rarirvertrage~ abzusdi1Ie6eIi:~me"'abrik.rate 
(Comniis}iOnrTn:ierne)~' werene Gfli"ms·ci'ehemals zu Zellen kom
munistischer Revolution hatte entwickeln wollen, wurden ahge
schafft 2). Da hinter den Gewerkschaften die Macht des Staates 
stand, was sich beim Abschlu6 von Tarifvertragen gegen die Indu
strie auswirken konnte, so war es verstandlich, wenn das Unter
nehmertnm seine Beziahung zum fascistischen Staat stiirkte. Der 
Industriebund nahm das Epitheton fascista in seinen Namen auf. 
Die Einordnung von Unternehmern und Arbeitern in den Staat hatte 
sich voUzogen. Es war so wiederum unter der Hand eine Situation 
herangereift, die juristisch anerkannt und ausgebaut werden konnte. 
Das geschah mit dem Gewerkschaftsgesetz vom 3. April und seinen 
Ausfiihrungsbestimmungen. Diese Ma6nahmen legen das Funda-

1) Verordnung vom 24. Januar 1924. Der Prafekt erhielt das Recht, die Ver
bande einem Kommissar zu unterstellen, wenn er sich davon iiberzeugt hatte, da6 
die Geldmittel mifibrauchlich verwendet wurden. 

2) Der Wortlaut des Vertrages im Almanacoo enciclopedico del Popolo d'Italia 
1926, p. 138. 
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ment des korporativen Staates. Es ist unsere nachste Aufgabe, in 
seine Struktur, wie sie geplant und in der Entwicklung begriffen 
ist, einzudringen. 

Der Aufbau ist sehr kompliziert. Es kann nicht darauf ankommen, 
sich in IrIDzeIlieit~n zl'tverIie;n: Es geniigt, wenn die Grundlinien 
klar hervortreten. Das IDoderne italienische Gesetzgebungswerk kennt 
zwei Arten von Verbanden: soIehe ersten und soIehe hoheren Grades 
(associazioni di primo grado e di grado superiore). Die einfache Or
ganisation ist ein gewohnlicher Fachverband; er umfaBt Arbeiter 

/'i! ""''''"«N''''"''''''''W' __ ~~-,*, 

oder Arbeitgeber als personale Elemente der Produktion und Trager 
gclrennter Interessen. Yom Standpunkt des ubergeordneten Ver
ban des handelt es sich hier urn Zellen, die sich zu Gebilden hOherer 

~~~# ~,d,N ~ "j>"».m~~_d-""'~..:li9 

Ordnung verschmelzen: den federazioni, weIehe, gleichfalls nach 
""~i->£."".~"~r:_""~';~V"N''',';~'* 

Arbeitgebern und Arbeitern geschieden, fiir groBere raumliche Ein-
heiten, auch fur ganz Italien, geIten, und weiter den confederazioni, 
die sich aus Verbanden zweiten Grades zusammensetzen. Diese 

Spitzenorgane hal~t~~~"~der,Sch"e+dung in ~ie l>eide?~ateg()rien fest; 
sie umschlieBEm je",eils<;liegr9J~e~1!erufsgruppeI1 wirtschaftIicher 
Ti"tigkeh (Indu;trie, Handel, Landwirtschaft usw.). Es sollen, so 
heiB"t as' in den Ausfiihrungsbestimmungen, je sechs Spitzenverbande 
fiir Unternehmer und Arbeiter gegrundet werden; dazu kommt ein 
siebenter fiir die freien Berufe. Das P~ dieser Gliederung ist 
die Trennung von Unternehmertumund Arbeiterschaft. Damit ist 

.'".-.-> ~"Wff.'~""'")'##'<~""': '''''''.~-' """"'~«!:'ry..""""",,,,,:# /."""'.~ •. - :" .... ,.,. ~~-~4"<":~ ".".~2.....:?;L,··.-.::.v#0~y v,Y'~ 

die Existenz eines Interessengegensatzes zwischen beiden zugegeben, 
der, wie wir sehen werden, durch den Staat gelost wird, sob aid er 
in ein akutes Stadium eintritt. Aber der integrale Syndikalismus, 
genahrt an dem BewuBtsein der Interessensolidaritat im Produk
tionsprozeB, hatte ebenfalls Ausdruck im Gesetz gefunden. Es 

sollen Zwi~9?!?~e!~~~,~r;~~",~?"~"w§J:Ddi!5fl!en, Y~rp~~i!,!/~S:~:p~e 
(Corporazioni)1) geschaffen werden, die sich der Arbeitsvermitt-
lung, Lehrlingsausbildung, dem technischen und organisatorischen 
Produktionsfortschritt annehmen sollenund uberdies als Schlich
tungsorgane fungieren. 

1) Ihnen gegeniiber stehen die sindacati (Fachverbande), von denen weiter oben 
im Text die Rede war. Diese Terminologie wird im Gesetz und den Ausfiihrungs
bestimmungen streng festgehalten. 
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In jeder Phase ihrer Existenz werden die neuen italienischen 
Syndikate - die vertikalen Faehverbiinde - von der regelnden 
Tatigkeit des Staates begleitet. Er erleilt die rechtliehe Anerkennung 
der Verbande ~geneh~i6:t .die Stat~t:n,"'weme'aie"-Verbaiids-

~_-?1!':"~ ..... ,.,-:, ~,-:~,~~, _...,.;<'-./ ,,',0'- ",ih 

zweeke klar angeben mussen, ebenso wle' Bildun~ der Organe und 

die Z"l!l~~!1~E!~~.R~e!~;,..~~L~!~~~~~~' "'~ier~;iehen 'die "gute 
politische Haltung' nieht fehlen darf. Kein Leiter oder Sekretar 
eines Verbandes kann sein Amt ausuben, wenn er nieht die Ge
nehmigung der Regierung erlangt hat. Das Statut muB diejenigen 
Instanzen angeben, welchen die politische und moralisehe Kontrolle 
·sowie das Recht zusteht, Unwurdige auszustoBen. Kleinere Verbiinde 
werden durch den Prafekten beaufsiehtigt, die groBen dureh den 
zustandigen Minister (M us sol i n i, als den Leiter des am 2. J uli 
1926 begrundeten Ministeriums der Korporationen). Die Kontrolle 
kleiner Syndikate kann auf die hOheren Grades iibergehen. Die ge
wahlten Verbandsorgane konnen dureh die Regierung aufgelost, in 
"schweren Fallen" die SoO beliebten Kommissare mit der Gesamtlei
tung betra:ut werden. Zudem hat die Regierung stets die Moglieh
keit, die juristisehe Anerkennung zuruekzuziehen. 

Organisation und Wirksamkeit der Verbiinde bewegen sieh also 
innerhalb eines vom Staate gefertigten Rahmens. Ihre rechtliehe 
Anerkennung ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Die Sp
dikate mussen freiwillig sein. Vielleieht liegt darin eine KoOnzessi~~ 
atldas .... mterii'a1iooare-A~b-;iisamt in Genf, wo der Ansprueh RoOs
son is, die italienische Arbeitersehaft zu vertreten, mehrfaeh ange
foehten wurde, da sieh aueh Unternehnier in seiner Organisation 
befanden1). Hatte der Staat Zwangssyndikate begriindet, so wiirde 
sofoOrl eingewandt werden, daB sich in den kunstliehen Gebilden das 
"wahre Arbeiterinteresse" nieht darstellen konne. Das italienische 
-Gesetz nennt daher die Syndikate nieht Staatsorga:ne, wahrend es 
die Verbindungsglieder als "staatliehe V erwaltungsorgane" bezeieh
net. Es bleibt Jedoch die Frage offen, ob die Oberlegenheit der zwar 
freiwilligen, aber a:nerkannten und privilegierten Faehverbiinde inner
halb des politischen Milieus in Italien nieht tatsaehlieh die Arbeiter 

1) Das widerspricht dem Wortlaut des Versailler Vertrages Art. 389-
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zum Beitritt notigt; das Thema isf ein vortrefflicher Ausgangspunkt 
fur endlose akademische Diskussionen. Der Verband, welcher um 
RechtspersOnlichkeit nachsucht, mu.6 einen bestimmten Umfang 
nachweisen .. Falls es sich um Arbeitgeberverbande handelt, sollen 
die vereinigten Betriebe mindestens ein Zehntel aller Arbeiter der 
Branche innerhalb ihres Raumbereiches umfassen. Arbeitnehmer
veroonde, die mit dem gleichen Anspruch auftreten, mussen wenig
stens den zehnten Teil der Facharbeiter in sich schlieBen. Da inner
halb ein und desselben Berufes jeweils nur ein Verband anerkannt 
wird 'und dieser weitgehende Rechte den Nichtbeteiligten gegenuber 
erMlt, so ist das Prinzip der Elite auf das italienische Verbands
~esen ubertr!8fn7 worir~C1i·ersliJtif~clrthhigewre;; h~t~3. 
"Wi.hren.d"bei der Bildung deutscher Zwangsinnungen die Majoritat 
die Minoritat verpflichtet, ist es in Italien die staatsbewu.6te Minder~ 
heit, welche die wichtigsten wirtschaftlichen Fragen des Staates ent .... 
scheidet und ihre Vertreter in die bestehenden und zu griindenden 
okonomischen und politischen Korperschaften sendet. Die Verbande 
mussen weiter den Schutz der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mit
glieder iibernehmen und sich iiberdies ihrer beruflichen Fortbildung 
und vaterlandischen Erziehung widmen. Die letzte Voraussetzung 
besteht darin, daB die Leiter neben ihrer sonstigen Eignung zuver
lassig zum nationalen Staate stehen. 

Nicht aIle Berufe konnen sich in Italien zu Verbanden zusammen
schlieBen, nicht alIe Verbande rechtlich anerkannt werden. Einem 
Vereinsverbot unierliegen z. B. die AngehOrigen der Armee, des 
Richterstandes, der Universitat. Die Teilnahme an einer "geheimen" 
Gesellschaft ist allen Beamten strikt untersagt 2). Staats- und Ge
meindeangestelIte, soweit sie Organisationen bilden diiden, konnen 
sich zu "autorisierten" Vereinen zusammentun, die jedoch keine ge
setzliche Anerkennung finden. Nach fascistischer Auffassung ware 
es sinnlos, ihnen eine Vertretung von wirtschaftlichen Interessen 
zuzugestehen, iiber welche der offentliche Korper seIber zu Gericht 

1) Das neue Arbeitsgesetz in Italien. Italienisch-Deutsche Handelskammer Frank
furt a. M., Jahresbericht fiir I925, S.29. 

2) Diese Bestimmung ist in die Neufassung des Gesetzes iiber die "o££entliche 
Sicherheit" aufgenommen, Art. 216. 

v. Beckerath, Fasclstischer Staat. 9 
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sitztl). Auch solche Verbiinde sind ron der Anerkennung ausge
schlossen, weiche ohne staatliche Genehmigung internationale Be
ziehungen unterhalten. Die Pflege dieser Verbindungen ist das aus
schlieBliche Vorrecht des Staates. 

