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Vorwort. 

,Trotz der hohen Wichtigkeit, welche das deutsche 
hiversitiitswesen fur das ganze Volk hat, und trotz des 
sehr lebendigen Bewusstseins von derselben ist die 
Litteratur aber das Universitatswesen geradezu die 
darftigste im gesamten Gebiet des Bild~ngswesens.~ 
Dieser Ausspruch, den vor einem Menschenalter 
Lorenz S te in  im ftinften, das Bildungswesen be- 
handelnden Bande seiner Verwaltungslehre that, gilt 
im wesentlichen auch noch heute. Trotz einiger wcrt- 
voller Bereicherungen der Litteratur llber die deutschen 
UniversitAten, die das letzte Jahrzehnt gebracht hat, , 

vor allem das grosse Sammelwerk uber die deutschen 
hiversitaten, das die preussische Unterrichtsverwaltung 
aus Anlass der Chicago-Ausstellung hat herstellen lassen, 
wurde man durch die Frage nach einem Buch, das 
etwa dem Auslander oder auch dem deutschen Studenten 
uber Wesen, Einrichtungen, Rechtsverhultnisse, Leistuii- 
gen, Forderungen, geschichtliche Entwickelung unseres 
Cniversitiltswesens zusammenhangende Auskunft gube, 
in Verlegenheit gesetzt. 

Diesem Bedtlrfnis will die gegennr&rtige Darstellung 
entgegenkommen. Sie ist, wie schon die Widmung sagt, 



X Vorwort. 

zuiiiichst der akademischen Jugend unseres Volkes hc- 
stimmt; ihre erste Absicht ist, dem Studierenden, der 
sich nach einer allgemeinen Orientierung in dem Gebiet 
umsieht, dessen Boden er mit der Immntrikulntion he- 
tritt, als Fuhrer und Berater zu dienen. Zwar fehlt es  
nicht ganz an Werken, die sich diese Aufgabe' stelleii: 
ich nenne zwei in ihrer Art treffliche Bucher, ein 
aItCres von J. E. Erdmnnn,  Das akademische Lehc~ri 
und Studium, und ein jungeres von Th. Ziegler ,  Der 
Deutsche Student am Ende des 19. Jalirhunderts. Da 
sie aber auf die Darstellung des Universitiitswesci~s 
selbst und seiner geschichtlichen Entwickelung I)einnlicb 
vollstandig verzichten, so scheinen sie mir schon dem 
nachsten Bedurfnis des Studenten nicht ganz gerecht 
zu werden; auch die ihm gestellte Aufgabe kann 
schliesslich doch nur aus dem Gesamtwesen der deut- 
schen UniversitUt voll erfasst werden. Und dann wird 
billig auch bei ihm ein Verlangen vorausgesetzt, sicli 
einige Kenntnis des Ganzen und seiner rechtlichen, 
thatsachlichen und geschichtlichen Verhiiltnisse zu ver- 
schaffen, dem e r  eine Reihe von Jahren und so wichtige 
Jahre seines Lebens als Glied angehoren wird. Wer 
eine Reise in ein fremdes Land vorhat, nimmt gern 
eine Beschreibung von Land und Leuten zur Hand, uni 
sicli rascher zurecht zu finden und mehr zu seheii, als 
dem auf Geratewohl Reisenden sich bietet. Etwas dein 
Aehnliclies wIinscht dies Buch dem Studierenden zu sein. 

Sodann aber wlinscht und hofft es allerdings auch 
in weiteren Kreisen Leser zu finden. Auslilnder wurdeii 
schon genannt. Aber auch hi deutschen Landen wird 
es, bei der weit verbreiteten Teilnahme fur unsere Uni- 
versitaten, an Miinnern nicht fehlen, denen eine 
geschichtliche und beschreibende Gesamtdnrsteiluiiy 
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emtinscht ist; ich denke an Beamte und Staatsmiinner, 
die dem Uiiiversitatswesen berufsmassige Sorge zuwen- 
den, an  die Volksvertretung und die Presse, die seine 
Entwickelung mit freier Teilnahme begleiten, an Vater 
und Freunde der Jugend, die Sohne oder Schuler der 
Universitlit zufuhren, an Alle, die selber einmal ihr 
angehort haben und sich dauernd ihr verbunden fuhlen; 
endlich zuletzt und doch nicht zuletzt an die Kollegen: 
ich gebe mich gern der Hoffnung hin, dass dies Buch 
auch den Universitatslehrern, die durch ihren Beruf 
bestsndig zum Nachdenken uber alle Fragen des Uni- 
versitiitswesens und des Universitatsunterrichts gefuhrt 
werden, nicbt unwillkommen sein werde. ' 

Gegenstand der Darstellung ist das deu t sche  
Uni~ersi tuts~esen,  wie es diesseits und auch jenseits 
der politischen Grenzen des Reichs besteht, seine 
Grundzuge sind iiberall die gleichen, bei grosser 
Mannigfaltigkeit im einzelnen. FUr die rechtlichen 
Ordnungen habe ich zunachst die preussischen Verhalt- 
nisse zu Grunde gelegt, ohne tibrigens auch hier die un- 
endliche Menge der verschiedenen Statutenbestimmungen 
und Verordnungen voilstandig aufzulesen; zu einem er- 
heblichen Teil stehen sie uberhaupt nur noch auf dem 
Papier. Derartige Weglassungen werden ebenso wenig 
der Rechtfertigung bedtirfen als die eingehendere Be- 
handlung von Fragen, die eben gegenwutig die 
bffentliche Aufmerksamkeit erregen. 

~ a s s  ich redlich gesucht habe, die Dinge zu sehen 
und zu zeigen, wie sie sind, dessen darf ich mich 
rtihmen. Nicht eine enkomiastische Darstellung wollte 
ich geben; ich habe, was mir an den Einrichtungen 
mangelhaft oder an den Personen tadelnswert erschien, 
nicht zu verdecken gesucht. Ebenso wenig habe ich 
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freilich der Lasterung, die sich hier nicht selten mit 
lauter Stimme vernehmen l#sst, Clehor gegeben; tiberall 
habe ich mich bemllht, die Vernunft in den Dingen zu 
erkennen, die denn doch das Wesen alles dessen, was 
gesund ist, ausmacht. Und dass unsere Universitaten, 
trotz nller Menschlichkeiten bei den Lehrenden und deii 
Lernenden, gesunde, lebende und lebenschaffende An- 
stalten sind, das ist allerdings die Grundliberzeugung, 
aus der dieses Buch geschrieben ist. 

Auch in diesem Buch wird man finden, dass ich 
gern zitiere, nicht die Titel aller Bacher, die ich gelesen 
oder gesehen habe, sonderu die guten Geister, denen 
ich auf meinem Wege begegnet bin. Es ist mir allemal 
eine Freude, einen der Grossen selbst zu dem Leser 
sprechen zu lassen. Und diesem Buch schien solches 
Verfahren noch besonders anzustehen: was ware einer 
Darstellung unseres Universittltswesens mehr ange- 
messen, als die akademische Jugend in die Gesell- 
schaft der Grossen und Weisen und Guten einzuflihren? 
Und noch Eins: die Kirche liebte es von jeher, mit einer 
,,Wolke von Zeugenu sich zu umgeben. Auch die deut- 
sche Universiat kann es thun, und sie wird gut daran 
thun: auch sie schafft sich darin eine Schutzwehr gegen 
boswiliige Anklager und voreilige Richter, gegen leicht- 
fertige Neuerung und politische Vergewaltigung. 

S tegl i  tz  bei Berlin, den 18. M&z 1902. 

Friedrich Paulsen. 



EINLEITUNG. 

Allgemeiner Charakter der Deutschen Universitiit. 

Die mannichfachen Formen der gegenwartig be- 
stehenden Hochschulen lassen sich auf drei Grundtypen 
zurtickfuhren: den engl i schen ,  den f ranzos ischen  
und den deu t schen  Typus. 

Der engl i sche  Typus, wie ihn die beiden altehr- 
wurdigen Universitaten Oxf ord und C am b r i  d g  e dar- 
stellen, ist der alteste; in ihm ist die ursprltngliche 
Form der mittelalterlichen Universitat am meisten er- 
halten, wie denn England ilberhaupt das konservativste, - 
altes Herkommen am treuesten bewahrende Land in 
Europa ist. Von hier ist er  nach Nordamer ika  liber- 
gegangen. Die Universitat ist in diesen Landern eine 
autonome KUrperschaft; sie regiert sich selbst und 
unterhalt sich aus eigenem, auf Stiftung beruhendem 
Vermogen; die Staatsregierung hat mit der regelmassigen 
Verwaltung nichts zu thun. Die Lebensordnungen sind 
in den Grundziigen die der mittelalterlichen Universitat, 
Lehrer und Scholaren wohnen in den collegeu und halle 
in einer Art klosterlichen Gemeinschaft beisammen. 
Auch der Unterricht gleicht nach Inhalt und Form dem 
Unterricht der alten Universitat und ihrer Hauptfakultat, 
der f m l t a e  artium. Sein Ziel ist wesentlich eine er- 
weiterte und vertiefte allgemeine Bildung, wie sie fIir 
einen Gentleman sich schickt; die eigentlich wissen- 

1 
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schaftliche Forschung liegt ebeiiso wie die fachwisseii- 
schaftliche Vorbildung ftir den praktischen Beruf ausser- 
halb der regelmiissigen Aufgabe. Unterrichtsgegenstiiiidc 
sind vor aliem die allgemein bildenden Wisseiischnften: 
Sprachen, Geschichte, Mathematik, Naturwissenschaften, 
Philosophie. Die Form des Unterrichts ist schulniiissig. 
vielfach reiner Privatunterricht. Xur die theologisclieii 
Studien haben daneben von jeher auf den englisclien 
Universituten ihren Platz; und in jungster Zeit ist auch 
das rechtswissenschaftliche Studium starker vertreten. 
dem dann der praktische Kursus in den i w x  of co?rr.t 
folgt, wahrend das medizinische Studium seinen Ort in 
den grossen Hospitalern hat. 

Der f ranzos ische  Typus der Hochschule hat sich 
am weitesten von der alten Form entfernt. Die Revolutioii 
zog, wie uber so viele andere historische Bildungen, so 
auch tiber die freilich langst altersschwachen Universi- 
tilten einen Strich, um ftir einen grossen Neubau nach 
geometrischem Schema Raum zu gewinnen. Erst unter 
dem Kaisertum kam es zur Ausfulirung des Neubaus. 
An die Stelie der alten Universitaten traten isolierte 
staatliche Fachschulen fIir die einzelnen Berufe, die einer 
wissenschaftlicheii Vorbildung bedurfen, vor allem 
Reclitsfakultilten und medizinische Schulen, lieben denm 
die in zwei Haften, facziltb dcx lcttrex uiid dex sciencvs, 
gespaltene philosophische Fakultilt ein mehr als he- 
scheidenes Dasein fristete. Die alte Zusammeiifassung 
der Fakultiiteii zur Einheit der Universitilt wurde auf- 
gegeben; selbst der Name der Universitiit ware vcr- 
schwunden, wenn er  nicht mit veriliiderter Bedeutuiig 
in der uniwreiti  de E'rauce erhalten geblieben wure: er  
bedeutet hier die grosse, das ganze Land umfassende, 
einheitliche Verwaltungskorperschaft ftir das Unterrichts- 
Wesen, von der Elementarschule bis zur fac.hwisseii- 
schnftlichen Hochschule. - Die Fakultilten sind seitdcni 
Staatsaiistalten mit dem Zweck der technischen Aus- 
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bilduiig fiir bestimmte Berufe, die Professoren Staats- , 
bemte ,  als welche sie auch die Staatsprtlfungen ab- 
halten. Die wissenschaftliche Forschung und die allge- 
mein-wissenschaftliche Ausbildung gehoren nicht eigent- 
lich zu ihrer Aufgabe, jene ist Sache der Akademie, 
diese der Vorbereitungsschule. Erst die dritte Republik 
hat sich die Wiedervereinigung der Fakulttlten zu 
Universitaten, die mit gewissen korporativen Rechten 
und Funktionen ausgestattet sind, sowie die Belebung 
der theoretisch-wissenschaftlichen Studien an ihnen nicht 
ohne Erfolg angelegen sein lassen. Freilich hat sich 
weder die Zusammenlegung d e r  Fakulttlten zu voll- 
sandigen Universitaten durchfuhren lassen, noch liisst 
sich die Zentralisierung des wissenschaftlichen Lebens 
in Paris rfickgkngig machen. 