Die Konsequenzen, welche die juristische Anerken:u;.ung fur die 
r.<.;:.-.,f ... ..:_._.JI&ooC .. ::........ l-:I',-·······~"" .. ;. .... :.---- y _.--'-_ ...... ---,,-- •• '-"'" 

von ihr ausgezeichneten Verbiinde mit sich fuhrt, sind auBerordent-
lich weittragend. Sie erhalten nicht m~hr""UniI nicht weniger als das 
Monopol der Vertretung. Fiir jede Berufsgruppe kann jeweils nur 
ei~ V~~haiidg~~;t~'i'kh~ anerkannt werden. "Es gibt nur e~get;TIiig
fer Syndikat, ebenso wie nur eine Kommune, eine Provinz, einen 
Staat" 1). Die Vielheit von Fachverbiinden mit identischen Zielen 
ist ffir den Fascismus eine ans Mittelalter gemahnende Eigenheit 
des alten Parteienstaates. Die neuen Korporationen haben nicht bloB 
die Pflicht der Interessenvertretung fiir aIle BerufszugehOrigen, son
dern. auch das Recht, die Ni~~!e.d.~!..!~1>~~~~~!p. Die Ober.., 
grenzen dieser Abgaben sind gesetzlich festgelegt; sie miissen zu 
einem Zehntel dazu verwendet werden, ainen Vrmogensstock an
zusammeln, der eine Biirgschaft fiir die Verpflichtungen aus dem 
Tarifvertrag darstellt. Die Erhebung geschieht bei den Arbeitern 
durch Lohnabzug. 

Die Interessenvertretung der yom Staat gebilligten Syndikate gip
felt in den Kollektivvertragen, welche, fur aIle verbindlich, nur von 
ihnen abgeschloS;;; -;~rde~.··Die Verbiindelia'"heier-Ordnung diirfen 
in ihre Satzungen eine Bestimmung aufnehmen, wonach die Vertrage 
von Organisationen, die ihnen angehOren, ihre Genehmigung notig 
haben. Die .. Verbindungsorgane zwischen Arbeitern und Unterneh
mern konnen ihrerseits Normen uber die Arbeitsbedingungen er
lassen, welche ebenso rechtsverbindlich sind wie die Tarifvertrage 
seiber. Fur den Geist, in welchem die Gemeinschaftsorgane beraten, 
is,t ein Satz aus den Ausfiihrungsbestimmungen bezeichnend: sie sol
len Unternehmer- und Arbeiterinteresse einander angleichen, wobei 
sie sich stets ron dem ubergeordneten Interesse der Produktion leiten 
lassen. 

Streitigkeiten iiber Kollektivvertrage finden im Schiedsverfahren 

1) Costamagna: 1. c., p. 464. 
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nieht ihren AbschluB. Es besteht zwai" die Vorschrift, daB bei allen 
Kontroversen die Syndikate hOheren Grades oder die Verbindungs
organe den Versuch machen soIlen, den Fall friedlich beizulegeil, 
aber wenn das nicht gelingt, so .kommt die Sache vor das Arbeits
gericI:i.t (M agistratura del Lavoro). Diese Einrichtung ist die ori
gineIlste des ganzen Gesetzes. Das AI:.~eit~s~p'~p~~"pestehend aus drei 
Berufsriehtern und zwei Experten, die von untadelhaftem Rufe und 
politiseh einwandfrei sein mussen, erteilt keinen Schiedsspruch -
fakultativen oder obligatorischen -, sondern fallt ein Urteil. Seine 
Kompetenz erstreckt sich auf die Entscheidung vo;' Streitigkeiten, 
die sieh einmal auf die Anwendung bestehender Tarifvertrage und 
weiter auf die Arnfstellung neuer Normen beziehen. Die Richtschnur, 
welche fur die Urteile dieser Instanzen gilt, ist die gleiche, von der 
sich die Verbindungsorgane bei ihrel" ausgleichenden Tatigkeit leiten 
lassen: die Findung eines iustum pretium, ohne das dominierende 
Produktionsinteresse aus dem Auge zu verlieren. Da es sieh nicht um 
einen Sehiedsspruch, sondern um ein richterliches Urteil handelt, so 
ist die naturliche Folge, daB die wirtschaftlichen Kampfmittel der 
disseniierenden Gruppen, Streik und 'Aussperrung, schlankweg ver
boten sind. Diese Mittel der Selbsthilfe sind nach Ansicht des fascis
tischen Gesetzgebers Verbrechen, die mit Geld und Gefiingnis .ab
gestraft werden. Das StrafmaB steigt, wenn es sieh um Arbeits
niederlegung in ijffentlichen Betrieben oder um politische Streiks 
handelt. 

Es war politiseh interessant, daB nach der urspriinglichen Fas
sung des Gesetzes der weitaus uberwiegende Teil der Industrie bei 
Streitigkeiten um den Inhalt von Tarifvertragen dem Spruchder 
Arbeitsgeriehte entzogen sein solIte. Der italienische Industriebund 
hatte sich in den Jahren fascistischer Herrschaft verschiedentlich 
dagegen gewehrt, daB der Staat uber seine Aufgabe, den inneren. 
Frieden zu wahren, he;rausgreife und sich in das Innere der Betriebe 
einmisehe 1). Bei der Kammerdebatte um das Gewerkschaftsgesetz 
gab es ein heftiges RededuelI zwischen Rossoni, dem alten Syn
dikalisten, und Ben n i, dem Prasidenten des Industriebundes. 1m 

1) Eine charakteristische XuEerung zitiert A v a rna: 1. c., p. 135. 

9* 



Grunde standen die syndikalistisch-nationalistisehe und die indivi
dualistiseh-liberale Auffassung schroff einander gegenuber 1). Den 
Streit entsehied ein Maehtwort Mussolinis, der den Versuch, 
die Kompetenz der Arbeitsgerichte auf die Gesamtindustrie zu er
strecken, wagen wollte 2). Diesem Riehtsprueh unterwarf sieh Ben n i 
mit gr06er Geste. 

Es besagt innerhalb der bestehenden politisehen Situation gar 
nichts, da6 neben den mit ReehtspersOnliehkeit ausgestatteten Syn
dikaten die anderen Verbande (associazioni di fatto) zugelassen sind, 
auch wenn sie die gleiehen Ziele verfolgen (Art. 12). Den Mit
gliedern der anerkannten Syndikate ist die Teilnahme an solehen 
Verbanden bei Strafe sofortiger Aussto6ung verboten. So unwesent
lieh die ihnen vom Gesetzgeber zugedaehte Rolle ist, so wird es den 
Mannern des aufgelosten sozialistisehen Zentralverbandes kaum ge
lingen, Arbeitervereinigungen Il!D.ter Berufung auf Art. 12 des Ge
setzes zu begriinden. Der Faseismus engt alIe, die nieht unbedingt 
zu ihm gehoren, von den versehiedensten Seiten dureh Gesetzespara
graphen und Verordnungen .ein. Neben das Ausnahmerecht, dem 
Parteien und Verbande 'unterworfen sind, triit ffir normale' Zeiten 
der Art. 215 des neu gefa6ten Gesetzes uber die "Offentliehe Sieher
heit" vom Herbst 1926, wonaeh samtliehe Verblinde dureh den Pra
fekten aufgelost werden konnen, falls sie eine "dem Staate zuwider
laufende Tatigkeit entfalten". Wahrend die nieht anex:kannten Syn
dikate mit peiel;1.$n Zielen zum Tode verurteilt sind, solI der V ffi."
band mit anderet Zweckbestimmung,. soweit er sieh nieht gegen das -herrsehende Regime riehtet; erhalten bleiben. Naeh dem Wortlaut 
der Gesetzesbegrundung ist es dem Arbeiter unbenommen, neben 
dem offentliehen Syndikat etwa einem religiosen Verein anzuge
horen. Ebensowenig, wird man erganzen durfen, kann es den Unter
nehmern verwehrt sein, sieh zu Organisation en mit dem Ziel mono
polistischer Marktbeherrsehung, zu Kartellen, zu verbinden. 

Fassen wir die Kernpunkte des Syndikatsgesetzes knapp zusam

men: j'?,:~s£t~~R~~.j\y~r!-:~~~tpa:_g~J gewerlrsehafteI! unter scharfster 

1) Schmid: a.a.O., S.146£. 
2) Costamagna: 1. c., p.513ss. 
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Kontrolle des Staates; Wirksamkeit der Tari~ver"traS'e 1); richter
liche Entscheidung von S'tre1ti~;"Y;i2QL~d~ip.s~~i
gwig, welche strafgesetzlich geahndet wird. Die vier Satze hilden das 
:FUndament des neuen Zustandes, dessen politische und wirtschaft
liche Eigenart in keinem Lande der Erde ein Analogon hat2'). Sie 
entl!pricht genau dem Ziel des Fascismus, welches die Gesetzesbe
griindung etwa so umschriehen hat: ein Staat, stark wie niemals, 
eine syndikalistische Organisation, heseelt von nationalem Geiste, 
fest gefiigt und vollkommen diszipliniert, eine Unternehmerschaft, 
welche von der guten Absicht der Regierung und der Notwendigkeit, 
sie zu stiitzen, iiberzeugt ista). 

Untersuchen wir, ehe die Tragweite des neuen Rechtszustandes ins 
Licht geriickt wird, die Anwendung, welche der Fascismus hisher 
dem neuen Gesetze gegehen hat. Bald nachdem es publiziert war, 
ist die Regierung mit der ihr eigenen Aktivitat dazu iihergegangen, 
den hierarchischen Aufbau staatlich anerkannter Syndikate, wie er 
im Gesetz vorgesehen war, in die Wirklichkeit zu iiberfiihren. Das 
war gar nicht so schwierig. Die fascistischen Arheiterorganisationen 
existierten schon und hrauchten nur um die rechtliche Anerkennung 
nachzusuchen. Es gah weiter Unternehmerverbande, wie in der Land
wirtschaft, und vor allem den gro6en Bund italienischer Industriel
len, der mit dem Pakt vom Palazzo Vidoni und der Namenanderung 
vollstandig ins fascistische Lager eingeschwenkt war. 

Was die Organisation der kaufmannischen, technischen und phy
sischen Arheit angeht, so wich der Aufbau der Verhande von der in 

1) Darunter ware zweierlei zu verstehen: die Verbindlichkeit des Vertrags auch 
fiir solche, die der vertragschlie~enden Berufsvereinigung nicht angehoren, und 
zweitens die Garantie fiir seine Anwendbarkeit. Unter dem zweiten Gesichtspunkt 
ist besonders wichtig, ~ die Ansammlung eines Vermogensstocks fiir Arbeitgeber
und Arbeiterverbiinde obligatorisch ist. 

2) Elemente des heute in Italien geltenden Zustandes finden sich in anderen 
Staaten, worauf die Gesetzesbegriindung seIber hingewiesen hat (Costamagna: 
1. c., p. 460). Es sei vor allem erinnert an Neuseeland und Australien, wo Streik und 
Aussperrung durch Einigungsverfahren und Schiedsspruche gesetzlich ausgeschlossen 
sind. In Kanada ist gewerkschaftliche Selbsthilfe wiihrend der Verhandlungen vor 
dem Einigungsamt verboten. Die deutsche Gesetzgebung kennt die Allgemeinverbind
lichkeit, in Australien und Neuseeland Mnnen nur die anerkannten Syndikate Tarif
vertrage abschlie~en usw. Ausfiihrlich geht Cos tam a g n a in dem zitierten Buche 
auf Parallelen in der a~eritalienischen Gesetzgebung ein. 

S) Costamagna: 1. c., p.459. 
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den Ausfiihrungsbestimmungen zum Gesetz enthaltenen Regelung 
in nieht unwesentliehen Punkten abo An die Stelle der vorgesehenen 
sechs Reiehsverbande (Confederazioni) trat unter R 0 s son i s I,ei
tung eine Einheitsorganisation fiir ganz Italien (Confederazione na
zionale dei Sindacati fascisti), welche die Nationalverbande (Fede
razioni nazionali) fiir Industrie, Landwirtschaft, Handel, Landbe
forderung und Binnenschiffahrt sowie das Bankgewerbe umfaBte; 
ausgesehlossen blieben die Arbeiter der See- und Luftschiffahrt, 
welche, entgegen der urspriingliehen Absieht, in einen Sonderver
band zusammengefaBt werden. Dafiir hatte jedoch Edmondo 
Rossoni die Genugtuung, daB die Intellektuellen (Sehriftsteller, 
Ingenieure, Arzte, Arehitekten usw.), fiir welche zuniiehst ein eige
ner Bund begriindet werden sollte, seiner Spitzenorganisation der 
Angestellten und Arbeiter eingegliedert wurden. 

Die Struktur dieser ganz Italien iiberspannenden Organisation ist 
kurz folgende: Da die Hauptzweige wirtschaftlicher und intellektuel
ler Tatigkeit (Landwirtsehaft, Industrie, freie Berufe) in gesonderte 
Kategorien zerfaUen (Teilpiichter, Festangestellte, Tagelohner oder 
Metall-, Textil-, Bauarbeiter oder Reehtsberufe, sanitiire Tiitigkeiten 
usw.), so wurden fiir diese riiumliche Syndikate, abgestuft nach 
Kommune, Provinz "und Staatsumfang, durch die Regierung aner
kannt. Die provinziellen Fachverbiinde werden dureh gerneinsame 
Organe, Gewerkschaftskartelle, miteinander verkniipft. Auf dieser 
Stufe tritt also neben den vertikalen Aufbau die horizontale Zu
sammenfassung gleiehartiger Berufsgruppen; IliDd dasselbe ist natiir
lich der Fall auf den hOheren Sprossen der Organisation, bei den 
Nationalverbiinden und ihrer Spitzenorganisation, der Confedera
zione. In den beschlieBenden und ausfiihrenden Organ en des Spitzen
verbandes konnen sich sowohl die Interessen der vertikal gesehich
teten als auch die der Horizontalverbiinde auswirken. Soviel zum 
Prinzip; die Details sollen uns nieht belasten. 

Die Satzungen dieser Verbandshierarchie sind von der Regierung 
gebilligt und, soweit es sieh urn Organisation en gleicher Stufe han
delt, iiber denselben Leisten geschlagen worden. Die Confederazione 
iibt eine fortlaufende Aufsicht iiber aIle abhiingigen Verbiinde mit
tels besonderer Organe. Der kriiftigste Beweis fiir die Herrschaft des 
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zentralistischen Gedankens liegt darin, da6 dar Prasident des Spitzen
verbandes in der gleichen Eigenschaft siimtliche Federazioni von In
dustrie, Landwirtschaft usw. leilet. 

Was die Zwecke der Verbande angeht, so sei noch angemerkt, ----daB die Statuten die Forderung von Konsumtiv- und Produktiv-
genossenschaften als Aufgabe enthalten, sofem solche Bildungen 
auf Verbrauch und Erzeugung giinstig zuriickwirken. Es ist ffir die 
Wegstrecke, die das fascistische Verbandswesen seit 1922 durch
laufen hat, charakteristisch, daB von dem besonderen Schutz der 
wirtschaftlich Schwachen (etwa de;n;rrPaart;)-;iJ;.t"~hr·-ilie 
Kedel;'Cauch di~~Be~ti;~ung, wonach aHe die nati~~;}eErzeUgtrng 
iiiehre~den Produktionssysteme gebilligt werden, sofern sie den un
erlaubten staatlichen Eingriff ablehnen, ist weggefallen. Der Fascis
mus verzichtet auf kleinbiirgerliche und syndikalistische Programm
punkte, indem er sich anschickt, das Ganze der Nation mit seinen 
Verbiinden zu umspannen. 

Der A~!.~~".-_~?"~~~eitg~.b~r~:':.~,,~~!Hi?,~~~i~~ ,~el~~iv einfa~ .. Es 
handelt sich um Reichsveroonde (Confederazioni) fUr' die induStrie, 
die Banken, die Kaufleute, die Landwirte, die Unternehmungen der 
See-, Binnen- und Luftschiffahrt und des Landtransports. Greifen 
wir den italienischen Industriebund heraus. Er besteht aus territo
rialen Fachverbanden und riiumlich abgegrenzten Organisationen, 
die siimtliche Firmen ihres Gebiets umfassen und wiederum in 
engere Berufsgruppen zerfallen. Jeder Arbeiterverband hat auf der 
Unternehmerseite sein Gegenstiick .. Bei der staatlichen Anerkennung 

der Statuten wurde das S~~~~1:$~wi~~t._4~--=1!!i-g,Is!ili"",L~.~!"",9E.~t 
de,L1:~~~ge.~t~!1t . ?~" Q!W~EIJJ§.~kr~Ws.,. \1Jl,d . kJ.,~iJl~~~I.s~!i~s
schiisse gelegt. Handwerk und gewerbliche Produktivgenossenschaf
t~'~~d'en 'O:;m Industriebund eingegliedert. Der streng hierarchische 
Aufbau und die Machtkonzentration bei wenigen Personen charakte
risiert auch die iibrigen Arbeitgeberverbiinde. Beim Handel hat man 
aus allen Branchen gemischte Provinzialverbiinde gebildet, die seIber 
wieder in Fachgruppen zerfallen; daneben treten nation ale Fachver
bande als "technische Organe" zum Studium von Berufsfragen und 
zum AbschluB von Rahmenvertriigen. Die Organisation der land
lichen Arbeitgeber baut sich auf in den Provinzsyndikaten der selbst-
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wirtsehaftenden und nieht selbstwirtsehaftenden Eigentiimer, wozu 
die landwirtsehaftliehen Produktivgenossensehaften treten. 

Die Hauptdaten aus der italienisehen Verbandspolitik, soweit sie 
sieh heute iibersehen laBt, sind folgende: 

I. Bestimmten Kategorien von Staatsdienern - Armee, Riehter
stand, Professoren - ist die Vereinsbildung strikt verboten. Es sind 
solche, die sieh voIlkommen mit dem Staate und seinem Schieksal 
verwaehsen fiihlen sollen. 

2. Soweit Staats- und Gemeindebeamte sieh zu Verbanden zu
sammensehlieBen konnen, bediirfen diese der staatliehen Autorisie
rung. Die reehtliehe Anerkennung mit ihren Konsequenzen bleibt 
ihnen versagt. 

3. Die hierarehiseh aufgebauten faseistisehen Syndikate der Ar
beitgeber und Arbeiter erhalten die reehtliehe Anerkennung. Sie 
stehen unter genauer obrigkeitlieher Kontrolle, haben ein Ver
tretungsmonopol und insbesondere das Privileg, giiltige Tarifvertrage 
abzusehlieBen. Streitigkeiten werden, naehdem alle Versuehe fried
lieher Beilegung ersehOpft sind, dureh das staatlieh eingesetzte Ar
beitsgerieht erledigt. 

4. Zwischen den vertikalen Syndikaten der Untemehmer und Ar
beiter werden Verbindungsorgane erriehtet mit genau abgegrenzten 
Kompetenzen, die sieh hauptsaehlieh auf Fragen des Produktions
prozesses beziehen. Diese Korporationen sind sehwaehe Erinnerungen 
an die autonomen Syndikate S 0 reI s, welehe den Erzeugungsvor
gang leiten sollten debarasses de rnaitres. 

Soweit wissensehaftliehe Kritik sieh mit dem Gewerkschaftsgesetz 
besehaftigt hat, auBerte sie sieh meist skeptiseh zur Frage der Lohn
festsetzung dureh die Arbeitsgeriehte. Es ist zu bedenken, daB diese 
Stellen erst angerufen werden, wenn aIle Mittel friedlieher Sehlieh
tung versagt haben. Das wird in normal en Zeiten selten sein, wenn 
nieht die Arbeitsgeriehte eine einseitige Haltung im Interesse der 
Unternehmer oder Arbeiter einnehmen, die es einer der beiden Par
teien loekend macht, den Streit vor diese Instanz zu tragen. Gibt es 
ein Motiv, welches die Lohnpolitik der Geriehte in eine bestimmte 
Linie drangen konnte? Trotz der verstopften Auswanderungswege 
bleibt die billige italienisehe Arbeitskraft, umgesetzt in Exportartikel, 



das wichtigste Ausfuhrgut des Landes; es ist denkbar, daB unter dem 
Druck. internationaler Konkurrenz die neuen Stellen den Versuch 
machen, den Reallohn der Arbeit auf moglichst tiefem Niveau zu 
halten. In diesem Falle ware die Voraussetzung fiir den Unter
nehmer gegeben, hiiufig die Gerichte anzurufen. Anders im Fall lang 
andauernder Stocktmg: trotz tief gesunkener Lohne kann der Ar
beitgeber genotigt sein, diese weiter zu driicken, aber das Gericht 
miiBte ein Veto einlegen, wenn das Existenzminimum Uillterschritten 
wird. Es bliebe dem Unternehmer nichts anderes iibrig, als Arbeit 
frei zu setzen 1); hindert der Staat ihn daran, so geht Kapital ver
loren. Wie ist dieses Dilemma zu losen? Der angenommene Fall 
liegt an der Grenze. Er ware ein Priifstein ffir die F estigkeit des 
fascistischen Systems. Eins ist jedoch sicher: der Satz der Okono
mik, wonach der Lohn auf die Dauer gleich ist dem produktiven 
Beitrag des "letzten" Arbeiters, ist theoretisch richtig, aber seine 
Voraussetztmgen, vollkommen freie Beweglichkeit von Kapital und 
Arbeit, sind nirgends in der Welt vorhanden. Es ist also m5glich, 
innerhalb eines gegebenen Spielraums den Preis der Arbeit zu nor
mieren; die Untergrenze Hegt beim Kostenaufwand ffir die Giiter 
dringendsten Bedarfs, die Obergrenze beim produktiven Grenzbei
trag der Arbeit 2). Anders gefaBt: es ist wohl vorstellbar, daB der 
Fascismus, je nachdem er den Lohn der einen oder anderen Grenze 
anniihert, einen Druck auf· die Arbeitgeber oder Arbeiter in politi
scher Absicht ausiibt. 