Der deu t sche  Typus, wie er  in Deutschland und 
den iiberwiegend unter deutschem Einfluss stehenden 
Xachbarliindern (Oesterreich, der Schweiz, den Nieder- 
landen, auch dem skandinavischen Norden und Russ- 
land) einheimisch ist, steht, was die aussere Verfassung 
anlangt, in der Mitte zwischen dem englischen und dem 
franzosischen Typus. Er hat von der ursprunglichen 
Form mehr behalten als der franzosische, andererseits 
hat e r  den Forderungen der Neuzeit mehr nachgegeben 
als der englische. Die deutsche Universitut ist, wie die 
franzosische, Staatsanstalt, sie wird vom Staat errichtet 
iind unterhalten und steht unter der Staatsverwaltung. 
Doch hat sie nicht unwichtige Stucke der alten korpo- 
rativen Verfassung sich erhalten: sie besitzt ein gewisses 
Nass von Selbstverwaltung; sie wahlt ihre Behorden, 
Rektor, Senat und Dekane selbst; sie ubt endlich einen 
bedeutenden Einfluss auf die Besetzung der Lehrstuhle, 
zunachst indem sie durch die Doktorprufung und die 
Zulassung der Privatdozenten den Kreis, aus dem der 
Lehrkorper vorzugsweise ergkiizt ,wird, bestimmt, sodann 
indem sie ftir die Besetzung der einzeliien Lelirstuhle 

I* 
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der Regierung VorschlZlge einreicht. In der Gesamiiit- 
verfassung als Lehrans t a l t  hat die deutsche Universitiit 
die ursprtingliche Form sogar am reinsten bewahrt; die 
vier Fakultaten sind hier als wirksame Lehranstalten 
erhalten, wiihrend in England der Unterricht und das 
Leben sich zum grossen Teil in die collegea. zurtickgezogen 
haben; andererseits ist die Zusammenfassung der  
Fakultllten in der lebendigen Einheit der Uni- 
versitat, der einheitlichen Hochschule fW alle ge- 
lehrten Berufe, im Gegensatz zu Frankreich hier or- 
halten geblieben. 

Fasst man das i nne re  Wesen  der deutschen 
UniversiUt ins Auge, so tritt als ihr besonderer Charakter 
hervor, dass sie zugleich Werks t i l t t e  d e r  wisscn-  
s cha f t l i chen  Forschungund Anstdt fIir den hochs t en  
wissenschaf t l ichen  Un te r r i ch t ,  und zwar sowohl 
fur den allgemein-wissenschaftlichen als den facli- 
wissenschaf t l ichen  und beruf l ichen  Unterricht ist. 
Wie die englischen Universitilten, bietet sie einen er- 
weiterten und vertieften allgemein-wissenschaftlichen 
Unterricht; er  ist besonders Aufgabe der philosophischen 
Fakultat. Wie die franzosischen facultb, bietet sie den 
fachwissenschaftlichen Unterricht ftir die gelehrten 
Berufe, namlich des Geistlichen, des Richters und des 
hoheren Verwaltungsbeamten, des Arztes und des 
Gymnasiallehrers. Sodann aber ist sie, was die eng- 
lischen und franzosischen Hochschulen beide nicht sind. 
der vornehmste Sitz d e r  wissenschaf t l ichen  Arbei t  
i n  Deu t sch land  und zugleich die Pflanzschule der 
wissenschaftlichen Forschung. Nach deutscher Auf- 
fassung ist der Universitatsprofessor zugleich Lehrer 
und wissenschaftlicher Forscher, und zwar steht letzteres 
in erster Linie, so dass man eigentlich sagen muss: in 
Deutschland sind die wissenschaftlichen Forscher zu- 
gleich die Lehrer der akademischen Jugend; womit denn 
gegeben ist, dass auch der akademische Unterricht in 
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erster Linie ein rein wissenschaftlicher ist; nicht die 
Vorbildung fur den praktischen Beruf, sondern die Ein- 
nrhrung in die wissenschaftlicheErkenntnis undForschung 
steht vorne an. 

In  dieser Einhei t  von For schung  und L e h r e  
besteht nun der eigentilrnliche Charakter der deutschen 
Universitilt. In Oxford und Cambridge giebt es vor- 
treffliche Gelehrte, aber niemand wird die englischen 
UniversiUSten die Trllger der wissenschaftlichen Arbeit 
des Landes nennen. Viele der beruhmtesten Gelehrten 
Englands, Miinner wie Drtrwin, H. Spencer, Grote, die 
beiden Mill, Carlyle, Macaulay, Gibbon, Bentham, Ricardo, 
Humc, Locke, Shaftesbury, Hobbes, Baco standen 
ausserhalb der UniversitlSten, und von manchem unter 
ihnen wird man sagen durfen, dass er  auf einer eng- 
lischen UniversitAt unmoglich war. Aber auch die 
UniversiUtsgelehrten sind nicht in dem Sinne wie in 
Deutschland die Lehrer der akademischen Jugend, sie 
halten wissenschaftliche Vortrage, aber der eigentliche 
Unterricht liegt in den Hunden der fellowlr und tutorx. 
Aehnlich in Frankreich: die wissenschaftlichen Forscher, 
die grossen Gelehrten gehoren der Akademie, dem 
Itwtittct de France an, sie sind vielleicht auch Mitglieder 
des Coll4ge de Frnnce oder der Swbonne und halten als 
solche einige offentliche Vortrage, zu denen der Zugang 
jedermann offen steht; aber sie sind nicht, wie die 
deutschen Professoren, die wirklichen, tuglichen Lehrer 
der akademischen Jugend. Umgekehrt wird von den 
Lehrern an den Fakuluten, namentlich in der Provinz, 
nicht eben erwartet, dass sie selbstandige wissenschaft- 
liche Forscher sind. 

Dem gegenuber gilt in Deutschland die Voraus- 
setzung: alle Universitlltslehrer sind wisseiischaftliche 
Forscher oder eigentliche Gelehrte; und umgekehrt: 
aiie eigentlichen Gelehrten sind Universitutsprofessoren. 
Es giebt natiirlich Ausnahmen: es giebt sehr hervor- 



ragende Gelehrte, die nicht Universitiitsprofessorei~ 
waren, es gentigt an Wilhelm und Alexander  von 
Humboldt zu erinnern; und auch unter den deutschen 
Gymnasiallehrern ist von jeher mancher Gelehrtennanie 
von gutem Klang gewesen. So giebt es naturlich auch 
umgekehrt unter den Universitutsprofessoreii nicht nur 
einzelne, die als Gelehrte nichts Bedeutendes leisten, 
sondern auch solche, die vor allem Lehrer sein wollen. 
Aber die Regel ist das nicht, die Regel ist das 
Zusammenfallen des Gelehrten mit dcm Professor. Ist 
in Deutschlnnd von einem Gelehrton die Rede, so wird 
alsbald gefragt: an welcher Universitiit ist er? Und ist 
er  nn keiner, so darf man voraussetzen, dass er es ~ \ l s  
eine Zurilcksetzung empfindet. Und umgekehrt, wo von 
einem Professor die Rede ist, wird bald gefragt: was 
hat er  geschrieben, was hat e r  wissenschaftlich geleistet? 

Die Folgen dieses Verhaltnisses fiir die Gestaltung 
unseres geistigen und wissenschaftliche11 Lebens sind 
liochst bedeutsam. 

Der deutsche Gelehrte ist zugleich rtkademisclier 
Lehrer; darauf beruht seine Stcilung im Leben unseres 
Volks. Unsere Denker und Forscher sind unserem Volk 
nicht blos als Schriftsteller vom Papier her, sondern i d ~  
personliche Lehrer von Angesicht zu Angesicht bekannt. 
nlnnner wie F ich te ,  Schel l ing,  Hegel,  Schle ie r -  
m a c h e r  haben auf ihre Zeit vor allem als akademische 
Lehrer gewirkt; ihr Einfluss als Schriftsteller war nicht 
so gar gross: ein grosser Teil ihrer Schriften ist erst 
nach ihrem Tode, nach Aufzeichnungen fur Vorlesungen 
oder aus Nachschriften ihrer Schuler, veroffentliclit. 
Ebenso waren Kant  und Chr. Wolff Universitiits- 
professoren. Und dasselbe gilt von den grosseii Philo- 
logen. von Heyne,  F. A. Wolf, G. Hermann ,  Boeckli ,  
sie haben vor allen Dingen durch ihre personliclie 
Lehrthatigkeit gewirkt, ihre Schiller trugen als 1,ehrcr 
nn den Gelehrtenschulen Geist und Art dieser Miiniier 
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in die Jugend des Volkes. Oder man denke an die 
Wirksamkeit, die Historiker, wie Ranke  und Wai tz ,  
durch ihr Seminar getibt haben. Oder an unsere Natur- 
forscher und Mathematiker, an G auss ,  Li e big,  Helm- 
hol tz ,  Kirchhoff,  Weiers t rass .  Man wird sagen 
dtirfen: wenn in einer Geschichte der Wissenschaften 
in Deutschland alles gestrichen wurde, was von 
Universit%tslehrern geleistet worden ist, dann ware der 
 erbl leibende Rest nicht gar gross. Auch das verdient 
bemerkt zu werden, dass unter den hervorragenden 
Dichtern unseres Volkes mehr als einer zugleich Uni- 
versitiitslehrer war, so Uhlrtnd und R u c k e r t ,  Btirger 
und Schi l le r ,  Gel le r t  und Haller.  Auch der Einfluss, 
der von Universitlltslehrern auf die politische Ent- 
wickelung und die Gestaltung des Rechts ausgeubt 
worden ist, ist hochst bedeutend: ich erinnere an die 
Namen Pufendorf  und Thomasius,  Savigny und 
Feue rbach ,  Niebuhr und Trei tschke.  Und was ist 
nicht mit der einenThatsache gesagt, dass Lu the r  und 
Melanc h tho n Universitatsprofessoren waren! 

Ohne Zweifel ist das ein fur beide Theile hochst 
fruchtbares Verhikltnis. Die deutsche Jugend, die auf 
der Universitat mit den geistigen Fuhrern des Volks in 
unmittelbare Bertlhrung kommt, empfnngt hier tiefste 
und nachhaltigste Anregungen. In deutschen Lebeiis- 
beschreibungen pflegen die Universitatsjnhre eine hervor- 
ragende Rolle zu spielen, nicht selten erscheint der 
Unterricht eines akademischen Lehrers als bestimmend 
fiir die eigene geistige Richtung. - Auf der anderen 
Seite ist das Verhaltnis auch filr unsere Gelehrten und 
Forscher ein erfreuliches und fruchtbares; sie bleiben 
jung im Verkehr mit der Jugend. Die personliche Ge- 
dankenmitteilung hat durch die stille und doch ver- 
stiindliche Gegenwirkung der Horer etwas Erregendes 
und Belebendes, was dem einsamen Schriftsteller fehlt. 
Die Gegenwart der Horer richtet den Blick des Lehrers 
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bestandig auf das Wesentliche und das Allgemeine. Die 
Neigung zum Philosophieren, die Richtung auf alige- 
meine Ideen, die dem deutschen Denken nachgesagt 
wird, hangt doch wohl mit der Thatsache zusammen, 
dass das Wissen hier mehr als anderswo fur die 
lebendige Mitteilung irn mlindiichen Unterricht er- 
zeugt wird. 

Natitrlich hat auch diese Sache ihre Kehrseite. 
Mit dem universitatsmussigen Zuschnitt des Wissen- 
ochrtftsbetriebes stehen einerseits gewisse minder erfreu- 
liche Seiten unseres wissenschaftlichen Lebens in leicht 
erkennbarem Zusammenhang, so eine Neigung zur 
litterarischen Ueberproduktion, zum Schul- und Sekten- 
wesen, zur Geringschatzung der draussen Stehenden, 
die dann von diesen mit Erbitterung empfunden und 
mit Heftigkeit den ,ztinftigenu Gelehrten vorgeruckt 
wird, wie den Lesern Schopenhaue r s  oder Duhrings 
zur Gentige bekannt ist. Gewiss ist, dass es in Deutscli- 
land filr einen Gelehrten, der ausserhalb der Uni- 
versitlltskreise steht, schwerer ist durchzudringen, als 
in England oder Frankreich; gewiss auch, dass es ein 
nutzliches Korrektiv fiir unsere Universitatsgelehrsftm- 
keit sein konnte, wenn neben ihr die nicht inkorporierte 
wissenschaftliche Arbeit mehr gediehe, sie mochte fiir 
manche Dinge einen unbefangeneren Blick und einen 
zuverl&ssigeren Massstab des Urteils mitbringen. 
Andererseits erwachsen auch dem Universitatsstudiuni 
aus jenem Verhilltnis gewisse Schwierigkeiten, vor 
allem die Ausbildung fur den praktischen Beruf kommt. 
nicht selten tkber dem rein theoretischen Zuschnitt des 
Unterrichts, der allein das Interesse der Forschung in1 
Auge hat, etwas zu kurz, eine Schwierigkeit, die im 
19. Jahrhundert sich in allen Fakultaten fuhlbar macht, 
besonders in der philosophischen und medizinischeii, 
worauf in der Folge noch zurIickzukommen sein wird. 

Dennoch wird das deutsche Volk im ganzen keine 
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Ursache haben, mit dem hier geschichtlich gegebenen 
Verhitltnis unzufrieden zu sein. Wenn in Deutschland 
die Wissenschaft dem Herzen des Volkes naher steht, 
als bei andern Volkern, so wird das gewiss auch dem 
g1:lucklichen Umstand verdankt, dass hier von jeher die 
grossen Miinner der Wissenschaft auch die personlichen 
Lehrer der akademischen Jugend waren. Und auf jeden 
FaU mussen die Universitaten die Fortdauer des Ver- 
hitltnisses witnschen. Das Geheimnis ihrer Kraft beruht 
darauf, dass sie die fuhrenden Geister an sich zu ziehen 
und festzuhalten vermogen; so lange ihnen dies bleibt, 
werden sie auch die Stellung, die sie im Leben 
unseres Vplkes gewonnen haben, sich zu bewahren im 
Stande sein. 

Eine gewisse Veranderung wird sich allerdings in 
der Folge unvermeidlich vollziehen. Die Stellung, die 
in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts die Universi- 
taten einnahmen, hatte zur Voraussetzung auch den 
umstand, dass es dem deutschen Volke an einem 
anderen Mittelpunkt des nationalen Lebens, als Wissen- 
schaft und Litteratur, damals feblte. Und dass ihm so 
lange die Bethutigung in der grossen politischen Welt 
v e r k i i i e r t  und auch die Durchsetzung in der wirt- 
schaftlichen Welt, der Wettbewerb auf dem Weltmarkt 
erschwert war, musste dazu beitragen, die Krafte auf 
das innere Leben zu lenken und in der geistigen Welt 
Entschlidigung fur die Zurucksetzung in der uusseren 
Welt zu suchen. So konnte es geschehen, dass dem 
deutschen Volk in der europiiischen Gemeinschaft die 
Rolle ,des Volks der Denker und DichterU zufiel oder 
ubrig gelassen wurde. Deutschland und Frankreich 
schienen die Rollen, die in einem mittelalterlichen 
Spruch ihnen zugewiesen werden: die Italiener haben 
das Sacerdotium, die Deutschen das Impcriunl, die 
Franzosen das Studium, vertauscht zu haben. 

Das ist nun seit einem Menschenalter anders ge- 



worden. Das deutsche Volk, das so lange nur Objekt 
in der europiiischen Politik war, hat wieder als Subjekt 
Dasein gewonnen. Die Einheit Deutschlands ruht jetzt 
noch auf anderen und stiirkeren Grundlagen als auf 
seinen Universitaten. Dieser Wandel wird sich nach 
mehr als einer Richtung fllhlbar machen. Die Uiii- 
versitaten konnen im neuen Reich nicht mehr, wie CS 

zu den Zeiten des Bundestags in gewissem Sinne der 
Fall war, (die sorgenvolle und peinliche Aufmerksamkeit, 
die diese hohe Korperschaft ihnen widmete, legt selbst 
Zeugnis dafilr ab) der eigentliche Mittelpunkt des 
nationalen Lebens sein. Auch sind dem Talent jetzt 
andere Wege zu einer hervorragenden Stellung geotfiict, 
als die in der akademischen Laufbahn: in der Volks- 
vertretung, in der politischen und wirtschaftlichen Welt, 
in den Kolonien, liberall ist jeder Kraft, die sich geltend 
zu machen weiss, Raum zur Bethatiguiig und Aussicht 
auf Einfluss und Gewinn geoffnet. 

Doch habeii sich bisher auch unter den veriinderten 
Bedingungen die Universitiiten eine hervorrageiide 
Stellung unter unseren nationalen Einrichtungen bewahrt. 
Auch heute bilden sie noch nicht unwichtige Trage- 
glieder in dem Bau der deutschen Einheit. Der Aus- 
tausch von Lehrern und Schulern der Hochschulen, wie 
er  sich zwischen den verschiedenen Stammen und 1,and- 
schaften in Nord und Sild, in Ost und West, alle Tage 
vollzieht, trugt auch heute noch dazu bei, das Gefuhl 
der Volkseinheit in den durch Staatsgrenzeii getrennten 
Gliedern des Reichs lebendig zu erhalten. Uiid immer, 
ist zu hoffen, wird die deutsche Universitiit den Ruhm 
bewahren, die Haupttrilgerin der deutschen Wissen- 
schaft zu sein. Sicher ist ihr dieser Ruhm, so lange sie 
als Erbe der Vergangenheit bewahrt jenen Geist der 
Innerlichkeit: die stille Freude an der Sache, die Treue 
der Arbeit und die Liebe zur Wahrheit, die iiber alle 
Absichten und Riicksichten hinweghebt. 
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Einstweilen darf sie der Anerkennung sich freuen, 
die ihr auch vom Ausland gespendet wird, zuerst darin, 
dass Junger der Wissenschaft aus allen Landern auf die 
deutschen Universiuten ziehen, wie einst die Deutschen 
nach Paris und Italien pilgerten; dann auch darin, dass 
man in der Fremde ihre Formen nachzubilden bemtiht 
ist. Frankreich hat begonnen, seine Fakultaten nach 
deutschem Vorbild wieder zu einheitlichen Universititten 
zusammenzufassen; und auch in England ist man be- 
muht den Universitittsunterricht aus der Zerstreuung in 
deu coblegee wieder zu sammeln. Am erfolgreichsten 
waren bisher vielleicht einige der hervorragendsten 
amerikanischenuniversitaten in demStreben,die deutsche 
Einheit von wissenschaftlicher Arbeit und wissenschaft- 
lichem Unterricht durchzufllhren, wie denn auch die 
Zahl der amerikanischen Gelehrten, die in Deutschland 
ihre Studien gemacht und den Doktor erworben haben, 
besonders gross ist. Nicht zum kleinsten Teil hierauf 
beruht das Gefiihl der Verwandtschaft, wodurch das 
grosse jugendkraftige Volk jenseits des Oceans mit dem 
deutschen Volk verbunden ist. Der amerikanische Bot- 
schafter, A. White,  er  selbst als junger Mann Schuler 
einer deutschen, dann ein hervorragender Lehrer einer 
amerikanischen Universitat, hat einmal in einer offent- 
lichen Rede den deutschen Universitaten einen grossen 
Anteil an der Geltung, deren der deutsche Name in 
Amerika sich erfreut, beigemessen: sie hatten den Haupt- 
anteil daran, dass Deutschland in Amerika als ein 
zweites Mutterland angesehen werde. 
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ERSTES KAPITEL. 

Die deutschen Universitaten im Mittelalter. *) 

1. Die Entstehung.  Ihren Ursprung haben die 
L'niversitiiten in F r a n k r e i c h  und I ta l ien ;  er  fallt 
zeitlich mit dem Beginn der zweiten Halfte des Mittel- 
alters zusammen. In der ersten Halfte war der Blick 
mckwarts gewendet, auf Christentum und Altertum; 
seit dem Ende des 11. Jahrhunderts begann er  sich nach 
vorne zu richten. Machtige Erregungen ergriffen das 
geistige Leben. Die Kreuzziige brachten die abend- 
liindische Volkerwelt unter sich und mit der ostlichen 
Welt in enge Berllhrung, Religion und Kultur der Araber 
traten in den Gesichtskreis; im Rittertum entstand ein 
Trager einer weltlichen Litteratur und Bildung, daneben 
in den neuen Orden der Franziskaner und Dominikaner 
eine Art kirchlich-geistlichen Rittertums; die grossen 
Namen der rasch aufblithenden neuen Theologie und 
Philosophie gehoren zum grossen Teil diesen beiden 
Orden an. Ueberall regt sich der Drang nach Er- 
kenntnis ; vor allem wird der Versuch unternommeii, 
-. - --P 

*) Dae grundliche Werk von G. Kaufmann, Geschichte der 
deutschen Universitaten im Mittelalter, giebt in seinem 2. Band 
uber alle Seiten des in diesen1 Kapitel behandelten Gegenetandcs 
eingehende Belehrung. Fur die Geeamtentwickelung des inittcl- 
alterlichen Universitatswesens kommen in erster Linie die Werke 
von Deni f l e  und Rashdall  in Betracht. 



den Glauben, den die neuen Volker zunachst als ein 
Gegebenes angenommen hatten, nun auch innerlich zu 
bewltltigen und mit der Vernunft zu durchdringen, um 
ihn so voller und innerlicher anzueignen. Gleichzeitig 
wurden die grossen Hauptwerke der Aristotelisclien 
Philosophie bekannt. So entstand die Aufgabe, den 
Glauben mit der Wissenschaft, die Kirchenlehre mit der 
Philosophie auszugleichen und in eins zusammen zu 
arbeiten. Ihre LOsung fand sie in den grossen System- 
bildungen des 13. Jahrhunderts. 

Diese neue geistige Welt hat nun als ihr Organ 
oder ihre Tragerin die Universiaten hervorgebracht. 
Par i s ,  die erste grosse Hochschule des Abendlandes, 
ist der Sitz der neuen theologisch -philosopliischen 
Spekulation. Von ihr - ex diluwio sdentiarum studu 
IJccridncneb - sind im besonderen die deutschen Universi- 
tiiten abgeleitet. Doch sind nicht ohne Einfluss auch 
die selbstlndig entstandenen Hochschulen Italiens, be- 
sonders die als Rechtsschule entstandene Hochschule 
zu Bo logna  

Wilhrend die ltltesten Universitaten Frankreichs 
und Italiens, auch Spaniens und Englands, bis ins 13. 
und mit ihren Wurzeln bis ins 12. Jahrhundert zurlick- 
reichen, stammen die Utesten deutschen Universitlten 
erst aus der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts. Pritg 
und Wien  sind die ersten Griindungen, jene 1343 von 
dem Hause Luxemburg, diese 1365 von dem Hause 
Habsbu~g errichtet, beide an der Ostgrenze des deutschen 
Kulturgebiets, offenbar weil hier die grossten ge- 
schlossenen Herrschaftsgebiete sich gebildet hatten, 
vielleicht auch, weil dem Westen Paris nahe genug 
war, mit dem auch die alten kirchlichen Schulen am 
Rhein, besonders zu Koln, in vielfacher Verbindung 
standen. Gegen das Ende des Jahrhunderts folgte der  
Westen mit den Universitaten Heide lberg  (1 385) und 
Koln ( 1  388), Mittel-Deutschland mit Erf  u r t  (1 :W!), die 
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beiden letzten stadtische Griindungen. Die Zerstreuung 
der Pariser Universitat durch das grosse kirchliche 
Schisma hatte an der Entstehung dieser drei Universi- 
Wen Teil. Uebrigens war Koln langst einer der wich- 
tigsten Sitze der kirchlich-wissenschaftlichen Bildung 
gewesen; hier hatten in der Schule der Dominikaner 
A lbe r tus  Magnus und Thomas  V. Aquino, in der 
Jhoritenschule Duns  Sco  tus  gelehrt. Und auch in 
Erfurt hatte schon lange vor 1392 ein organisirtes 
Studium, das sich selber als ein atuditcm gmeralti be- 
trachtete, bestanden, wie DeniAe gezeigt hat. - Als 
Ersatz ffir das in den hussitischen Wirren fur das 
deutsche Kulturgebiet verloren gegangene Prag wurde 
!'iir die dorthin ausgewanderten Magister und Scholaren 
von den sacasischen Herzogen eine Universitat zu 
Leipz ig  gegrundet (1409). Und 1419 errichtete die 
Stadt Rost  o C k in Gemeinschaft mit den Landesherren 
die letzte Universitat dieser Epoche. 

Bis auf zwei sind die sieben Universitilten der 
ersten Griindungsepoche noch heute am Leben; Koln 
und Erfurt, die um die Wende des 15. und 16. Jahr- 
hunderts in vorderster Reihe standen, sind mit den 
geistlichen Territorien, denen sie angehorten, den 
Sttirmen der franzosischen Revolution, die so vielen 
alten Universitaten verderblich wurde, erlegen; Koln 
ist 1794, Erfurt 1816 aufgehoben worden. 

Eine zweite Griindungsepoche beginnt mit den An- 
fangen der humanistischen Bewegung, sie hat 9 neue 
deutsche Universitaten ins Dasein gerufen: Gre i fs  W a l  d 
(1456), Fre ibu rg  (l460), Basel  (1460), Ingols tad t  (1472), 
T r i e r  (1472), Mainz (1477), Tiibingen (1477),Wittenberg 
(1502), F r a n k f u r t  a. 0. (1506). Bis auf zwei, Greifs- 
wald und Basel, sind es landesherrliche Grundungen. 
Vier von den neun bestehen noch heute an ihrem 
alten Sitz, die drei erstgenannten und nibingen; Trier 
und Mainz, die beiden erzbischoflichen Universitaten, 

2 
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Einkunften ausstattet; er  verleiht zugleich der univer8itas 
die korperschaftlichen Rechte, Autonomie und eigene 
Gerichtsbarkeit uber ihre Glieder, Exemtion von Pflichten 
und Lasten. Er verschafft sodann dem Studium die 
Anerkennung von seiten der tibergeordneten Gewalten, 
vor ailem der piipstlichen: er  erwirkt, gegen Bezahlung, 
von der Kurie eine Errichtungsbuile, worin das neue 
Studium'mit dem Privileg, zu lehren, Prtifuiigen abzu- 
haiten und die Grade zu verleihen, ausgestattet wird. 
Es tritt darin die mittelalterliche Anschauung zu Tage, 
dass die Lehre Sache der Kirche ist. Spater wurde es 
iiblich, zu dem papstlichen Privileg auch ein kaiserliches 
zu erwirken, Freiburg machte damit den Anfang; auch 
die kaiserliche Gewalt hatte etwas von dem Schimmer 
der Universalitiit; dazu kam die Anschauung, dass das 
romische Recht das ,kaiserlicheu Recht sei. So war die 
neue hohe Schule ein sttidfum pridegiatum, eine .ge- 
freite Schuleu. 