Die dynamische Staatstheorie des Fascismus mit ihrer Verachtung 
der Volkssouveranitat, ihrer Lehre von der Suprematie der Exeku
tive, der VerherrHchung koniglicher Gewalt, wie sie sich in der 
Denkschrift der achtzehn findet, war vollstandig in das Gesetz iiber 
den Capo del Governo und die anderen iibergegangen, wenn man 
sich a:uch von den konkreten Vorschlagen der Kommission in wesent-

1) Das ist moglieh. Denn der Unternehmer darf, naeh dem WortIaut des Ge
setzes, die Arbeiter nur nieht entlassen "ohne gereehtfertigtes Motiv und zu dem 
alleinigen Zweek, von den von ihm Ahhmgigen Anderungen in den bestehenden 
Vertragen zu erhalten". Eine Unterbreehung des Produktionsprozesses aus Mangel 
an Mitteln ist naeh Costamagnas Meinung nieht strafbar (I.e., p.345). 

2) Ober den Grenzheitrag als Obergrenze: Wieser, Fr. von: Theorie der 
gesellsehaftliehen Wirtsehaft, GrundriB der Sozialokonomik, Aht. I, S. 390' 
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lichen Punkten entfemt halte. Was den korporativen Staat angeht, 
so unterschied sich die LOsung von der Ideologie des Mehrheitsgut
achtens der achtzehn in einem kardinalen Punkte: wahrend hier die 
Syndikate eine sekundare Rolle spielen sollten gegenuber einem aus 
dem Gesamtvolk gewachsenen berufstiindischen Organismus, ent
schied sich die Regierung fur die Elite der vom Fascismus kontrol
lierten Syndikate. Die Verwirklichung jeder Ideologie hat eben ihre 
Grenze in dem Interesse der herrschenden Klasse. Der Staatssyndi
kalismus hat seine Ergiinzung in der Diktatur. Zu der Parteihier-

~hi.!,~lJ:~..2~I.:<J!~,e.r~~p.i~ .<ler,~.!~~()~~!l}~t_~_~t¥t!~:¥e, V ~!
!?.aJl~s?it:~~~h}~:_ Sie besteht in dem vertikalen Aufbau der Syndikate, 
von denen die' oberen die unteren beaufsichtigen und lenken; gleich
zeitig ist das Ganze, trotz der Aktionsfreiheit im Rahmen der Ge
setze, dem staatlichen Willen untertan. Es ist das System kapitali
stischer Wirtschaft mit faktisch unbegrenzter Eingriffsmoglichkeit 
des Staates. M ~_§.§ .. qij n i, als Minister der Korporationen, fuhrt 
die Oberaufsicht fiber die Verbande, genehmigt die Wahl der wich
tigsten Syndikatleiter, emennt die Prasidenten der Korporationen; 
auch die dritte Hierarchie miindet in seine Person aus. Eine ver
wancIfe·· SielIUiig'haITn-deii-"ProVillZOOder PiaTekt.' 

Es ist die Frage, ob der Staatssyndikalismus so wie er geplant 
wird,ohne die erganzende Diktatur moglich ware. Das kapitalistische 
System bleibt prinzipiell erhalten, soIl jedoch von Gemeinsinn durch
triinkt sein. Dahin zielen Bemerkungen in den Verbandstatuten, wo
nach das Eigentum eine "soziale F'Onktion", die Arbeit eine "Pflicht 
gegenuber dem Staate" ist. In der gleichen Richtung liegt die Vor
schrift, nach welcher die Arbeitsgerichte ihre Urteile fallen, und 
manche Aufgabe, die von Syndikaten und Verbindungsorganen iiber
nommen wird. Es wurde schon angezweifelt, ob sich in ihrern 
SchoBe Berufsethos und Verantwortlichkeit gegeniiber dem Ver
bande 'Ond der Gesamtheit entwickeln; dazu ware notwendig, das 
nackte Erwerbsinteresse, auf welchem das kapitalistische System 
letzten Endes ruht, abzuschwachen und soziale Triebe an seine Stelle 
zu setzen. Aber iiber den neuen Organisationen steht die Diktatur: 
die Suprematie des Staates gegeniiber der Wirtschaft ist durch die 
Syndikatsgesetzgebung gesichert. Wenn auch die Verbande ihre 



staatspadagogische Aufgabe nicht erfiillen, so stehen sie doch jeder
zeit obrigkeitlichen Eingriffen offen, die allerdings in der okonomi
schen ratio ihre schwer definierbare, nur Illllter Gefahr zu iiber
schreitende Grenze finden. Eine erste Probe besteht das System bei 
der Erm1i.6igung der Preise im Zusammenhang mit der Deflation; 
angesichts der Tatsache, daB die Verb1i.nde ihre Zwangsgewalt auf 
samtliche Produktionsfaktoren erstrecken, ist es moglich, daB meses 
Experiment, wenn auch unter schweren Opfern, gelingt. Umsomehr 
als die Macht des Staates ungeteilt dahintersteht. 

Der Stato Corporativo ist durch die Gewerkschaftsgesetzgebung 
und die Carta del Lavoro (Verfassung der Arbeit), worauf wir noch 
zu sprechen kommen, in der Hauptsache abgeschlossen, aber noch 
nicht vollendet. Die Syndikate sind heute schon die Grundlage, auf 
der die Gemeinderate sich aufbauen, aber es fehlt noch die Begriin
dung des Parlaments auf die berufst1i.ndischen Korperschaften. Zu
nachst hatte es den Anschein, als solIe - trotz des Mehrheitsgut
achtens der achtzehn - der Senat in dies em Sinne umgestaltet, c!ie 
Kammer jedoch erhalten bleiben 1). Nach den letzten Erkl1i.rungen 
ist kein Zweifel moglich, daB das Umgekehrte eintreten wird. Das 
Bedenken M 0 sea s gagen die berufst1i.ndische Losung der parla
mentarischen Krise, wonach die neue Kammer den Staat zum Spiel
ball wirtschaftlicher Interessen machen wiirde 2), kann hier nicht 
eingewandt werden; denn ihre Rolle ware ganz beschr1inkt gegen
uber der Exekutive 3). 

XVI. 

Der gr06e historische Proze6, welcher sich seit 1922 in bald be
schleunigtem, bald verlangsamtem Tempo vollendete, fiihrte mit un
beugsamer Folgerichtigkeit zur Herrschaft .ei~l3r einzigen Partei, der 

, ____ ,_""",,- ~---,,",----~ __ ~ .4~_ ........ '''''';'' 

fascistischen. Italien wurde aus dem Parteienstaat zum Ein-Partei-
.~,t~~~. Die V ersc1imetzuni";;;~ ~;;1i~h~t"'~;;"p;~~;;~;;"';i~"ii~~rte 

1) BeschluB des GroBen Rates vom 8. Oktober 1925. 
2) 1. C., p. 499. 
8) Es sei in Parenthese bemerkt, daB die Position des Staatsrates (Consiglio di 

Stato) im fascistischen Italien zweifellos weiter gestarkt wird. Heute hat der GroBe 
Rat eine Stellung, welche der des Conseil d'Etat im ersten Empire iihnlich ist. 
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sich darin, daB der Fuhrer zum Ministerpriisidenten, die Partei
haupter zu Staatswiirdentragern aufruckten. Das ist selbstverstlind~ 
lich, mag die siegende Partei die orleanistische, bonapartistische 
oder bolschewistische sein. Interessanter war es, daB die Institutionen 
der Partei yom neuen Staate ubernommen wurden. So wurden die 
Gewerkvereine, welche der Fascismus sich als politische Macht
mittel geschaffen hatte, zu staatlich anerkannten Syndikaten. Die 
Kampfverblinde, zur Milizia nazionale verschmolzen, erhielten staat
liche Aufgaben iibertragen wie Grenzschutz, Aufrechterhaltung der 
Ordnung, besonders in offentlichen Betrieben, sowie militarische 
Jugendausbildung. Ein verzweigtes Institut zur Bildung und Unter
haltung der Arbeiter in den Freistunden (Dopolavoro), welches ur
spriinglich den Gewerkschaften angegliedert war, ist auf den Staat 
iibergegangen, ebenso wie eine sozialpolitische Organisation fiir HuIfe 
und Raterteilung (Patronato nazionale) und manches andere. Aber 
das wichtigste in jenem AssimilationsprozeB des Staates an die Partei 
war unzweifelhaft die Obernahme der fascistischen Organisations
idee nebst ihren Konsequenzen fur die Praxis: Xmterhierarchie, 
Disziplin und Kontrolle. Es sei nochmals darauf hingewiesen, wie 
diese Idee sich bei der in Verbanden organisierten Wirtschaft aus
wirkt. Von Anfang an hatte der Fascismus die Syndikate in Ab
ihangigkeit gehalten, um so das Schisma zwischen Parteileitung und 
Gewerkschaftszentrale zu verhindern, welches den Untergang des 
italienischen Sozialismus einleitete. Das Verhliltnis blieb das gleiche, 
als sich der vom Fascismus eroberte Staat die Verblinde einbaute: 
in der Auswahl der leitenden Person en, aber auch in finanzieller Be:
ziehung, wurden die Syndikate seiner Kontrolle unterworfen; gleich
zeitig errichtete man die Hierarchie zwischen den Verblinden, wo
nach Syndikate hOheren Grades die niederen Ranges fiihren und be
aufsichtigen und diese wiederum ihre Mitglieder 1). Das ist nicht3 

1) Marschak (a. a. 0., Bd.53, S. I06) spricht innerhalh des fascistischen Staates 
von der "Niederlage des korporativen Prinzipes". Der korporative Gedanke bedeute 
"Bindung des Gesellschaftslebens". Diejenige Klasse jedoch, welche die herrschende 
Partei entscheidend beeinflussen konne, lehne die Bindung ab, wo sie ihr "hinder
lich" sei. Demgegeniiber ware zu betonen, d.a.B sich neuerdings die Korporationsidee 
in Italien realisiert; die Hierarchie der Verbiinde wird dabei der des Staates unter
geordnet. Von einem Siege der "Hierarchie" - das Wort, wie stets, ohne jeden 



anderes als der in die Praxis iibersetzte nationalistisch-faseistische 
Gedanke V'Oll der Suprematie des Staates gegeniiber der Wirtschaft. 