Die  Gliederung. Die aItesten deutschen Universi- 
tiiten (,Prag und Wien, und Prag folgend Leipzig und 
diesem wieder Frankfurt) Iibernahmen von den Vor- 
bildern die doppelte Gliederung in FalkultMen und 
Nationen. Die Lehranstalt teilt sich in die vier Fakui- 
tiiten, die Korporation (wie zu Paris) in vier .Nationenu, 
in die nach der Herkunft alle eingegliedert wurden. 
Die Fakuittltsteilung geht auf die Lehre, die Funktion 
der FakultLlt ist der Unterricht, Prtifung und Erteilung 
der Grade; als ihren Vorsteher erwithlt sie den Dekan. 
Die Gliederung in Nationen geht auf die Zwecke der 
Selbstverwaltung und Gerichtsbarkeit; sie wllhlen als 
ihre Vorsteher die Prokuratoren. An der Spitze der 
Universitat steht der Rektor, von den Nationen, die 
Magister und Scholaren umfassen, gew&hlt. Indessen 
ist die Nationsverfassung bald obsolet geworden, die 
Faiiultiiten, d. h. die Korperschaften der Lehrer in den 
Fakultuten, verdrangten und ersetzten sie, indem sie 

.)* 
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auch die Aufgaben der Verwaltung ubernahmen. Die 
jtingeren Grundungen, schon Heidelberg und Erfurt, 
haben nur die Einteilung in Fakultitten durchgefflhrt. 
Die Scholaren waren an den deutschen UniversiMten 
nicht so stark, auch ihre Interessengemeinschaft nicht 
so intensiv, wie in Bologna oder Paris, wo zahlreiclie 
Fremde, in der Regel in hoherem Lebensalter, studierten. 
Eine Erinnerung an die alte korporative Einheit der 
Lehrer und Scholaren blieb darin erhalten, dass der 
Rektor auch aus den letzteren gewllhlt werden konnte, 
selbst da, wo sie das aktive Wahlrecht nie besessen 
hatten. Noch lange ist die Uebung geblieben, FUrsten 
und vornehme Herren, die als Scholaren sich immatrikii- 
lieren liessen, mit dieser Wiirde auszuzeichnen, wobei 
denn von dem Glanz jener etwas auf die Korperschaft 
zurtickstrahlte. Fiir die Fflhrung der Geschtlfte wurde 
dann ein Vizerektor bestellt. 

Zur Fakultat gehorte ursprunglich jeder, der den 
Grad des Magisters oder Doktors bei ihr erlangt hatte: 
die Verleihung des Grades bedeutete eben die Aufnahme 
in die Lehrerkorporation. Die Selbsterhaltung notigte 
aber bald Unterschiede zu machen: zunachst zwischen 
wirklich lehrenden Mitgliedern (rnngbtri nett4 regeutes, 
xc. xcholm) und nicht lehrenden; sodann auch zwischen 
iilteren, dauernd in der Genossenschaft thatigen und erst 
jtingst zugelrissenen 1.ehrern /magixtri nocelli), vor allem 
in der artistischen Fakultat mit ihrem zahlreichen und 
rasch wechselnden Bestand. Und aus dem engeren 
Kreis der vollberechtigten Mitglieder wurde dann wieder 
ein Ausschuss ftir die Fuhrung der Geschllfte gebildet, 
der Rat fconxilinm), der die Verhandlungen der Plenar- 
versammlung vorbereitete und allmithlich ersetzte. Es 
ist darin die geschlossene Fakultat spilterer Zeit vor- 
gebildet. 

Die Frequenz.  Die Ueberlieferung ist hier wie 
iiberall freigebig mit gossen Zahlen. Sie weiss von 
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,usenden und Zehntausenden, die gleichzeitig zu Prag 
d Wien, wie zu Paris und Oxford den Studien oblagen. 
id diesen Berichten scgenen die Immatrikulations- 
:en, die fur viele Universiaten erhalten und neuer- 
igs veroffentlicht sind, wenigstens nicht ganz Unrecht 
geben. Fand man etwa JahreszWern der Immatriku- 
ionen von 500 bis 1000, so kam man, eine vier- oder 
zhsjahrige Aufenthdtvdauer am Studium voraussetzend, 
rnerhin jenen Zahlen nahe. Genauere Ueberlegung 
3 Moglichen und kritische Benutzung der urkundlichen 
iellen hat zu bescheideneren Ziffern gefithrt. Auf das 
izelne einzugehen, ist hier nicht der Ort: man wird 
h von der Wahrheit nicht weit entfernen, wenn man 
nimmt, dass die grossten deutschen Universittlten - 

'ien etwa ausgenommen) kaum viel aber 1000 auppo~ita 
!r technische Ausdruck fur die immatrikulierten Glieder) 
ilten, die kleineren bis auf ein paar hundert und 
runter herabgingen. Von ihnen gehorte die grosse 
,hnahl  regelmiissig der unteren Fakultat (famltatz 
iurn. seit dem 16. Jahrhundert philosophische Fakultat 
ianntj an. Von den drei oberen Fakultuten, die tiber- 
ipt geringe Ziffern aufweisen, scheint die juristische 
der Regel die grosvte Frequenz gehabt zu haben: 
:h ihr die tlieologisclie; dio medizinische war meist 
iz unbedeutend.*) 

D i e  Lebensordnuiigen.  Der Zuschnitt des 1,ebeiis 
einer mittelalterlichen Universitat hat mit dem unserer 
itigen deutschen Universitut wenig Aehnlichkeit. 
I ersten wird man sie mit einer grossen Internats- 
.ule vergleichen konnen. Lehrer und Schuler, 
-- 

*) Ein erster Versuch, von den fabelhaften Zahlen auf die 
klichkeit zu kommen, ist von niir in ciiieiii Artikel uber 
ndung und Lebensordnuiigeii der iii. a. I'niversititt (in V. Sybels 
W. Ztechr. Jahrg. 1881) geriiarht worden. Eine spntcre sorg- 
g diirchgefiihrte ITntersuchuiig von Fr. Eil 1 e n bii rg ,  dic 
p e n r  der deutschen ITiiiversit&ten in friiherer Zcit, in Conrnds 
.hiirliern fur Nntinnaliikoiioiiiit~, Jahrg. 1897. 



, wenigstens der nrtistischen Fakultfit, wohnten in den 
Gebhuden der Universitilt beisammen. Jede Universitht 
hatte ein oder mehrere col legia  (die collegcx der Eng- 
lander, bei uns in dem Ausdruck Coileg fur Vorlesung 
erhalten), dazu oft ein pctedayogicim fur Meine Lateiri- 
schtiler. Reichten bei steigender Frequenz die Hriuser 
der Universitat fur die Aufnahme der Scholaren nicht 
aus, so wurden daneben Privatpensionen einzelner 
Magister zugelassen; sie heissen Bur  s e n, welches Wort 
in unserem Bursch erhalten ist. Das 1,eben in diesen 
Anstalten ist nach k los te r l ichem Zuschnitt geregelt; 
eine grosse Anzahl noch vorhandener Statuten lassen 
die Sache nach allen Seiten deutlich erkenneil. Wir 
finden in einem solchen Hause Raume fur den gemein- 
samen Gebrauch (Schlaf-, Speise-, Arbeits-, Vorlesungs- 
sale, eine xtreba fncultnti~, wo die Sitzungen der Magister 
stattfinden), daneben Raume fur die Einzelnen, Stuben 
fur die Magister, Zellen oder Kammern (unheizbare) fiir 
die Scholaren. Die Voraussetzung fur die Einrichtungen 
ist einerseits der Colibat der Magister, andererseits das 
jugendliche Alter der Scholaren, etwa 15-20 im Durch- 
schnitt. Das ganze Leben wird bis ins Kleinste durch 
Vorschriften, die von der Universitilt gegeben und iiber- 
wacht werden, geregelt: die Zeit des Aufstehens uiid 
Schlafengehens, der beiden Mahlzeiten fyrattdimt und 
coraa, etwa um I 0  und 5 Uhr), die Kleidung (naturlich 
nach klerikalem Zuschnitt), der Un terriclit, die Repe titioiis- 
stunden /rr.wmptionrxi, alles hat sein Gebot. Und dazu 
fehlt es nicli t an Verboten : I,drminachen, Vagieren, Waflen 
tragen, Frauenzimmer einfuhren U. s. W. wird untersagt 
- wobei denn nntiirlich vornuszusetzen bleibt, auch, 
wenn es erforderlich schiene, aus zahlreichen Akten- 
stticken erwiesen werden konnte, dass damals so gut 
wie heute dlerlei Wege um die Verbote und Gebote 
lierumfiihrteii. 

D e r  Lehrkorper .  In den oberen Fnkiilthten ist 
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die Zahl der lesenden Doktoren nicht gross: etwa 2-4 
Theologen, 3-6 Juristen und 1-3 Mediziner. Die Theo- 
logen und Juristen sind in der Regel Inhaber einer 
kirchlichen, der Universitat inkorporierten Pfrunde. 
Die Mediziner gehen daneben dem arztlichen Beruf nach, 
sie kommen fIir die Universitat am wenigsten in Betracht. 
Ergunzt wird die Lehrthatigkeit der besoldeten Professoren 
durch die lesenden Baccalarien. Erheblich grosser ist 
die Zahl, wie der Scholaren, so der Docenten in der 
Fakultiit der Artisten; sie mag an einer grosseren 
Cniversitilt wohl auf 20-30 und daruber steigen. Die 
iuteren haben Steilen in einem Colleg, vielleicht auch 
ein kleines Fixum oder eine Pfrunde; die Mehrzahl, ohne 
festes Einkommen, ist auf die Einnahmen von den 
Scholaren : Lehrgeld (pastus oder minerval) und 
Prtifungsgebuhren angewiesen. Die Lehrthatigkeit in 
dieser Fakultat ist ubrigens in der Regel nicht als 
dauernder Lebensberuf, sondern als Durchgangsstufe 
anzusehen. Sehr oft sind die in artibus lesenden Magister 
zugleich Horer in einer der oberen Fakultaten, um deren 
Grade zu erwerben. Sie mogen dann hier in einer be- 
pfrtindeten Lektur bleiben oder in eine andere, Vorzugs- 
weise nattirlich in kirchliche Versorgung iibergehen. 

3. DerUnter r ich tukursus .  Kommt der etwa 15- 
oder 16jiihrige hennus von der Partikularschule, wo er 
die gelehrte Sprache, das Latein, gelernt hat, auf das 
Studium, so ist die erste Sorge, sich vom R,ektor in die 
Matrikel der Universitas eintragen zu lassen, wofiir eine 
Gebuhr zu zahlen ist, die aber haufig prqter  paupertntrnt, 
seltener auch ob reverentiam (das geschieht bei schon 
bekannten Gelehrten und auch wohl bei den von solchen 
empfohlenen Schiilern) erlassen wird. Dann wendet er  
sich a n  einen der lesenden artistischen Magister und 
bittet ihn um die Aufnahme unter die Zahl seiner 
Scholaren. Hat er  dann noch das beanium unter Bei- 
stand der tSlteren Genossen und des Magisters oder des 
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Dekans abgelegt (die oft beschriebene deyoxitio SC. cmw.rttn 

ist der Initiationsaktus, bestehend in allerlei symbolischen 
Handlungen, die die Bedeutung des Eintritts in die Welt 
der akademischen Bildung eindringlich machen sollen), 
so ist e r  S tuden t  (xcola:riR, ~ t r idcwj .  Er beginnt nun an 
den vorgeschriebenen Vorlesungen und Uebungen in der 
facdtnx artiunl teilzunehmen, es sei denn, dass e r  im 
Alter und im Latein noch zu weit zurtick ist; in diesem 
Fall wird er  im Paedagogium oder bei einem Lehrer 
untergebracht, um erst die gelehrte Sprache zu er- 
lernen. 

Der artistische Kursus ist etwa vierjahrig; e r  zer- 
fallt in zwei Halften, die durch die erste Prtifung ge- 
trennt sind. Nach anderthalb- bis zweijuhrigem Studium, 
das vor allem die Logik, daneben die Physik zum 
Gegenstand hat, meldet sich unser Scholar zur ersten 
Prufung; hat e r  nachgewiesen, dass er die vorge- 
schriebenen Vorlesungen gehort, an der erforderlichen 
Zahl von Disputationen sich beteiligt und sich dadurch 
das vorschriftsm&ssige Quantum von Wissen angeeignet 
hat, so wird ihm in offentlichem Actus der erste 
akademische Grad, die Wurde des baccda7iti.e iniit 
spilterer Form l>accalntweu.s) erteilt. Prtlfungen .und 
Promotionen finden tlbrigens nur zu bestimmten Zeiten 
statt : jedesmal wird eine ganze Gruppe zusammen 
promoviert, der Einzelne erhillt darin seinen nach dem 
Ausfall der Prufung bestimmten Platz docus). Nach 
einem weiteren, mehrjilhrigen Studium, das auf die 
ilbrigen philosophischen Wissenschaften, Physik und 
Mathematik mit Astroriomie, Metaphysik und Psychologie, 
Ethik mit Politik und Oekonomik sich richtet, findet in 
ahnlicher Weise die zweite Prufung und die Promotion 
zum nraghter ariiiunr. statt. - Aehnlich ist der Stufeii- 
gang in den oberen Fakultiiten, nur dass er hohere 
Kenntnisse voraussetzt und dass schon ein hoheres 
Lebensalter fur die Erteilung der Grade gefordert wird, 
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fur den tlieologischen Doktor z. B. regelmassig das 
30. Lebensjahr. 

Bemerkenswert ist, dass der neue magbter ar tkw 
sich in der Regel verpflichten muss, nun ein paar Jahre 
an dem Studium in  artibw zu lesen (biennium cornplere). 
Es handelt sich dabei um einen doppelten Zweck: zuerst 
die. Erhaltung des Studiums: ohne ein derartiges obli- 
gatorisches Dozententum hatte es bei dem Mangel an 
Gehalt an den notigen Lehrern in der artistischen 
Fakultitt fehlen mogen. Sodann wird darin auch die 
Vollendung der eigenen Ausbildung erblickt; das Zeichen 
des Wissenden, so ist mit dem Aristoteles das Mittelalter 
ubeneugt, ist das Lehrenkonnen. Dem entspricht, dass 
auch der baccalarz'us schon zur aktiven Beteiligung an1 
Cnterricht, sowohl in Vorlesungen als Disputationen, 
herangezogen wird. Uebrigens ist der Stufengtmg: 
acolark, baccalarius, magbter, augenscheinlich derselbe, 
den wir im mittelalterlichen Handwerk wiederfinden: 
Lehrling, Gesell, Meister. Der Lehrling lernt, der Gesell 
lernt, produciert und lehrt auch nach Gelegenheit, der 
Meister produciert und lehrt. Iii der Partikularschule 
finden wir dieselben Stufen: Schulmeister ( ludi  magistur), 
Gesell (crociue, oft auch baccalarius genannt), Schuler. 

Man muss sich ubrigens huten zu meinen, dass die 
Durchlaufung des ganzen Kursus der artistischen 
Fakulat  oder gar noch dazu des Kursus einer der 
hoheren Fakultaten im Mittelalter Regel gewesen sei. 
Die meisten verlassen die Universitat wieder, ohne auch 
nur den untersten Grad, den bacc. art., erreicht zu haben. 
Gegenwutig ist das selten, Regel ist die Volienduiig 
des Kursus; die Ursache ist, dass die Erlangung eines 
Amts uberall die Vollendung eines fest bestimmten Vor- 
bereitungskursus voraussetzt. Das war im Mittelalter 
nicht der Fall; nicht einmal der Besuch einer Universitut 
uberhaupt ist Bedingung fur irgend ein Amt. Die Vor- 
aussetzung des geistlichen Amts, und fast allein um 
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dieses handelt es sich, es giebt kaum schon ein welt- 
liches Amt, ist die Priesterweihe; vor der Priesterweihe 
findet durch den Bischof eine Prtifung statt, die aber 
an die wissen~chaftliche Bildung des Kandidaten kaum 
weitere Anspruche macht, als einige Kenntnis der 
lateinischen Sprache. Noch am Ende des 15. Jahr- 
hunderts wird ein sehr grosser Teil der Geistlichen nie 
einer Universitlit angehort haben. Nur ftir die hohere 
Geistlichkeit, darf man annehmen, war der Besuch einer 
Universitilt allmtlhlich zur Anstandspflicht gew-orden; in 
den Kapiteln war vielfach eine bestimmte Anzahl von 
Stellen ftir Graduierte in der Theologie vorbelirtlten. 
Auch die Rechtskenntnis erwies sich fur den hoheren 
Clerus mehr und mehr als wichtig. Fur die niederen 
Stellen dagegen war schon der mag. oder hacc. artiicm 
eine gewichtige Empfehlung, ja das blosse Immatriku- 
lrttionszeugnis von einer Universittlt mochte seinem In- 
haber vor anderen Bewerbern den Vorzug \*crschrtffen. 
Die rotiili, die von den Rlteren Universitaten von Zeit 
zu Zeit rtn die Romische Curie geschickt wurden, geben 
Zeugnis dafur: es sind Verzeichnisse aller Mitglieder 
der Universitiit, nach ihrem akademischen Rnng ge- 
ordnet, bis hernh zum simpeln xcolarix; sie alle empfehlen 
sich als Bewerber uin Benefizien. 

4. I nha l t  und Form des  Unter r ich ts .  Der Inhalt 
des Unterrichts ist dem mittelalterlichen Universitiits- 
lehrer gegeben, seine Aufgabe ist: den festen Bestand 
der wissenschaftlichen Erkenntnis zu uberliefern (traclwe). 
Die Theolo gi e schopft ihre Erkenntnis zuletzt aus der 
Offenbarung, die heilige Schrift (kacra ptrgi~tcc) ist die 
letzte Quelle und die entscheidende Autoritilt. Fiir ihr 
Verstiindnis ist die von der Kirche gegebene Auslegung 
niassgebend. Indem dieser Olaubensinhalt mit den 
Mitteln der natiirlichen Vernunft bearbeitet und syste- 
matisiert wird, entstehen die grossen theologischen Lehr- 
gebaude des Mittelalters; und sie bilden nun den eigeiit- 
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lichen Gegenstand des theologischen Unterrichts. - In 
der j u r i s t i s chen  Fakultat bilden die grossen Samm- 
lungen des romischen und des kirchlichen Rechts die 
Queile und die Substanz des Unterrichts, wobei denn 
Commentatoren und Glossatoren zu Hulfe gerufen 
werden. Die mediz in ische  Fakultat bestreitet ihren 
C'nterricht ebenfalls wesentlich aus einigen Schriften 
von kanonischem Ansehen; es sind vor allem die 
Schriften des Hippocrates und Galenus, mit einigen 
ihrer sphteren, besonders arabischen Commentatoren, 
r o r  allem ist Avicenna ein hochbertihmter Name. Die 
a r t i s t i s c h e  Fakultat endlich lehrt die philosophischen, 
d. h. alle rein theoretischen Wissenschaften, sofern sie 
aus der namlichen Vernunft geschopft werden konnen. 
Die Substanz des Unterrichts sind auch hier kanonische 
Lehrbucher, vor allem die Schriften des Aristoteles; 
ausserdem werden in der Mathematik Euklides, in der 
Astronomie Ptolemaus gelesen; daneben wird auch eine 
kleine Anzahl neuerer Lehrbucher, wie die Stimmula 
Pdri Hiqani, die LVphaern des Jonnites de Sacro Boxco U. a. 
gebraucht. 

In den oberen Fakultsten liest in der Regel jeder 
Lehrer bestimmte Bucher, er  ist, wie wir sagen wurden, 
besoldeter Fachprofessor fur einen bestimmten Teil der 
Theologie, Jurisprudenz oder Medizin. In der artistischen 
Fakultat gilt dagegen das Prinzip des Universalismus: 
jeder Magister kann uber jedes philosophische Buch 
lesen. Die Bucher werden daher zu Anfang des Studien- 
j'ihres unter den zum Halten von Vorlesungen sich 
meldenden Magistern verteilt, sei es nach Wahl, xecundum 
dewium, sei es durchs Loos oder durch einen Turnus, 
damit die besuchteren und eintrhglicheren Vorlesungen 
an Aile kommen. Die Voraussetzung ist, dass jeder, der 
den Kursus durchlaufen hat und ntngixter iu  nr t i bu~  
geworden ist, den Umkreis der philosophischen Wissen- 
schaften, wozu auch die mathematischen, so gut als die 
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naturwissenschaftlichen gezahlt werden, iniie hat und 
lehren kann; Zuthaten aus eigener Wissenschaft werden 
ja nicht von ihm erwartet. Uebrigens wird wohl, wenn 
das Loos zu thoricht entschied, durch Tausch oder 
Resignation die notwendige Auskunft zu erreichen ge- 
wesen sein. - Die Dauer der einzelnen Vorlesung sowie 
die Hohe des Honorars wird durch die Statuten ror- 
geschrieben. 

Was die Form des Unterrichts anlangt, so finden 
wir uberall zwei zusammengehorige Stucke: die Vor- 
l e sung  und die Disputation. 

Die Aufgabe der Vorlesung (lectio, praclectioi ist 
die Vebe r l i e f e rung  d e s  w i s senscha f t l i chen  Stoffs. 
Ein kanonischer Text, z. B. eine Schrift des Aristoteles, 
natwlich in lateinischer Uebersetzung, wird vorgelesen 
und erklart; nicht diktirt, ein Text wird in den Hunden 
der Horer vorausgesetzt; doch mag ihn der Lehrer 
vorlesen, um zur Verbesserung und richtigen Inter- 
punktion anzuleiten. Um die Anschaffung der not- 
wendigen Texte zu erleichtern, flndet in besonderen 
Stunden wohl auch ein Diktiren des Textes /prontmtkre! 
statt. Die eigentliche Aufgabe der Vorlesung ist die 
Erklurung des Inhalts. Die zyereus nwmoridex, worin die 
Erklurung der juristischen Texte schematisirt ist, werden 
mit einigen Anpassungen auch fur andere gelten: 

P~we~tritto, acilado, stcnwo, casunaquc fiqtiro. 
J'rrleyo, do cnums. colmoto, objicio. 

Die Aufgabe der Disputa t ion  ist die Uebung im 
Gebrauch  d e s  wissenschaf t l ichen  Stoffs, deren 
erster ist: die Auflosung streitiger Fragen /qnncstione.v.). 
Die Disputation erscheint nicht minder wichtig als die 
Vorlesung; bei der grossen allwocheiitlichen Disputatioii 
(dirrptcrtio ordi~zarirc) erscheint die ganze FakultM als 
Korperschaft iii der Aula, Magister und Scliolaren, alle 
im Habit. Einer der Magister stellt als Prnexex Thesen 
auf; dic tibrigen Magister greifen als Opponeiiteii der 
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Reihe nach seine Aufstellungen mit syllogistisch ge- 
formten Argumenten au (arguere); die Raccalarien ver- 
teidigen als Gehtilfen die Thesen ihres Magisters, indem 
sie die Argumente auflosen (respondere), wobei denn der 
Prases nach Erfordern eingreift und nachhilft. Neben 
diesen eigentlichen Disputationen, wobei sich die 
Scholaren als schweigende Zuhorer verhalten, finden 
unter Leitung von Magistern oder Baccalarien Dispu- 
tationen zur Uebung ftir die Scholaren statt. Ausserdem 
werdenUebungen(exercitin), und Repetitionen (rmumtionex) 
im Anschluss an die Vorlesungen gehalten, die wohl 
auch der Form der Disputation sich annahern. 

Das Mittelalter legte auf die Disputationen grosses 
Gewicht. Die Zahl, deren Besuch fur die Erwerbung 
der Grade obligatorisch ist, wird genau bestimmt; den 
sfLumigen Magistern werden Strafen angedroht. In 
der Disputation scheint die eigentliche Kraft des 
Unterrichts zu liegen. In der That wird man 
sich hierin nicht getauscht haben. Sie war gewiss 
ein vortreffliches Mittel zur Sicherung der Aneig- 
nung und zur Uebung im Gebrauch des Wissens. 
Sie war dazu geeignet, die Prasenz des Wissens und 
die Fertigkeit im raschen und sicheren Auffassen fremder 
Gedanken und ihres Verhaltnisses zu den eigenen zu 
steigern. Es wird angenommen werden dtirfen, dass in 
beiden Stiicken der mittelalterliche Gelehrte eine 
Virtuositat besass, wie sie in der Gegenwart fiicht leicht 
sich findet. Der heutige Gelehrte verlasst sich fur viele 
Dinge auf Nachschlagebticher, die jener iin Gediichtnis 
stets gegenwartig hatte. Und die FBhigkeit, die eigenen, 
Gedanken mit denen des Gegners irn Augenblick von 
Angesicht zu Angesicht logisch genau auseinanderzu- 
setzen, wird, da sie heutzutage, es sei denn im Gerichts- 
saal, fast gar nicht getibt Wird, auch nicht haufig nnzu- 
treffen sein. Ich zweifle nicht daran, dass jene Schein- 
gefechte, in denen die Schliler unter Leitung des Lehrers 
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zur Verteidigung der Lehre gegen feindliche Angriffe 
angeftihrt wurden, fur die lebendige Ergreifung der 
Lehre mehr leisteten, als das stumme und einsame 
Repetieren und Hersagen in Prtifungen, wie wir es haben. 
Dort kam die Aufregung des Kampfes, der Triumph des 
Sieges, die Beschamung der Niederlage ins Spiel, um den 
Wert des Gelernten, dieWichtigkeit des prasentenwissenu 
und der formalen Fertigkeit eindringlich zu machen. 

Natiirlich, ich sage das nicht, um der Gcgenwnrt 
die Wiederaufnahme der Disputationen zu empfehlen, 
sondern um die Vernunft in den Dingen zu zeigen. FUr 
uns sind sie unmoglich geworden, teils aus mehr ausser- 
lichen Grunden, z. B. dem Mangel an schulmilssigem 
Zusaminenleben der Lehrer und Studierenden, ferner 
dem Mangel an Einheit und Gleichformigkeit der 
Bildung, vor allem aber darum, weil die Wissenschaft 
selbst nicht mehr disputabel ist. Die mittelalterliche 
Wissenschaft hatte die Form eines aus Prinzipien abge- 
leiteten Systems, des Systems der aristotelischen Philo- 
sophie. Und dieses System war nicht blos allgemein 
bekannt, sondern auch als die feste und autoritative 
Grundlage aller Wissenschaften anerkannt. Jeder 
wissenschaftliche Streit wurde dadurch entschieden, 
dass man eine der aufgestellten Behauptungen in syllo- 
gistischer Form als gesetzt oder als ausgeschlossen 
durch Satze des ,,Meistersu nachwies. Wir haben keine 
festen und allgemein anerkannten Prinzipien, wenigstens 
keine materialen, und ohne solche verlauft eine Dispu- 
tation ins Leere, wie das Mittelalter sah: coutrn yri~cipia 
wegarsterrr non rst dispctandun,. Unsere wissenschaft- 
lichen Untersuchungen richten sich auf die Feststellung 
von Thntsachen; Thatsachen aber sind Gegciistand der 
Aufzeigung, nicht der Disputation. Die grosse Wandlung 
in dein Wissenschaftsbetricb, die sich seit dem 16. Jahr- 
hundert, entscheidend seit dem 18. Jahrhundert voll- 
zogen hnt, ist die Ursache des Aussterbenv der Dispu- 
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tation. Als Ersatz sind die Uebungen in Seminaren und 
Lnstituten aufgekommen. 