Die erwahnten Tatbestande - Personalverbindung, Obernahme 
von Institutionen sowie der Organisationsidee - sind Symptome fiir 
einen AngleichWlgsvorgang, dessen einzelne Etappen tmter taktiseh
politischem Gesiehtspunkt hOehst reizvoIl sind. Eine loekere Be
wegung, welehe urn den festen Kern von Kampfverbanden zahlreiehe 
Mitlaufer sammelt, konzentriert sieh zur straf£ gefaBten Organisation, 
die sich Gewerkvereine angliedert; all.~lieh.differenziert sieh 2ie 

Partei gleichsam in e~_"sehla~~dE}1!:: ... Wld ,J,lniehtse~lag~~~<e~" 
TSl, die Miliz wirdzuerst Organ des Staates, spater folgen Paitei 
liiirVerbande. Das alles geschieht, indem man von "vollzogenen Tat
sa\ili.en" zur juristischen Kondifikation forts"Chreitet, ~;-~r 
rulwenawig ron Gewalt, abe70i'iiieE~greif';' dar Ar"';ee; es ist die 
eigenartigste Eroberung eines Staates, welche die moderne Geschiehte 
kennt. Das Herrsehaftssystem ist die.Diktatur, deren Formen immer 
reinerhervortreten. Wie wird sie ausgeiibt? Ihr Trager ist die Par
tei. Sie hat ihre Tore heute geschlossen. Sie ist in ihrer Verjiingung 
angewiesen auf den natiirlichen Zuwaehs aus den faseistisehen Ju
gendverbanden. J eder Eingeschriebene ist ein Kraftzentrum des 
fascistischen Staates, welches seine Umwelt durehdringen soIl; die 
EinwirkWlgen des FascisIDus laufen also nieht nur von oben nach 
unten, sondern auch in seitlieher Riehtung. Das Mitglied iibt seine 
Funktion in der Armee, der Beamtensehaft, den Verbanden; diese 
Organisation en sind ganz mit Fascisten durehsetzt und geniigen, den 
AuBenstehenden das Gesetz des Handelns in staats- tmd wirtschafts
politischen Fragen aufzuzwingen. Der Aktionsradius des einzelnen 
Fascisten ist kleiner als der des russischen Kommunisten, da diese 
Partei einen sehr viel geringeren Bruehteil der Gesamtbevolkerung 
ausmaeht als jene. Die fascistische Partei setzt sieh zusammen aus 
einer alle Schiehten umspannenden Herrsehaftfi,kaste" .!yelehe natiir
lich au~aureli reelle Interessen aneinander und an den Staat ge-

mystischen Beiklang genommen - kann man deshalb nicht reden, weil das eine 
Prinzip das andere nicht ausschlie6t. Das ware der Fall, wenn, wie Marschak vor 
drei Jahren annehmen konnte, eine bestimmte Klasse au£ die Dauer den "ent
scheidenden" Ein£lu6 au£ die herrschende Partei ausiiben wiirde; das ist jedoch in 
Italien nicht der Fall. 



bunden ist. Dieser zu groBem Teil neuen, einer jiingeren Generation 

an.c:ehOre~den, mit. Kr!egste!,l~~~~~,!!~k JemlSCfi~ Elite llaben 
sich Teile von Beamtentum und Heer, die friiher schon fiihrend 
waren, zugeselltl). Da angesichts der iiberall geiibten Zentralisation 
die Spitzen der drei Hierarchien - Staat, Partei, Verbande - in 
Mussolinis Person zusammentreffen, so ist die Zahl derer, welche 
in 1ioB;91Stird.iiliie~~d~ Titigkci't ausiiben, ganz gering. Es ist also 
richtig, das fascistische Herrschaftssystem zu""'teztiiCi.n;.n als eine 
Spitzendiktatur, welche mit ihren Organ en die horizontal gelagerten 
Klassen durChietzt und sie mit Hilfe des staatlichen Machtapparates 
wie eine Klammer zusammenschlieBt. 

Es ist wichtig, diesen vertikalen Aufbau der Partei herauszustrei
chen. Sie unterscheidet sich daclurch, was die Struktur angeht, erit
scheidend von ihrem russischen Gegenstiick. In der Sowjetunion hat 
sich aus Proletariat und "armerer" Bauernschaft eine Partei abge
spalten, die sich als Exponent der Klasse auffaBt; die OberIiiufer 
aus Adelund Bourgeoisie haren sich der proletarischen Ideologie 
"angepaBt". Obgleich die fascistische Theorie soweit geht, die reale 
Existenz der Klasse ganz zu leugnen, die Gesellschaft in eine Unzahl 
von Gruppen zu zerIegen, nicht vom Proletariat, sondern von Prole-· 
tariaten zu reden, so hat sich die Praxis vor der Gewalt der Tat
sachen beugen miissen 2): sie hat sich mit der Wirklichkeit der 
Klasse abgefunden. Historisch gesehen ist der Fascismus, ehe er auf 
die heutige Machtstufe gelangt war, bald mehr mit der einen, bald 
mehr mit der anderen Gesellschaftsschicht gegangen. In der Zeit 
des Aufstiegs waren die Fliden, welche ihn an bestimmte Klassen 

1) Der Ausdruck Elite wurde bisher in dieser Studie angewendet auf jene 
kleinen Gruppen, welche im demokratisch-parlamentarischen und fascistischen Italien 
die Minister gestellt hahen. 1m obigen Zusammenhang umfaBt sie auch die hiiheren 
Spharen von Beamtentum und Heer. Wahrend in den Spitzen der Staats- und 
Lokalverwaltung die Personen im neuen Italien durchweg ge.wechselt hahen, gil~ 
das nicht von jenen Sphiiren, die groBen Teils zum neuen Regime iibergetreten sind. 
Die gleiche Erscheinung, allerdings in viel geringerem Umfang, findet sich in der 
Sowjetunion. Es ist z. B. eine Tatsache, daB heute die Gesetzgebungsarbeit in RuB
land von alten zaristischen J uristen geleistet wird.Ober die Amalgamierung alter und 
neuer Eliten: Michels: Corso di Sociologia politica, p. 67ss. Milano 1927' 

2) Hier ist, beilaufig bemerkt, wieder ein Punkt, wo die fascistische Theorie 
v.on der Par e to s abweicht. Obgleich dieser die grobe Vereinfachung der Klassen
kampflehre ablehnte, hat er die Existenz der Klasse nicht geleugnet. Dazu Michels: 
1. c., p. 16. 
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banden, stark und dieht: eiTechnet man das MaB materieUer Zu
wendungen nach dem Interesse, welches in Biirgerkreisen an dem 
Emporkommen der Bewegung vorhanden war, so standen Mittel
besitz und Teilpacht in der Po-Niederung, GroBindustrie in Mailand 
und Turin an erster Stelle: denn hier wie dort war die bolsche
wistische Bedrohung am starksten. Es sei daran erinnert, daB sich 
der Fascismus selbst nicht in jener friihen Phase zum programma
tischen Vertreter jener Besitzinteressen maehte, die er schfitzte; die 
eigentiimlich gemischte Ideologie griff in ~erufe und Stlinde 
fiber, die vitale Schwungkraft der Bewegung war eine Attraktion 
ffir alle lebendigen und ehrgeizigen Elemente des Landes. Die Partei 
konnte sich in ihrem Fortschreiten von JW;. KJ.t\s~\.UI.terti~:.icii"" 
g;he~~ ;m:nz!pi;r;:-W;;~'"';i~-~i~h ~"'uch nach der Machtergrei
fu;g7'~~""g;~eigt"";~rde, unter dem Schwergewicht, das in den 
Dingen seIher liegt, auf die hohe Bourgeoisie (GroBindustrie und 
GroBgrundbesitz) stiitzte, so ist sie dabei nicht stehen gehlieben. 
Das batte auch der Konzeption des Staates widersprochen, dar iiber 
der Wirtschaft und ihren Kampfen stehen soIl. Ein latenter Gegen
satz zwischen Regierung undo Industriebund durchzieht die ersten 
fiinf Jahre der neuen Herrschaft: es drehte sich um die Anarken
nung der nationalen Gewerkschaften durch das GroBgewerhe, die 
Schaffung gemeinsamer Organe, die Arbeitsgerichte. Die Span
nungen losten sich in einem Siege der Regierung. Sie schuf sich 
durch die staatliche Lohnfestsetzung, welche, soU sie nieht zu chaoti
schen Zustanden ffihren, nach hestimmten Richtlinien erfolgen muB, 
grundsiitzlich die Moglichkeit, innerhalb jener angedeuteten Gren
zen, welche von der okonomischen ratio gesetzt sind, in den Me
chanismus der Verteilung einzugreifen und einen der heiden persOn
lichen Faktoren, welche am Erzeugungsvorgang heteiligt sind, zu 
bevorzugen. Nicht nur, daB der Unternehmer zusieht, wie. die Hohe 
seines Gewinnes durch den Staat korrigiert werden kann, er wurde 
weiter durch die fascistische Entwicklung gezwungen, ·aie Gewerk
schaft als vollwertigen Kontrahent.en anzuerkennen, muBte auf die 
Aussperrung zur Erzwingung von Lohnminderungen verzichten und 
seine eigenen Verhande staatlicher Kontrolle, unterwerfen. Dazu 
kommt, daB ·nach Erklarung IX der am mythischen Geburtstag 
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Roms (21. April) vom GroBen fascistischen Rat verkiindeten Ver
fassung der Arbeit (Carta del Lavoro) dem Staate das Recht zusteht, 
iin die wirtschaftliche Produktion einzutreten, wenn die private Ini
tiative fehlt oder unzureichend ist, oder wenn politische Interessen 
des Staates auf dem Spiel stehen; dieser Eingriff kann sogar die 
Form unmittelbarer Geschaftsfuhrung annehmen. Eine solche Er
kl1i.rung ist in einem Ohrigkeitstaate wie Italien mehr als eine bloBe 
Geste. 1st es nun richtig, wenn die Sozialisten im Fascismus nichts 
anderes erblicken als einen gegluckten Gege:nstoB der Kapitalisten
klasse gegen das italienische Proletariat, welches sonst seine Schlacht 
gewonnen hiitte? Zunachst konnte von nahem Sieg des Boischewis
mus in Italien nicht die Rede sein, weil die soziale Struktur des 
Landes und seine a:uBenpolitische Situation ihn vereitelten. Die Sozia
listen sehen auch nicht den vertikalen Aufhau der heute herrschen
den Partei, die eine disziplinierte und organisierte, durch Interessen 
verknupfte Einheit hildet, welche der Idee nach die sozialen Gruppen 
zur Zusammenarbeit erzieht und Gegensatze ausgleicht, in der Praxis 
jedoch - solange ein "gerechter" Schlussel fur die Verteilung nicht 
gefunden und, ware er da, seine Anerke:nnung nicht gesichert ist -
einmal in dieser, dann in jener Gesellschaftsschicht den consenso im 
Paretianischen Sinne zu such en genotigt ist. Endlich lieBe sich die 
sozialistische These nur verteidigen, wenn Kapitalismus; definiert 
als System der "Ausbeutung des Menschen durch den Menschen" 1), 
als reale Erscheinung starr und unbeweglich ware, sich seIber wan
dellos treu bliebe, ohne in einem immanenten Entwicklungspl'OzeB 
begriffen tu sein. Allerdings - bei einer solchen Begriffsumgren
zung muBte die Sowjetunion seIber schlecht abschneiden, denn es 
lieBe sich Ieicht zeigen, daB bei der dort herrschenden Abschlies~ 
sungspolitik der Arbeiter den Bauern "ausbeutet", welcher fur die 
Industrieartikel Monopolpreise zahlt (abgesehen von der politischen 
Entrechtung durch die Wahlmethode). Weiter: der Kapitalismus 
des 19. Jahrhunderts ruhte zwar auf einer individualistischen Rechts
ordnung (entfesselte Konkurrenz, Vertragsfreiheit), aber wer wuBte 

1) Diese Definition, welche auf Feudalismus und Kapitalismus gemiinzt ist, 
steht in der "Deklaration der Rechte des werktatigen und ausgeheuteten Volkes" von 