Zum Schluss ein Wort tiber eine Kontroverse: sind 
die deutschen Universitaten im Mittelalter - wohl 
gemerkt: die deutschen, denn anderswo liegen die Dinge 
anders - k i r  C h 1 i C he Anstalten ? Gegentiber einer * 

Neigungzur Bejahung dieser Frage, von der auch ich 
mich nicht freisprechen kann, hebt G. Kaufmann 
tiberall ihren weltlichen Charakter hervor. Mit Recht, 
sofern es sich um die formell-rechtliche Seite handelt: 
die Universitat war, rechtlich betrachtet, kein kirch- 
liches Institut; sie wurde vom Landesherrn begrundet, . 
erhalten und regiert, soweit sie nicht mit von ihm ver- 
liehener Autonomie sich selber regierte. Andererseits 
kam man doch mit gutem Grund sagen: thatsachlich 
gehorte die Universitat ihrem ganzen Charakter nach 
zum atdw ecclexicrtkus, mehr als zu dem, was man spater 
den ,,Ftirstenstaatu nannte. Folgende Momente treten 
hervor: 1. Wissenschaft und Lehre war im Mittelalter 
unbestritten eine Sache der Kirche. Daher die papst- 
liche Errichtungsbuile, daher die kirchliche Kontrolle 
der Lehre in den Statuten. 2. Die Mitglieder der mittel- 
alterlichen Universitat waren, nicht als solche und nicht 
rechtlich, wohl aber thatsachlich zum weitaus grossten 
Teil wirkliche oder angehende Kleriker; die rotuli, die 
nach Rom gingen, stellen sie uns als Bewerber uni 
kirchliche Benefizien dar; es gab eben, abgesehen von 
ein paar Stellen irn fllrstlichen Rat oder im ilrztlichen 
Beruf, keine anderen Versorgungen als kirchliche. 
3. Die Einkunfte der besoldeten Universitutslehrer, be- 
sonders der oberen Fakultaten, hatten zum grossen Teil 
die Form kirchlicher Pfrtinden und legten dafur dem 
Inhaber irgend welche kirchliche Pflichten auf. 4. Der 
ganze Zuschnitt des Lebens zeigt klerikalen Zuschnitt; 
das Kloster hat augenscheinlich das Vorbild fllr die 
Lebensordnungen der Kollegien und Bursen gegeben. 
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Dass dabei weltliches Wesen thatsachlich Ein- 
gang fand, ist zweifellos; es fand auch ins Kloster 
Eingang, ebenso wie an den Bischofssitzen und der 
Kurie selbst. 

Die Verschiedenheit der Ansicht hangt ubrigens 
von der Verschiedenheit des Standorts ab, den der 
Betrachter einnimmt. Betrachtet man die mittelalter- 
liche Universitat von der Gegenwart aus oder will man 
ihr Wesen denen, die die heutige Universitat vor Augeii 
haben, deuten, dann wird man ihren klerikalen Charakter 
hervorheben. Stellt man sich dagegen auf den Stand- 
punkt der alteren Bildungsanstalten, der Kloster- und 
Domschulen, dann erscheinen allerdings die Universi- 
taten, die jene ersetzten und zuriickdrangten, als eine 
Station auf dem Wege zur Sakularisierung des Unter- 
richts. Das gilt vor allem von den alten italienischen 
Universitaten; es gilt aber auch von den cisalpinischeii. 
Die Grundung der deutschen Universitaten durch die 
Landesherren ist allerdings, ebenso wie die gleichzeitige 
Begrundung von Stadtschulen durch die Stadte, der 
erste Anfang einer Verstaatlichung des Unterrichts- 
Wesens: ein Anfang, dem die Kirche nicht entgegentrat, 
weil sie ihrer Stellung noch vollig gewiss war; sie sah 
darin Stiftungen und Aufwendungen der weltlichen 
Gewait ftir geistliche Zwecke, wie sie auch sonst uberall 
stattfanden und mit dem Patronat uber die Stellen be- 
lohnt wurden. Aber auch etwas wie eine innere Saku- 
larisierung der Wissenschaft war damit eingeleitet: die 
gelehrte Arbeit und der wissenschaftliche Unterricht 
erreichte erst auf der Universitat die Stellung eines 
selbstitndigen Lebensberufs, neben den Berufen des 
geistlichen Regiments und der Seelsorge; und in be- 
sthndiger Beriihrung mit der griechischen Philosophie 
und Naturwissenschaft, mit romischem Recht und 
medizinischer Wissenschaft griechischen und arabischen 
Ursprungs, entwand sich das Denken ~llmZlhlich der 
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engen Gebundenheit durch die theologisch-kirchliche 
Doktrin, gewohnte es sich, in sich selber sein Mass zu 
finden. Zweifellos haben die mittelalterlichen Universi- 
tiiten der grossen Emanzipation der subjektiven Vernunft, 
die in der Renaissance und Reformation hervorbricht, 
vorgearbeitet, so feindselig sie nun vielfach diesen 
Hewegungen sich entgegenstellten. 

ZWEITES KAPITEL. 

Die Entwickelung der deutschen Universitaten in der Neuzeit. 

I. D a s  Ze i t a l t e r  d e r  Rena i s sance  und 
Reformation. 

Die Neuzeit hat sich vom Mittelalter abgelost in 
dem grossen Revolutionszeitalter, das von der 
Rena i s sance  und der Reformation erfiillt ist. Die 
beiden machtigen Bewegungen haben auch auf die 
Universitiitsverhaltnisse umgestaltend eingewirkt. 

1. Die Renaissance. Die Eroberung der deutschen 
Universitaten durch die neue Bildung vollzog sich in 
den beiden ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, 
nachdem vereinzelte Sturmvogel schon seit der Mitte 
des 15. der kommenden Flutwelle voraufgezogen waren. 
Ein erbitterter Kampf des Neuen gegen das Alte erftillt 
die Zeit. Der gesamte aberlieferte Universitatsbetrieb, 
besonders der artistisch-philosophische und der theo- 
logische, wurde von den Vertretern der neuen litterarisch- 
poetischen Bildung, den Oratoren und Poeten, wie sie 
selber sich im Gegensatz zu den Philosophen nennen, 
mit der &ussersten Erbitterung angegriffen; seine Form 
und sein Inhalt wird mit wegwerfendster Verachtung 
als stumpfsinnige Barbarei beschimpft. In den Epistolnc 
ob~curorum a i rmm,  die um 1516 aus dem Erfurter Kreise 

3 
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junger Poeten, der um Mutiaii sich gesammelt hatte, 
hervorgingen, hat der Hass und Abscheu der Jungen 
gegen die Alten, der neuen Bildung gegen das alte 
Universitiitswesen sich ein dauerndes Denkmal ge- 
schaffen. 

Unter den Biiinnern, welche die wissenschaftliclie 
Kraft des Humanismus darstellen, stehen E r a s  mus und 
Reuchl in obenan. Der letztere hat das hebrllische 
Studium in Deutschland auf die Bahn gebracht, auch 
fur das griechische fruchtbare Anregungen gegeben. 
Erasmus, ein Mann von grosser Kraft und Beweglichkeit 
des Geistes, hat die Deutschen ein einfaches, naturliches 
und zierliches Latein gelehrt, tlberall die Empfanglichkeit 
filr feinere Bildung geweckt, den philologisch-historischen 
Forscliungen die Bahn gebrochen, endlich durch seine 
neutestamentlichen Studien auch Humanismus und 
Theologie in Beziehung gebracht: die Hinleitung von den 
Systemen der scholastischen Theologie zuin Studium 
der ursprunglichen Quellen und der altkirchlichen 
Litteratur ist zunllchst sein Werk. Bemerkenswert ist, 
dass Erusmus einen Lehrstuhl an einer Universitllt, wie 
er  ihm wiederholt mit Dringlichkeit angetragen wurde, 
immer ausgeschlagen hat, ohne Zweifel, weil er  eine 
solche Stellung seiner Bedeutung nicht entsprechend fand: 
die neue freie Bildung in der Gesellschaft der Grossen 
der Erde darzustellen und auszubreiteu, das war die 
Aufgabe, die er  selber sich setzte. 

Die neue Bildung war siegreich auf der ganzen 
Linie. Um 1520 hatte sic an allen grosseren Universi- 
taten Wurzel gefasst. Neue Studienpliine gewahrten 
ilberall den neuen Dingen, zunachst neben den alten, 
Raum im Kursus und in den Prufungen. Drei Stucke 
treten uberall hervor: 1. Das k lass i sche  Latein ver- 
drllngte das alte aus dem kirchlichen Gebrauch 
stammende Schullatein; die lateinischen Uebersetzungen 
der aristotelischen Texte wurden durch neue huma- 
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nistische ersetzt. 2. Die g r i ech i sche  Sprache fand 
Aufnahme an den Universitaten, uberall wurden Lekturen 
fiir griechische Sprache und Litteratur errichtet. 3. Die 
alten romischen  und g r i ech i schen  Autoren,  be- 
sonders auch die Dichter und Redner, wurden in den 
Universitittsunterricht aufgenommen, wesentlich in der 
Absicht zur litterarischen Imitation anzuleiten. Unter 
den ersten Griizisten auf den deutschen Universitaten 
ragen hervor: Re uchlin,  der kurze Zeit in Ttibingen 
und Ingolstadt gelehrt hat, P. Mosellanus in Leipzig 
und vor aliem Ph. Melanchthon in Wittenberg; unter 
den Latinisten waren etwa Conrad Cel t is  in Wien, 
E o b a n u s  Hessus  in Erfurt, H. Bebe1 in Ttibingen zu 
nennen. 

Der plotzliche Sturz der Scholastik, d. h. des ge- 
samten alten Lehrbetriebs, der drei Jahrhunderte lang 
an den Universitaten geherrscht hatte, bleibt ein 
erstaunlicher Vorgang. Man hat ihn lange lediglich 
durch die Brille der humanistischen Poeten und Oratoren 
betrachtet und ihn dann naturlich und selbstversttlndlich 
gefunden, die Finsternis und Barbarei wurde eben durch 
die aufgehende Sonne der Humanitatsstudien vertrieben. 
Dass die Sache nicht ganz so einfach liegt, geht schon 
daraus hervor, dass die scholastische Philosophie 
wiedergekehrt ist, sie hat auf gewisse Weise schon im 
16. und 17. Jahrhundert eine Restauration erlebt, dann 
aber eine eigentliche Wiederherstellung in den 
katholischen Lehranstalten des 19. Jahrhunderts. Sie 
muss also einem wirklichen Bedurfnis entsprechen. Dies 
Bedurfnis ist zuletzt doch kein anderes als das Bedurfnis 
nach einer durch das Denken begrundeten oder 
wenigstens vor der Vernunft gerechtfertigten Weltan- 
schauung auf kirchlichem Boden. Den Glauben der 
Kirche als einen vernilnftigen und mit der wissenschaft- 
lichen Erkenntnis im grossen einstimmigen zu erweisen, 
das war das Ziel der scholastischen Philosophie, ein 
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doch auch uns noch verst&ndliches Ziel; und dass die 
Aufgabe nicht ohne Rest aufging, ist nicht minder ver- 
standlich. Denn freilich, mit einem Grundschaden war 
diese Philosophie behaftet: sie durfte, wo durch die Autori- 
tat entschieden war, uberhaupt nicht prtifen, auch da nicht, 
wo es sich um historische oder naturliche Thatsachen 
handelte; sie musste unter allen Umstsnden das 
Geglaubte wirklich und das Wirkliche vernunftig flnden. 
Und so gewohnte man sich daren, der Frage nach der 
Wirklichkeit uberhaupt keine grosse Bedeutung beizu- 
legen; otatt einer Untersuchung uber die Wirklichkeit 
behaupteter Thatsachen gentigte der Beweis ihrer 
Moglichkeit und Verntinftigkeit; fur die Wirklichkeit 
tritt der Glaube ein. Nach diesem Schema ist vor allem 
die Pneumatologie, die Lehre von den Geistern, guten 
und bosen, angebaut worden. Dass aber dieses u n a b  
lilssige und ziellose Rasonnieren ohne Untersuchung 
zuletzt eine Stimmung der Ermudung und des Ueber- 
drusses, ahnlich der Faustischen, einen Drang nach 
greifbarer Wirklichkeit in Natur und Geschichte hervor- 
bringen musste, wie er  uns in dem Zeitalter der 
Renaissance entgegentritt, das ist aus der gleichen 
Reaktion gegen den Ueberschwang des Rasonnements 
in1 Hegeltum uns e benfalis unmittelbar versthdlich. 

Dann aber spielt, wie mir scheint, noch ein Anderes 
herein, auch ein Reaktionsphanomen. Man kann in der 
Geschichte des geistigen Lebens eine Welienbewegung 
beobachten: es folgen, einander ablosend, Perioden, in 
denen das logisch-philosophische, und Perioden, in denen 
das poetisch-litterarische Interesse vorherrschend ist. 
Auf der Wende des 15. und 16. Jahrhunderts haben wir 
einen solchen Umschwuiig: auf die lange Vorherrschaft, 
fast kann man sagen Alleinherrschaft, des Logisch- 
Rationalen im Geistesleben des Abendlandes, die mit 
dem 13. Jahrhundert begonnen hatte, brach nun mit 
ungeheurer Heftigkeit der poetisch-litterarische Trieb 
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hervor. Es ist zugleich das Durchbrechen des Person- 
lichen und Individuellen, gegen das Rationale und 
Allgemeine. Ein ganz ahnlicher Vorgang vollzieht sich 
am Schluss des 18. Jahrhunderts; auf die lange Herr- 
schaft des Logischen, zuletzt im Wolffschen System, 
brach das poetische Gewitter des Goethischen Zeitalters 
mit Sturm und Drang herein. - Und hier wie dort ist 
der Kampf der beiden Stromungen zugleich ein Kampf 
der Jungen gegen die Alten, einer Jugend, die ein Neues 
sucht und will, gegen die Alten, die ihren Besitzstand 
verteidigen. 