1918. Schlesinger, M. L.: Das holschewistische RuBland, S. 75. Breslau 1926. 
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nicht, wie diese im Laufe der Zeit durch Bindungen aller Art zwi
schen den Unternehmungen eingeschrankt worden ist. Nicht nur, 
daB Preise, Absatz, Produktion "gebunden" wurden, die Wirkung 
der Zusammenschltillbewegung erstreckte sich daruber hinaus auf 
innerbetriebliche Fragen, wie die Rationalisierung; auch die freie 
Lohnbildung entglitt der Hand des Einzelunternehmers und Arbei
ters. Das System paBte sich organisatorisch dem verengten Absatz
raum an und zog, unter dem Druck des Staaates, die Konsequenzen 
aus der Tatsache, daB die zusammengeschlossene Arbeiterschaft 
einen Machtfaktor darstellt, mit dem man sich als Gesamtheit ver
standigen musse, sollte der Gegensatz nicht das politische Gefuge des 
Staates bersten lassen. Die fascistische Gesetzgebung sucht den Ka
pitalisnrus, unter grundsatzlicher Anerkennung der freien Unter
nehmertatigkeit, in dieser Richtung umzubilden, mit der wichtigen 
Modifikation, daB die Produktion Aufgabe im Dienste des Ganzen 
sein solI, und der Widerstreit zwischen Kapital und Arbeit staat
lichem Willen unterworfen wird, wodurch die individualistisch-libe
ralen Kapitalisten des Landes, vermutlich die Mehrheit, arg vor den 
Kopf gestoBen werden; es ergabe sich unter der sozialistischen An
nahme der paradoxe Zustand, daB der Retter des Kapitalismus das 
System erhalten und sich dabei in Widerspruch zu seinen Vertretern 
gesetzt habe. Gleichgultig wie die Auseinandersetzung zwischen 
Staat und Wirtschaft in der Praxis weiterlauft, der Fascismus wirkt 
durch seine Verb~~olitik (nicht zum wenigste~"'d~~h~~fe~' ~~r
;ti;kt~~K~~t-;kt, den er zwischen den Unternehmern herstellt) -
und das ist in diesem Zusammenhang bedeutungsvoll - im Sinne 

int~n,s~:v~~·"Qrg~i~l\~io~~,Wl&.-g~s~IE,t!zIJjJ;ll.E.~~is0!~,.~~ts~~~;~i~ 
deren Folgen Binnen- und Weltmarkt sowie die Betriebe seIber er-
greifen werden; es ist, ohne hier naher darauf einzugehen, wahr
scheinlich, daB auch die Preissenkungsaktion im Zusammenhang 
mit der Deflation den ZusammenschluB befordern wird. Der mo
derne italienische Staat macht sich so zum Promotor einer Bewe
gung, welche in anderen Liindern, besonders in Deutschland seit 
1925, der Initiative der Unternehmer entsprungen istl). 

1) Es liegt in der gleichen Richtung, \Venn, \Vie anzunehmen, das Korporations
ministerium sich zu einer Art Zentralstelle der Wirtschaft ausbildet (Statistik, Er-

v. Beckcrath, Fascistischer Staat. 10 
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Die Linien des fascistischen Systems werden noch deutlicher her
vortreten, wenn es mit Erscheinungen, die ihm in gewissem Sinne 
ahnlich sind: Boischewismus und Absolutismus, verglichen wird. 

Beide, B9l3£4.~\Yi§W:tJ1Lll!}~, F~~i~9!lls, haben groBe program
matische Erkl1irungen erlassen, welche mit der Deklaration der 
Menschenrechte von 1789 verglichen werden wollen. Das russische 
Manifest aus dem Jahre 1918 bezeichnete als Ziel die "Errichtung: 
der sozialistischen Organisation der Gesellschaft"; der Weg, der 
dorthin fiihrt, wurde in der Verfassung von 1925 angegeben mit 
den bekannten Worten: "Diktatur des Proletariats ... zwecks Unter
driickung der Bourgeoisie" 1). Die Carta del Lavoro vom 21. April 
1927 nannte die italienische Nation "eine moralische, politische und 
wirtschaftliche Einheit, die sich in dem fascistischen Staate voll
standig verwirklicht... Die gesamte Produktion bildet vom natio
nalen Standpunkt aus eine Einheit". 

Von Rechten des Einzelnen ist weder hier noch dort die Rede. 
~~T~ •• _·..l.!m~._., ....•. ,:....;. ...... ;.;" ." ... ~~~ . __ .' ..•.• ,;., .•... _y ...... ,, .v:~ . .><;:,.,_·.,.",r.<_~."-~;'l':1 

Das ist verstandlich: denn im Sowjetstaat hat dasIndividuum Rechte 
nur soweit, als es zum Proletariat gehort; im fascistischen Italien 
kann es sie nur beanspruchen, falls es sich als niitzlich-tatiges Glied 
einem Verband und so dem Staate einordnet - das ist jedenfalls 
das Ziel. Beide, Sowjetunion und modernes Italien, ~ill(f die'tAnae~ 
d~r';"piC:duktiv Tiitigen". D .. ~r ~ipz~lne. ~s so!~~e£,~!!J.ltnur. soweij 
als er in den nationalenErzeug~gsvorgang (dieser in weitem Wort
sinn \iersumaen) eU;g~f(ochten' ist:. der ideologische Oberbau der 
kapitalistischen (sta"atskapitali~tische;;') Produktionsordnung. An die
ser Stelle gabelt sich der Weg beider Systeme: der Fascismus kehrt 
in der Vorstellung, daB in der hierarchisch aufgebauten Produktion 
jedes Glied niilzlich und notig sei, zu St. Simon, also gleichsam -. 
an die Anfiinge des sozialistischen Gedankenstroms in Europa zuriick, 
wahrend der Boischewismus, getreu der Lehre von Mar x, nur die 
Arbeitskraft und ihren Trager als produktiv anerkennt. Beiden Ideo
logien ist die Abneigung gegen das parlamentarische System ge-

forschung des Weltmarktes, Konjunkturheohachtung usw.). Bei diesem Ministerium 
ist ein Rat eingesetzt, der aus Mitgliedern von Spitzenhehorden, aus Vertretern del' 
ohersten Verhande und der groBen Wohlfahrts- und Erziehungsamter hesteht und 
den alten Volkswirtschaftsrat voraussichtlich iiherfliissig machen wird. 

1) Schlesinger: a. a. 0., S. 77. 
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memsam, aber sie wird verschieden begriindet. Fur den Fascismus 
ist es eine Form der Demokratie, deren Grunddogma von der Volks
souveriinitiit verworfen wird; zudem bekrittelt er die praktische 
Leistung dieses Systems, so wie es vor ihm der italienische Nationa
lismus getan hatte, dessen Lehre er aufgreift. Der Boischewismus 
dagegen ist grundsatzlich nicht antidemokratisch. Der biirgerlichen 
Demokratie stellt er ·die "Sowjetdemokratie" der Arbeiter und Klein
bauem gegenuber; diese verspricht nach der Abschaffung des Privat
eigentums an den Produktionsmitteln die "wahre" Freiheit, jene, 
ebenso wie das parlamentarische System, das sie geschaffen, ist nur 
"eine Maschinerie zur Unterdriickung der Arbeitenden durch das 
Kapital, ein Werkzeug der politischen Macht des Kapitals, die Dik
tatur der Bourgeoisie" 1). 

Aber die Tiefe des Gegensatzes zwischen beiden Ideologien ent-
~.4:'';''''''<'''' 

hullt sich sogleich, wenn Wlr unser Auge auf die Konzeption von 
Staat und Klasse lenken. Fur den Boischewisten sind, im Geiste des 
kommunistischen Manifestes, Klassen und Klassengegensatze jene 
Realitaten, welche den Inhalt des gesamten historischen Prozesses 
ausmachen. Die Sowjetunion hat die Aufgabe, die Einteilung der 
Gesellschaft abzuschaffen, als ob sie dadurch das Rad geschicht
licher Entwicklung aufhalten konnte; sie bedient sich zu diesem 
Zwecke des eroberten Staates, einer "Zwischenlosung", welche in 
das Dorado einer geschichtslos dahinclammernden ungeschichteten 

Menschheit hinuberfuhrt. Dagegen.,!~,!~~~ .... .<!ie .~<?x:i~ ~ 4~s .. ~~i.s
mus sogar die Existenz der Klasse und ordnet die sozialen Gruppen, 
• • ....... "<,_.;...., • ..I""':":~x:;"'"!'9P"!"v.·N~..,. 

tn' ilirer'Tiitigkeit . und in dem Anteil am Sozialprodukt, den Not-
wendigkeiten des nationalen Staates unter. Hinter diesem erhebt sich 
nicht, wie bei G ius e p p e M a z z i n i, als letzte Synthese die 
Menschheit; u~~lich, wie nach sozialistischer Auffassung die 
Klassen, stehen in der Welt die N ationen einander gegenfiber 2). 

Es ist i~t-;~'essanf;' aaB"George"s--g-0-; ~l de~ '~tilii-mderer 
fiber die Realisierung des Sozialismus innerhalb der historischen Ge
gebenheiten dieser Erde nachgedacht hat, in Deutschland ganz un-

1) Lenin: a. a. 0., S. 548. 
2) Das ist die alte, uns wohlbekannte These Corradinis. Sie findet offizielle 

Anerkennung in der Begriindung des Gewerkschaftsgesetzes, Costamagna: P.457s. 

19* 



- 148 -

bekannt geblieben ist; es liegt dies daran, da.6 nirgendwo Programm 
nnd Wirklichkeit weiter auseinander Iiegen als dort. Seine Figur steht 
nicht nur hinter dem Fascismus; sie wird auch in der russischen Re
volution sichtbar, und obwohl So rei den maBlosen bolschewisti
schen Terror verurteilte, hat er dennoch seine beriihmte Apologie 
Len ins geschrieben 1). Die Faden, welche von Sorel zuM us s 0-
lin i fiihren, liegen kIar zutage 2), die Verbindung zu Len in da
gegen ist ungekliirt 3). Selbst wenn sich weder in dem einen noch in 
dem anderen FaIle unmittelbare Beschaftigung mit den Gedanken 
S 0 rei s beweisen lieBe, so ware gleichwohl die politische Methode~ 
welche verfolgt wurde, nichts anderes als - unbewuBte - Verwirk
lichung des Kernes jener Lehre. Es kann auch nicht anders sein: 

denn j~~",,~2ie .!~c..~u~PLJ~r~~~gt..t~j_g,~-
walt aowenden; jede Bewegung, welche sich in breiten Massen zu 
v~~""~t, "IDUB-:#atr6~T(e·~'g~jft~~~~Qbilr~te~e;n.~~;Js'o- ".tIeD' 

"."~.::;;:--:_'."'l.::;i'~",-"'.""~' ""' ........ ,.:'I.<".;~JI!1';';.~':"~.g ...... ->,,;...<~<r<-..c..--- .•. "".- ••• ....... ''''' .L .. ·, .. .. ~ .--'.{ 

~1,t~~~.~",q~,~,.~~!~:,4,~~J~r9s!~ffi~~~~~~~. Eben jener tragische 
Zwang zur Gewaltanwendung gab der politischen Taktik, welche in 
Italien und RuBland beim Aufstieg zur Macht und bei ihrer Er
haltung geiibt wurde, jene ins Auge springende Xhnlichkeit, auf 
welche man so oft hinweist; natiirlich war die Gewalt in beiden 
Landern, entsprechend dem kulturellen Niveau, verschieden nuan
ciert. In Italien heben sich zwei Phasen deutlich voneinander ab: 
die eine liegt V'Or der Festigung der Diktatur, die andere nachher. 
Die erste Periode kennt jene Mittel, welche die bewaffnete Partei 
im Kampfe anwendet (Strafexpedition, Geiselnahme, Einschiichte
rungsaktion usw.) 4); nachdem die Partei zum Staat geworden war. 
ruft sie in der zweiten Periode die J ustiz zur Hiilfe, wahrend die 

1) Hin und wieder finden sich hei Len i n Satze, welche den Ein£lu6 S 0 rei s , 
jedenfalls die geistige Verwandtschaft zwischen heiden, verraten: so, wenn der 
Klass'enkampf als "Grundlehre des Sozialismus" angesprochen wird, a. a.O., S. 512. 

2) Mus sol i n i ist von dem Redakteur einer groBen Madrider Tageszeitung ein
mal gefragt worden, oh N i et zs c he, J a ure soder Sore I auf ihn den groBten 
Einflu6 gehaht hahe. Er entschied sich fUr S 0 rei - und verhot einige J allre 
spater den Streik. Trotzdem war die Antwort richtig. Mus sol i n i akzeptierte fur 
seine Bewegung die Methode der Gewalt, aher fuhrte sie einem andern Ziel zu, 

'als der greve generale. Gaetan Pirou: Georges Sorel, p. 53. Paris 1927. 
S) Hierzu einige Bemerkungen hei Pirou: p.47ss. 
4) Bernhard: a. a.O., S. 33 ff. 



ungeordneten Parteiiibergriffe nachlieBen und verschwanden 1). In 
RuBland dagegen schwang sich die ziffermaBig lacherlich kleine 
Partei mit einem Schlage ans Ruder und iibte im Namen des Staa
tes einen Terror, dessen MaBe wesentlich von der jeweiligen poli
tisehen Lage diktiert werden. Die Verwandtschaft erstreckt sich 
weiter auf Organisation und Politik der herrschenden Minoritat: die 
Partei wird klein gehalten und streng gesiebt, sie verjiingt sich aus 
den angegliederten J ugendverbanden und bildet das Reservoir fiir 
die leitenden Staatsamter; die Gewerkschaften sind tatsachlich von 
der Partei abhangig, ihre Mitglieder gehOren nieht ohne weiteres zu 
ihr 2). In der Struktur der beiden Herrschaftsarten gibt es einen 
charakteristischen Unterschied. In der Sowjetunion wird "das Prin
zip der faktischen Diktatur mit verschiedenen Elementen ver
schmolzen, die oft den Forderungen des modern en Demokratismus 
entsprec~en. Die demokratischen Grundsatze finden ihren Ausdruck 
b..'Z,sonders im geschriebenen Recht der Republik, die Diktatur - in 
den tatsaehlichen Verhiiltnissen und in der Praxis"3). 1m fascisti
schen Staat dagegen tritt die Diktatur, gegriindet auf die anti
demo~iatisehe dynamische Staatstheorie und die Auffassun~ von 
der Suprematie der politischen Gewalt gegeniiber der Wirtschaft, 
offen zutage. Diese Verschiedenheit hangt mit der Entstehung bei
der Herrschaftsysteme zusammen. Der Sowjetstaat formte sich im 
Gegensatz zum zaristischen Zentralismus und muBte dem Proleta
riat die Existenz einer "Arbeiterdemokratie" mit zahlreichen ge
wahlten Vertretungen vorgaukeln. Der Fascismus jedoch stand im 
Kampf mit der parlamentarischen Demokratie, welche in breiten 
Schichten des Volkes jeden Kredit verloren hatte, schon ehe sie 
taktisch iiberwunden wurde. 

1)' Die Strafen, denen politische Vergehen unterliegen, bestehen zum Teil in 
Gefangnis- und Geldbu.6en; aber daneben gibt es, wie wir wissen, auch andere: 
Tod, Verlust des Biirgerrechts, Konfiskation der Giiter, Verbannung (contino di 
~~ . 

2) Ober Ru.6land vgl. die glanzende Analyse des heutigen politischen Systems von 
N. N. Alexejew: Die Entwicklung des russischen Staates in den Jahren 1923 
bis 1925, Jahrb. d. off. Rechtes, Bd. XIV, S. 316ff. Auf S. 332 steht der Satz: 
"Zugleich befinden sich die gewerkschaftlichen Verbande unter strenger Aufsicht 
der kommunistischen Partei." 

S) Alexej ew: a. a. 0., S. 318. 
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Das Ergebnis der Gewaltpolitik war In beiden Landern das 
gleiche: "'Ver'iirchtung aller anderen Parteien, Verbande und Ver
eine. Aber-e; be;teht~-;~~h -hi;~ -ei~~·";;e:s;rrtTIC1le"""biffeieiTz:·-die 

'orffiodoxe ehemalige Staatskirche hat sich infolge bolschewistischer 
Bedmckung gespalten und sich sogar in ihrem intransigenten Teil 
dem kommunistischen Staat unterworfen. Wenn auch in Italien die 
Associazione cattolica es dem Arbeiter freigestellt hat, in die fasci
stischen Gewerkschaften einzutreten, so hat sieh die Macht der romi
schen Kirehe im ganzen unter fascistiseher Herrschaft gefestigt, 
ohne da6 sie dieser gegenuber ihre reservierte uberstaatliehe Hal
tung verandert hatte. Ais politisehe Machtfaktoren gibt es auf ita
lienischem Boden haute nur die beiden gro6en Hierarehien des 
fascistischen Staates und der katholischen Kirche. 

Wahrend sich die Obereinstimmung zwischen Fascismusund Bol
sehewisIDus im wesentIichen erschopft in der Konzeption des Staates 
als der Gemeinschaft der produktiv Tatigen, der Gegnerschaft geg~n 
demokratisehen Parlamentarismusund in der Struktur und Politik 
der classe dirigente, so greift die Verwandtsch~ft mit dem Abso-

~ ......... ~.,.."""",~-...-.-"' --".-'<. "'1:.~ . _ _ • .~ ... - - • ..::~"" 

lutisIIlUs des 17. und 18 .. ..T!.Ih.rhun.<!erts. tiefer: sie zieht wesentliche 
Zugedes'·SY;te~ '-~~sii~t, die-· ;i;;;;t" schon beruhrt haben. 
Allerdings wird die Herrschergewalt nieht aus dem Legitimitats
prinzip abgeleitet. Der Konig ist notwendig, weil er dureh Geblul 
und Tradition mit dem Organism us des Staates verwachsen ist, fur 
dessen Bedurfnisse er ein Fingerspitzengefiihl hat. Seine Stellung 
ist theoretisch gegen fmher gehoben, aber das wirkt sieh praktisch 
nieht aus, solange Mussolini neben ihm steht. Naehdem das Prin
zip der Volkssouveranitat in Europa zur Herrschaft gelangt war, 
hat die absolute Regierungsform ihre klassische Reehtfertigung im 
Bonapartismus gefunden: in der Auffassung also, wonach das sou
verane Yolk die i'hm zustehende Gewalt aus freien Stucken an den 
casar ubertragen hat. Soweit geht der Fascismus nieht. Volksab-

stimmunp~~~~itt!ll~sJ!l!!!i,cl!~r._VYi~~en~~_~<!I!!l~!~~e~ ..!o~_~1!l 
[~m~~_~!?B"~l~hE!:.. Aber wenn auch das Obergewieht der Exekutive 
aus der Natl1r des Staates als einer aktiven Potenz, die ungeheure, 
dem absoluten Fursten a'hnliche Position Mussolinis aus dem Cha
risma des geborenen Fu'hrers gedeutet wurde, so erhebt der Fascis-



mus, wie das erste und zweite Empire, gleichwohl den Anspruch, 
im Interesse des gesamten Volkes zu regieren. Es ist ein besondel"S 
lebendiges Zeugnis di.eser Tatsache, zugleich ein Beweis fiir die un
endliche Dehnbarkeit politischer Begriffe im Munde von Staats
mann ern , daB Mussolini in einer groBen Kammerrede den Fas
cismus als "betonte Demokratie" (democrazia accentuata) bezeich
net hat 1). Der fascistische Staat, ebenso wie der des absoluten Fiir
sten, ist typis~h~~"~hrfsstaat. Nachdem die letzten Reste von 
SelbstverWaltuil'g"aMge'iii;;ts'i';;'d,"' umgreift er alle Z weige gemein
wirtschaftlicher Tatigkeit und fordert nebenher das italienische 
Volk auf, die Geburtenziffer nieht abfallen zu lassen 2). Ahnlieh wie 
der merkantilistische Staat, nur weniger weitgehend, engt der Fas
cismus die Vertragsfreiheit ein, indem er das Arbeitsverhiiitnis 
reguliert. Die Beziehung zwischen beiden ergibt sich ohne wei teres, 
wenn wir uns der Bemerkung SO,mbarts fur die merkantilistische 
Ara entsinnen, wonach "das Arbeitsverhiiltnis von der Obrigkeit ge
regelt" wurde und eine "Art von Beamtenverhiiltnis" darstellte 3). 
Auch die Grundauffassung von der Unterordnung der Wirtschaft 
unter den Staat ist dem Absolutismus und Fascismus gemeinsam 4). 
Das reale Verhiiltnis beider Machte zueinander hat sich jedoch ge
wandelt: zur Zeit des Merkantilismus war die Wirtschaft eine rela
tiv zarte Pflanze, welche der Pflege bedurfte; der Fascismus wunscht 
zwar ebenfalls, seine dynamischen Krafte nach der Seite der Ratio
nalisierung, Produktivitatsteigerung usw. zu entfalten, aber seine 
Innenpolitik (Vernichtung des Parlaments, Staatssyndikalismus mit 
faktisch unbegrenzter Eingriffsmoglichkeit des Staates) verfolgt in 
erster Linie den Zweck, den DauereinfluB von zur Macht gelangten 

1) Il Popolo d'Italia, 27. Mai 1927. 