2. Die  Reformation. Als die neue poetiscli- 
litterarische Bildung eben den Sieg tiber die alte 
scholastische Bildung errungen zu haben schien, wurde 
sie durch eine Bewegung von vollig anderer Art und 
Herkunft uberholt: die Reformation. Aus den 'riefen 
des religiosen Gemftts hervorbrechend, mit den starksten 
Erregungen in das Leben des Volkes, das Empfinden 
iiuch der Massen hineingreifend, hat die Kirchen- 
revolution die asthetisch-litterarische Bewegung der 
Renaissance, die eigentlich doch nur die Spitzen der 
Gesellschaft und der Bildung beruhrt hatte, ieitweilig 
thst ausgeloscht. Im ersten Augenblick freilich erschien 
die Reformation als Verbundete des Humanismus. 
L u t h e r  und Hut ten  waren einig in der Feindschaft 
gegen die scholastische Philosophie und Theologie, 
einig auch in der Emporung gegen die Anmassuiig uiid 
Beutesucht Roms; als Vorklmpfer deutscher Freiheit 
wiirden sie im Jahre 1520neben einander gestellt. Innerlicli 
waren sie doch Manner von sehr verschiedenem Wesen 
und sehr verschieden die Freiheit, die sie dem deutschen 
Volk erkampfen wollten. Lutlier, der Nann tiefinner- 
liclier, personlicher, antirationalistischer Rcligiositiit, 
dem die kirchliche Frommigkeit allzu weltlicli und dlzu 
geschikftsmitssig war, Hutten der Mann eines iiatio- 
nslistischen und libertiniutischen Individualismus, der 



sich aber je nachdem auch mit den Machten dieser 
Welt, auch den kirchlichen, verstand. Hutten hat das 
Offenbarwerden des grossen Gegensatzes nicht mehr 
erlebt. Seit 1522/123 gingen den Humanisten die Augen 
daruber auf und sie wandten sich von der Reformation 
ab, die der Bildung und den Studien noch mehr ent- 
gegen sei als die alte Kirche. Und in der That koniite 
es einen Augenblick den Anschein haben, als ob die 
Reformation in ihren Wirkungen wesentlich bilduiigs- 
feindlich sein werde: die Universitilten und Schulen 
kamen in den Sturmen der zwanziger Jahre fast ganz 
zum Stillstand, die Musen wurden von dem Kriegsliirin 
der Theologen verscheucht, so dass E r a s m u s  ausrufen 
konnte: so weit das Luthertum herrscht, gehen die 
Wissenschaften zu Grunde. 

Es ist doch anders gekommen. Auf gewisse Weise 
ist der Bund zwischen Reformation und Humanismus 
doch wieder hergestellt worden; auch Luther hat die 
Hand dazu geboten. Recht eigentlich aber stellt e r  sich 
in der Person Mel a n c  h t hon s dar. In langer geriiuscli- 
loser Wirksamkeit hat der arbeitsfreudige Mann, motz 
der Ungunst der Leitlhufte, die humanistischen Studien 
auf den deutschen Cniversitaten und Schulen gepflanzt 
und gepflegt; 42 Jahre hindurch (1518- 1560) hat e r  zu 
Wittenberg, er  selbst allein beinahe eine ganze pliilo- 
sophische Fakultat vorstellend, ungefahr iiber alle philo- 
sophischen und philologisch-geschichtlichen Filcher, wie 
sie damals verstanden wurden, Vorlesungen gehalten. 
Seit dem vierten Jtilirzehnt war Wittenberg die be- 
suchteste deutsche UniversitiLt. Aus allen Liindern 
Deutschlands, ja Europas. stromte hier die Jugend zu- 
sammen. Als Melanchthon starb, gab es wohl kaum 
eine Stadt im protestantischen Deutscliland, in der nicht 
ein dankbarer Schiiler den Tod des I'rtrecrptor Gwtttaninr 
betrauerte. Xoch lange uber seinen Tod hinaus hat er  
durch seine Organisation uiid seine Lehrhticher den 
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Unterricht in den protestantischen Schulen und Uni- 
versiuiten beherrscht. Ihm zunachst verdankt es die 
protestantische Halfte Deutschlands, dass sie im Gebiet 
der Studien und der Bildung die Ueberlegenheit ltber 
die katholische erlangte. Ueber das definitive Ergebnis 
kann nirgends ein Zweifel sein: die deutsche Philosophie 
und Wissenschaft, die deutsche Litteratur und Bildung 
ist auf dem Boden des Protestantismus erwachsen, sie 
darf als eine, wenn auch entferntere Frucht der Re- 
formation, als eine Frucht des von ihr geschaffenen 
Geistes bezeichnet werden, des Geistes der Freiheit und 
des Mutes zur Wahrheit. 

Die nachfolgende Entwickelung der deutschen 
UniversitLiten bis auf die Gegenwart kann man in drei 
Abschnitte teilen : 

1. D a s  Ze i t a l t e r  d e r  t e r r i t o r i a l  - konfes-  
s ione l len  Univers i th ten .  Es umfasst die Zeit von 
der Mitte des 16. bis gegen Ende des 17. Jahrhunderts. 
Das Uebergewicht der theologisch-konfessionellen Inter- 
essen giebt ihm das Gepruge; die theologische Fakultkt 
steht im Vordergrund. Die Lehre bleibt in der mittel- 
alterlichen Gebundenheit. 

2. D a s  Ze i t a l t e r  d e r  En t s t ehung  d e r  modernen  
ZTniversitiit. Es umfasst das 18. Jahrhundert und ist 
bestimmt durch die Aufnahme der modernen Philosophie 
und Wissenschaften und das Durchdringen des neuen 
Prinzips der Lehrfreiheit. Die philosophische Fakultlt 
gewinnt die FUhrung, die juristische ist die vornehmste. 

3. D a s  Zei ta l te r  d e r  Vorher rschaf t  d e r  
wiseenschaf t l ichen  Forschung.  Es umfasst das 
19. Jahrhundert und ist dadurch charakterisiert, dass im 
gesamten Universitatsbetrieb die wissenschaftliche 
Forschung gegenliber dem Zweck der allgemeinen und 
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der berufiichen Bildung immer stllrker hervortritt. Die 
philosophische Fakultilt behalt die fuhrende Steilung, 
neben ihr tritt die medizinische in den Vordergrund. 

11. D a s  sechszehn te  und s iebzehnte  J ah rhunde r t .  
Die te r r i to r ia l -konfess ione l le  Uni rers i ta t .  

1. Neugrilndungen. Mit dem Bauernkrieg hatte 
der erste Akt des grossen religiosen Kampfes sein Ende 
erreicht; es folgte der zweite Akt: die Bildung von 
Landeskirchen auf protestantischer Grundlage. Mit dem 
Landeskirchentum steht nun das UniversitBtswesen die 
nuchsten zwei Jahrhunderte hindurch in engstem Zu- 
sammenhang. Die alten Universituten ?erden im Sinne 
der neuen Kirchenverfassung, zuerst auf protestantischer, 
dann auch auf katholischer Seite, restaurirt, und eine 
grosse Zahl von Neugrundungen tritt hinzu. 

Die erste protestantische Neugrundung ist die 
hessische Universitat Marburg (1527). Ihr folgen 

.Kon igsbe rg  (1544) fur das zum weltlichen Herzogtum 
umgewandelte Ordensland, und J e n a  (1556) fur den 
Rest der alten kursachsischen Lande, die der Ernesti- 
nischen Linie verblieben waren, nachdem Wittenberg 
mit der Kurwurde an die Albertiner gefallen war. 
Trotz der Kleinheit des Staatsgebiets und der Knapp- 
heit der Mittel hat die Musenstadt an der Saale unter 
den deutschen Universitilten bis auf diesen Tag einen 
sehr ehrenvollen Platz behauptet. Mit ansehnlicher 
Ausstattung wurde im Jahre 1576 zu Helmstadt  eine 
Universitilt fur die braunschweigischen Gebietegegrundet, 
sie war wilhrend des 17. Jahrhunderts eine der be- 
deutendsten protestantischen Universituten, vorztiglich 
ragen hervor der Theolog Cal ix tus  und der Polyhistor 
H. Conring, der Begrtinder der deutschen Rechts- 
geschichte. Zu den bedeutenderen Universithten ge- 
horen im 17. Jahrhundert auch die beiden reichs- 
stfidtischen Grtindungen Altdorf und S t rassburg :  jene 



Die Umrisse der geechichtlichen Entwickeluug. 41 

ist aus dem 1573 von Nurnberg nach Altdorf verlegten 
Gymnasium hervorgegangen, es wurde 1622 zur Uni- 
versiUtt erhoben; diese ist ebenfalls aus dem mit 
akademischen Lekturen ausgestatteten Gymnasium der 
Stadt Strassburg hervorgewachsen (1621). Von geringerer 
Bedeutung waren Gi e s s en ,  1607 als lutherische Anstalt 
fur das darmstadtische Hessen von dem zum Calvinismus 
ubergegangenen Marburg abgezweigt, und Rin t e 1 n im 
Lande Schaumburg (1621). Dasselbe gilt von der 
refomnirten Universitat zu D ui s bu rg  (1655). Wichtiger 
ist die im Jahre 1665 fur die Herzogtumer Schleswig- 
Holstein gegriinde te Universitllt Kiel. Neben den eigent- 
lichen Universitaten entstanden noch eine ganze Anzahl 
sogenannter akademischer Gymnasien, Anstalten, die 
nach dem eigentlichen Schulkursus Gelegenheit zum 
Horen einiger philosophischer und theologischer Vor- 
lesungen boten. Sie haben sich zum Teil, so in 
Hamburg ,  bis in unser Jahrhundert erhalten. Grossere 
Bedeutung hatte im 17. Jahrhundert auch die reformirte 
Schule zu Herborn.  

Auch in den katholischen Territorien weist das 
Zeitalter eine ganze Anzahl von Nougrundungen auf. 
Die erste ist Dill ingen, vom Bischof von Aiigsburg 
errichtet (1549), eine Zeitlang ein Mittelpunkt der wissen- 
schaftiichen Studien des katholischen Deutschlands, 
sodann Wurzburg  (1 582), vom Ftirstbischof .Tulius mit 
aiisehnlichen Mitteln ausgestattet. Ferner Pade rb  o r n  
(IhIS), Sa l zburg  (1623), Osnabruck  (1630), s a m b e r g  
(1W) auch diese bischofliche Grilndungen. Endlich in 
den Landern des Hauses Habsburg: Olmu tz (1581), 
Graz  (1586), Linz (1636), Innsb ruck  (1672), Bres lau  
(1702). Uebrigens sind mehrere unter diesen Grtlndungen 
eigentlich nie vollstandige Universitaten, sondern nur 
privilegiirte philosophisch-theologische Studienanstalten, 
meist unter Leitung von Jesuiten, gewesen; hierzu kam 
bei einigen auch noch die juristische Fakultiit. 
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Im ganzen haben sich die Grundungen dieses Zeit- 
alters weniger lebensfaig erwiesen, als die aus dem 
Mittelalter stammenden Universitilten. Von den ge- 
nannten zehn protestantischen Neugrundungen bestehen 
noch ftinf: Marburg, Jena, Konigsberg, Giessen und Kiel, 
dazu das erneuerte Strassburg. Helmstadt, Rintelii, 
~ u i s b & ~  und Altdorf sind bei der grossen Umwiilzuiig 
aller deutschen Staaten am Anfang dieses Jahrhunderts 
eingegangen. Ebenso sind die bischoflichen Universi- 
tilten mit dem Bestand der geistlichen Herrschaften 
eingegangen, nur Wurzburg ist als bairische Universitut 
erhdten; von den andern sind zum Teil Reste in Ge- 
stalt von geistlichen Serninarien geblieben. Von deii 
oeterreichischen Grundungen bestehen noch Grctz, Inns- 
bruck, Breslau. 

Den Hauptantrieb zu den zahlreichen Neugrunduiigen 
gab die Zuspitzung des Territoriitlprinzipe in religioser 
und politischer Hinsicht; die Universitaten wurden jetzt 
als Bildungsanstalten fur geistliche und weltliche ~ e a m t e  
itwtrumentn do.mimtioth des Landesherrn. Jedes Terri- 
torium strebte darnach, eine eigene Universitat zu 
haben, zuntlchst um der gesunden, d. h. mit dem Be- 
kenntnisstaiid der Landeskirche Ubereinstimmendeii 
Lehre sicher zu sein, sodann um die Vorbildung der 
weltlichen Beamten in der Hand zu haben, endlich auch 
um den Landeskinderii den Besuch der Universitilt in 
der Fremde zu ersparen und das Geld im Lande zu be- 
halten. Reichten die Mittel, die man sich ubrigens nicht 
eben grossartig denken muss, wenige tausend Gulden 
oder Thaler genugten zur Besoldung von 10 oder 
15 Professoren, ein paar Prediger und derzte ilber- 
nahmen die Abhaltung der theologischen und medizini- 
schen Vorlesungen, ein altes Kloster bot die Ruume, 
kostspielige Institute gab es noch nicht, reichten aber 
tiuch hierzu die Mittel nicht, so wurde wenigstens aus 
der Landesschule durch Anhnngung einiger Vorlesungen 
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ein gyimrnxinm rrcndcmicuna oder iL?ulrtre gemacht, ftir 
das dann nach Gelegenheit auch die Universitiltsprivi- 
legien nachgesucht werden konnten, die jetzt vom 
Kaiser nicht allzuschwer zu erlangen waren. 