2) Aus del' eben zitierten Rede Mus sol in i s. 
3) So mba r t, W.: Der moderne Kapitalismus, Bd. I, S. 832. Munchen 1919. Es 

ist fur die fascistische Doktrin charakteristisch, daB die Arbeit nieht wegen ihres 
Tragers gesehutzt wird, sondern weil sie eine "soziale P£lieht" darstellt und folg
lich die Gesamtheit an ihrer Erhaltung interessiert ist. Der Faseismus hat iibrigens 
die Sozialversicherung und den Arbeiterschutz des Landes weitgehend umgestaltet. 
Wir konnen daram nieht eingehen. Vgl. Noaro, G. C.: Nuovo Manuale eompleto 
di Legislazione soeiale, Roma 1927, Weitere Konsequenzen sollen sieh aus der 
Carta del Lavoro ergeben (den Erklarungen uber soziale Fursorge, Unterstutzung 
usw.). 

~) Sombart: a. a. 0., S. 363. 



Wirtschaftsgruppen auf die Politik, der im lB. Jahrhundert nur in 
Ansatzen vorhanden war, auszuseheiden. 

Wird das faseistische System in der heutigen Form in Italien von 
Dauer·se~?·'Es '1st - eiiie histons~lie---Erl31i.rUiig; . ClaB'-e1ti'e>"1IMi'-
lO::'(NI~ "' ___ .Ii' 

schaftsform, wenn sie unte,meht, nieht von aut5en iiberwunden, son-
., ..... _.:"'_--'-',..,.:;_A'W_-:;. .......... .-)I. ... ~~· ... ......-:wr-.....,- .,.._ 

dem von innen zersetzt wird. Sie bricht zusammen, wenn sie sich 
1'Ie:,;;...;.;"...: ........... ~.L>--;""""" •. ~~~=<."" .... ~ ... f" " 

selbst aufgibt. Ein ungliicklicher Krieg kann die ZerstOrung be-
schleunigen, wie es im Herbst 191B in Deutschland der Fall ge
wesen ist. Das System des Fascismus zeigt dem politischen Be

obachter n.?~~~i~~, •. ~~~> J e nachhaltiger die anderen Parteien 
vemichtet werden, desto starker wird die herrschende Gruppe, weil 
selbst die Gegner zugeben miissen, dat5 im Fall ihrer Abdankung 
kein Nachfolger da ist, die Gewalt zu iibemehmen. Die grot5e Ge
fahr, die fiir den Fascismus darin liegt, dat5 sich sein Schicksal 
mit dem einer einzi,gen PersOnlichkeit so eng verbindet, wird dadurch 
gemindert. M'U s S 0 Ii n i s Funktion fiir die politische Form Italiens 
besteht darin, die Krafte des Landes - Beamtentum, Heer, Par
tei, Veroonde - miteinander in Dbereinstimmung zu halten und 
Spanrrungen _ in ihrem Schot5e auszugleichen. Denkt man an Gegen
Biitze zwischen Heer und Miliz, Beamten- und Parteihierarchie, inte
gralem Syndikalismusund hoher Bourgeoisie, wie sie im Laufe der 
Zeit hervorgetreten sind und kiinftig entstehen werden, so erkennt 
man die Grot5e der Aufgabe in ihren Grundlinien. Wenn es auch 
natiirlich Legende ist, der Neubau des Staates sei von Anfang an 
in Mus sol i n i s Haupt vorgeformt gewesen, so ist es doch histo

risch"''l;~~~~gt, dat5 seine'XW~l}s~!J.-ft .. ~!ts .-T<~.I¥P?»l~~!i~~~: sein 
politischer Instinkt die Gesetzgebung in eine Richtung gezWimgen 
hat, welche das Dbergewieht der Partei befestigte. Selbst in einem 
so allgemein gehaltenen Manifest, wie der Verfassung der Arbeit, 
steht ein Satz, wonach bei den neuen Arbeitsnachweisen, die unter 
der Kontrolle der korporativen Organe stehen, die Angehorigen der 
fascistischen Partei und Gewerkschaft den Vorrang haben sollen. 
Angesichts der Festigkeit der Partei, die iiber aIle Machtmittel ver
fiigt, ist es fiir den Bestand des Herrschaftsystems von sekundiirer 
Bedeutung, inwieweit es den consensus des Volkes auf ~e'ine~' 'S~ite 
~ ... ~_~ r...:.:~ . ...-~'~'~ :~."'. 

hat, woriiber nur vage Vermutungen moglich waren. Diktaturen, 
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wie die bolschewistische und fascistische, die im Dienste von Ideo
logien stehen, hatten theoretisch die Pflicht, seIber von dar Szene 
abzutreten, wenn ihr Ziel erreicht ist. Baim Fascismus ist ~ 

F!.a~ nac~ ~~i1l.1 d!~.s!~~~e di.e_1!ac~j~i E!1!~hi~~~~~~ 
des Stato CO~PQ!qtiY.Q,_.Die Parteidiktatur kfumte abdanken, wenn 
Sich'die'~haftlichen Gruppen unter der Fuhrung ihrer Syndi
kate und Korporationen dem Staate freiwillig und friedlich unter
und einordnen wiirden; am Konig llige'es-Jaim, das Kabinett zu 
bestimmen, dem sich eine berufstiindische Vertretung an die Seite 
stellte. Abgesehen davon, ob bei der heutigen Wirtschaftsstruktur 
eine solche Entpolitisierung dauernd moglich ware (was wir nicht 
wissen), wird die apokalyptische Idylle schon deshalb nicht Wirk
lichkeitwerden, weil die Verbande, so bra:uchbar sie sein mogen, jene 

soz~~pad~~~~~~_~.~fg:B:~~~rCl;:idE.~o.~~~'igiE~~ 
Staat ware, I!icht losen. Eben deshalb wird<Iie Erziehungs-Diktatur 

~ ... ~ .. "! ',0 :.:-¢. _ •. !"'JI." •••• , ••• ~ '.",,;- ... ~:53 

fortbestehen, aber es ist moglich, daB sie sich mit der Zeit wesentlich 
wandelt. Es ist kein geringes Zeichen fur die staatsmannische Fahig
keit Mussolinis, daB er zu Beginn des Jahres 1927 die Partei-

M\lP!~~ .. i.~ .. ~e.~..!~~~,~~~~,f!mlifii:~E:t;it!~!.~~~i:· Da o'die;;'si~h 
mit dem F ascismus identifizieren, so handelt as- 'sich hierbei zu-
nachst um eine Geste; aber der Erlafl ist gleichzeitig der Ausdruck 
des Willens, das $chwergewicht der Regierungstatigkeit auf die 
staatlichen Organe zu verlegen 1). Der A~~icJ.u.nach wir~. die Partei 
allmahlich aus einer Kampforganisati~~-und""K(;n~ii~;tan';~ 
einer reinen Erziehungsanstalt, besonder~ fur Soldaten .und Beami~: 
Si~"'aarci.r 'elilt"iiui1rche'Sfelf~g'iiiiier1ia[bd;~;n-~n 
Staates, wie sie im 18. Jahrhundert der Adel ausfullte. Hier spring! 
wiederum die Verwandtschaft mit dem absoluten Fiirstenstaat in 
die Augen. 

1) Mus s 0 Ii n i hat diesen Gedanken in seiner Mai-Rede vor der Kammer unter
strichen. Er verurteilte die Teilung der Gewalt in den Provinzen - "Teilpacht der 
Gewalt" nannte er sie plastisch - und bezeichnete es als liicherlich, den squadrismo 
als eine Sache, die ihren Zweck in sich selbst trage, anzusehen. 
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Das italienische Experiment, welches sich vor den Augen Euro
pas Iab~pieIt~ ist fUi-ilieses ·von hOchstem Interesse. Es handelt sich 
einmal darum, einen autoritii.ren Staat im Stil des 18. Jahrhunderts 
zu verwirklichen, der gleichwohl von den Energien des modern en 
Lebens durchflutet wird; man versucht weiter, die Suprematie des 
Staates einer neu organisierten Wirtschaft gegeniiber zu befestigen 
- wobei das MaB wirtschaftspolitischen Taktes gegeniiber privater 
Bemtigung den Erfolg bestimmt. Es wird endlich das Wagnis unter
nommen, das Verteilungsproblem, weil sich aus ibm Interessen
kAmpfe entwickeln, die politisch gefahrlich werden konnen, durch 
staatliche Instan,zen zu losen. Das Obergewicht des politischen Ele-

~ ... ,oR.,'<"1" N .... ' _ •••• ~~ ~ .. uh~ ...... ~--,,- .... : .... ,,",,~ ...A 

ments g,egeniiber dem,.§.!ro1!~@.i~che.Q, 1St jederifaIIs einerniP.ent eqrcr. 
piiisdier '"Ged~e:'·· 
. Aberbei . aiI~dem ist Europa nicht bloB unbeteilig!~r Zuscl}a~~. 
Seit Kriegsende haben Bois'~he~iSm~s\lnd "F~scisin~ um seine 
Seele gerungen. Die Desorganisation, welche dem Weltringen folgte, 
beforderte kommunistische Experimente in Teilen Mittel- und Siid
europas, die von kurzer Dauer waren, da sie der sozialen Struktur 
jener Gebiete widersprachen. Seit 1922 breitete sich iiber den Kon
tinent eine nationalistische Welle aus, von der Spanien, Ungarn, 
Polen, Litauen ergriffen wurden, abgesehen von den fascistischen 
Parteien, die sich iiberall bildeten. 

Die revolutionare Eigenheit des Boischewismus lag in der Ver
nichtung des biirgerlichen und feudalen Produktionsapparates, wie 
sie nach Lage der Dinge innerhalb Europas nur in RuBland mog
lich war. Solange der Fascismus ein rein politisches System dar
stellte, ohne auf die soziale Ordnung iiberzugreifen, konnte er in 
Europa trotz seiner spezifisch italienischen Ziige iibernommen wer
'den, umsomehr als (ler Noo-Absolutismus in kraftigen und 
herrschgewohnten Parteien Resonanz finden muBte. Wie werden die 
Dinge sich weiter entwickeln? Abgesehen davon, daB sich mit 
steigender Konzentration der wirtschaftlichen und politischen 
Macht in wenigen Handen die Majorimtsideologie zersetzt, ist die 
staatliche Verfassung, wie die Geschichte zeigt, von der okonomi
schen und politischen ~aS'e z?r U.Illyveltab.\:l~ngig. Es ist charakte
ristisch, daB Italien bei seiner gespannten Situation zuerst auf un-
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serem Kontinent zu einer absoluten Staatsform zuriickgekehrt ist. 
Wenn, wie anzun-ehmen, die wirtschaftlichen und politischen Span
nungen, unter denen das Europa des 20. Jahrhunderts steht, weiter 
wachsen, so ist es wahrscheinlich, daB, zugleich mit ciner Umfol"
mung der politiJScb.en Ideologie, der autoritiire Staat innerhalli der 
abendlandischen Kulturgemeinschaft Terrain zuriickgewinnt. 
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