Damit ist gegeben, dass den Universitllten dieser 
Epoche die Universditilt der mittelalterlichen fehlt; die 
interterritoriale, ja internationale Freiztigigkeit, die das 
d t e  xticdium charakterisiert, ist verloren; die 
Landesgrenzen, mindestens aber die Grenzen des Be- 
kenntnisses sind auch die Grenzen des Universitats- 
gebiets. Vielfach Anden ausdruckliche Verbote des 
Besuchs fremder Universitaten, besondere und auch 
allgemeine, aus konfessionellen und aus fiskalischen 
Grunden statt; so ist z. B. den Brandenburgern der 
Besuch der silchsischen Universitat Wittenberg, des 
Sitzes der altlutherischen Orthodoxie, im 17. und 18. Jahr- 
hundert wiederholt untersagt worden, seitdem die 
Dynastie das reformierte Bekenntnis angenommen hatte. 
Freilich hat sich auch in dieser Zeit die Wanderlust 
des jungen deutschen Gelehrten thatsilchlich doch nicht 
in Fesseln legen lassen; namentlich die niederlhdischen 
Universitiiten wurden im 17. Jahrhundert viel aufge- 
sucht. Auch die Kontrolle iiber die Lehre ist in diesem 
Zeitalter strenger angezogen worden als in irgend einem 
vorhergehenden oder nachfolgenden. Die Angst vor 
Hiiresie, die Peinlichkeit, mit der auf Orthodoxie in der 
Lehre gehalten wurde, war an den lutherischen Uni- 
versitiiten nicht minder gross als an den katholischen, 
vielleicht noch grosser, weil hier die Befestigung der 
Lehre geringer war und der Abfall nach beiden Seiten, 
zum Katholizismus und zum Calvinismus, drohte. Auch 
die philosophische Fakultat stand durchaus uiiter dem 
Druck der Forderung der Korrektheit in der Lehre. 
80 kam es zu jener Einsperrung des gesamten Lebens 
in den engen Kleinstaat und die engherzige Landes- 
kirche, in der das geistige Leben des deutschen Volkes 
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beinahe erstickte. Das Zeitalter, das zwischen der 
Mitte des 16. und 17. Jahrhunderts liugt, ist das uns 
innerlich fremdeste in der ganzen Geschichte unseres 
Volkes. 

9. E in r i ch tungen  und Lehrbe t r ieb .  Im ganzen 
haben sich die alten Formen durch alle Krisen des 
16. Jahrhunderts hindurch erhalten. Das allgemeine 
Schema der Organisation ist geblieben, mit ihr die 
Selbstverwaltung und die eigene Gerichtsbarkeit: die 
Universitut war mit allen ihren Gliedern, auch ihren 
Angehorigen und Bediensteten, von der lokalen Gerichts- 
barkeit eximiert, sie tibte selbsundig die Rechtsprechung 
in Civil- und Kriminalsachen, doch unter der oberen 
Instanz des ftirstlichen Hofgerichts. Auch die vier 
Fakultiiten und das Grundschema ihrer Unterrichts- und 
PrUfungsordnungen sind geblieben. Von den beiden 
Graden ist allerdings der erste, das Baccalariat, noch 
im 16. Jahrhundert so gut wie ausgestorben. Bemerkens- 
wert ist aber, dass sich seit dem Anfang des 16. Jahr- 
hunderts das System fester, von der Landesherrschrtft 
besoldeter Lekturen in allen Fakultaten, auch in der 
philosophischen, durchsetzte, der Anfang der jetzigen 
Professuren. Der Inhaber der Lektur war verpflichtet 
ftir das Gehalt sein Fach yziblice zu lesen, in der Regel 
mit 4 Stunden wochentlich. Die offentlichen Vor- 
lesungen, im Auditorium der Fakultat gehalten und nach 
Art eines schulmllssigen Stundenplanes geordnet, um- 
fassten den ganzen ftir die Prufungen notwendigen 
Kursus. Daneben fand Privatunterricht in mannigfachsten 
Formen statt, von dem Elementarunterricht in den 
Sprachen bis zur Vorbereitung auf die akademischen 
Prtifungeri und Disputationen. 

Was die einzelnen Fakultaten anlangt? so stand die 
theologische an erster Stelle; die theologischeil Inter- 
essen beherrschten wie den gesamten Wissenschafts- 
betrieb, so auch den Universitlltsunterricht. Auch war 
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>ie wohl in der Regel die stiirkste, seitdem in der 
zweiten HBlfte des 16. Jahrhunderts unter dem Einfluss 
der Reformation die Forderung eines theologischen 
Studiums an der Universitht fur a l l e  Geistlichen alliniih- 
lich sich durchsetzte. Es war die Folge des protestanti- 
schen Prinzips, das allen Nachdruck auf die Lehre und 
ihre Reinheit legte und im Gottesdienst der Predigt 
das Uebergewicht tiber die Kulthandlungen gab. Auch 
die katholische Kirche wurde hierdurch zu sttlrkerer 
Betonung der Lehre und Predigt, damit auch des wissen- 
schaftlichen Studiums gedrangt; die geistlichen Seminare 
datieren von der Gegenreformation. Uebte hierin der 
Protestantismus auf den Katholizismus Einfluss, so erlitt 
e r  seinerseits eine Rtickwirkung darin, dass er  von der 
ursprilnglichen Wendung zum Bibelstudium wieder in 
die scholastitlche Dogmatik zuruckgezogen wurde: die 
Bibel bot eben nicht das ftir die Beherrschung der Geister 
und die Bekmpfung der Gegner notwendige System von 
Begriffen und Lehrformeln. 

Auch die j u r i  s t is  C h e Fakultut gewann an Umfang 
und Bedeutung in eben dem Mass, als der moderne 
Stsat sich entwickelte. Die Aufnahme der Pandekten 
als geltenden Rechts machte ein gelehrtes Studium zur 
Voraussetzung fur die Rechtsprechung und Advokatur, 
der alte ungelehrte Schoffe wich, zunuchst in den oberen 
Gerichten, dem gelehrten Richter. Zugleich ubernahmen 
die juristischen F'akultiLten selbst die Funktion von 
Spruchkollegien. Auch ftir das allmilhlich sich ent- 
wickelnde Staatsbeamtentum wurde einige Kenntnis des 
neuen Rechts wunschenswert und nach und nach unent- 
behrlich. So riss sich der moderne, auf die absolute 
Staatsgewalt und das fremde Recht gestellte Beamten- 
staat von der Gesellschaft los und konstituierte sich als 
ein selbstandiges Wesen tiber ihr, ahnlich wie die Kirche: 
das Recht seine Geheimwissenschaft, wie dort die 
Theologie, die Richter Laien das Recht spendend, wie 
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die Priester Lehre und Sakrament. - In der Form des 
juristischen Unterrichts vollzog sich allmuhlich eine 
Veranderung in dem Sinne, dass der systematische 
Vortrag der einzelnen Rechtsgebiete dieInterpretation der 
Texte, der moa Gallicux den nwx Itnlicucr, zurtickdrangte. 

Die mediz in ische  Fakultllt blieb, wie sie es im 
Mittelalter gewesen war, weitaus die schwiichste; bis 
zum Anfang des 19. Jahrhunderts fiel sie numerisch 
wenig ins Gewicht. Noch im Jahre 1805 bctrug die 
Gesamtzahl der Mediziner auf siimtlichen preussischeii 
Universitiiten nur 144, gegentiber 10% Juristen und 
555 Theologen. In dem Wissenschafts- und Lehrbetrieb 
begannen sich allerdings wichtige Veriinderungen vor- 
zubereiten; Anatomie und Physiologie fingen an sich 
selbstiindig zu entwickeln; indem sie die Wissenschaft 
vom Menschen auf Beobachtung und Experiment stellten, 
losten sie die Medizin allmiihlich von den tiherlieferten 
Texten los; auch im Unterricht begann die Anschauung 
und Untersuchung sich neben dem Anhoren von Text- 
interpretatioiicn durchzusetzen. Freilich blieben die 
deutschen Uiiiversitaten lange hinter den fremden 
zuruck; im 16. ging der Fortschritt vor allem von den 
italienischen, im 17. und 18. von den niederlilndischen 
Universitilteii aus. Die herrschende Scheu vor der 
Zergliederung von Leichen als einer Schundung des 
Menschentums musste erst allmiihlich tiberwunden 
werden, eine Scheu, die uns um so seltsamer beruhrt, 
als dieselbe Zeit noch gar keine Scheu trug, lebeiide 
Menschen durch den Henker auf alle Weise martern, 
verstilmmelri und schilnden zu lassen. 

Die philosophisclic Prtkultiit, wie die alte factdtne 
artiunr seit den Tagen der liumanistischen Umnennung 
aller Dinge hiess, behielt im allgemeinen ihre alte 
Stelliiiig uls das Mittelglied zwischen der Lateinschule, 
welche vor allem die gelehrten Sprachen lehrte, und 
den oberen Fakultiiten, auf denen die wisseiiscliaftliche 
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Fachbildung erworben wurde. Ihre Aufgabe war: den 
Unterricht der Lateinschule durch einen allgemein- 
wissenschaftlichen und . philosophischen Unterricht zu 
erganzen. Allerdings wurde die Abgrenzung nach unten 
aiimiihlich etwas scharfer; die Entwickelung des 
Gelehrtenschulwesens, zuerst auf protestantischem, dann 
auch auf katholischemBoden, wo die Jesuitenkollegien den 
protestantischenFllrsten- undKlosterschulen entsprachen, 
befreite die Universitiit mehr und mehr von der Aufgabe 
des Elementarunterrichts; auch das Alter der Studieren- 
den nahm crllmahlich zu. Die wesentliche Grundlage 
dieses Unterrichts bildeten nach wie vor die aristo- 
telischen Schriften; sie wurden entweder im Originaltext 
den Vorlesungen zu Grunde gelegt: es war im 16. Jahr- 
hundert ein vielfach erstrebtes, wenn auch kaum in 
erheblichem Umfang erreichtes Ziel, den Aristoteles im 
griechischen Text in die Hunde der Studenten zu 
bringen; oder es wurden Lehrbucher, die in Uber- 
arbeiteter Form den Inhalt jener Schriften enthielten, 
dem Unterricht zu Grunde gelegt, wie hierftir 
M e 1 a n  c h  t hon in seinen philosophischen Kompendien 
das Vorbild geliefert hatte. 

Neben dem philosophischen Unterricht ging der 
human i s t i s che  her, mit Interpretationsvorlesungen 
uber die lateinischen und griechischen Klassiker und 
sich anschliessenden Uebungen in poetischer und 
oratorischer Imitation. Es waren schulmibsige Uebungeii ; 
der Professor der Eloquenz und Poesie leitete an, Reden 
fdecZumationea) und Gedichte aller Art, natiirlich in 
lateinischer Sprache, zu verfertigen, wie er  denn auch 
selbst die Kunst, die er  lehrte, als Meister iibte, alle 
offentlichen Akte der Universitlt mit Reden und 
Gedichten schmtickend. Der Unterricht der antiken 
Rhetorenschulen ist in diesen epideiktischen Reden, wo- 
fur wieder Melan c h  t h o n s declamatiowx ein Vorbild 
gaben, in gewisser Weise aufgelebt. 
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In dem Mass, als man sich vom Zeitalter der 
Renaissance entfernte, verlor dieser humanistische 
Unterricht gegen den wissenschaftlich-philosophischen 
an Bedeutung. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts 
horten lateinische Reden und Verse auf in der grossen 
Welt Kurs zu haben; die franzosische Sprache und 
Litteratur drang ein, sie eroberte zunitchst die Hofe 
und die vornehme Welt, WO sie uber ein Jahrhundert 
lang eine fast unumschritnkte Herrschaft ausubte, dann 
auch die Universititten. Die altklassische Bildung erlitt 
jetzt von der neuesten ,alamodischenU Bildung dasselbe 
Schicksal, das sie am Anfang des 16. Jahrhunderts der 
mittelalterlich-scholastischen bereitet hatte; lateinische 
Poesie und Eloquenz wurde von den neuen ,,Modernen-, 
Tliomasius an ihrer Spitze, als abgelebter Schulkram 
verachtet, wie vor zwei Jahrhunderten die Philosophie 
und Theologie der Philosophaster und Theologaster. Die 
Inhaber der Professuren der Eloquenz und Poesie er- 
schopften sich vergebens in Klagen uber die Verachtung 
der schonen Wissenschaften und die zuruckkehrende 
,Barbarei des Mittelaltersu. 

Was die i iusseren Lebensordnungen anlangt, 
so losten sich mit der Gesmtordnung der alten Kirche 
in den protestantischen Gebieten auch die abgeleiteten 
Lebensformen auf. Das Zusammenleben der Scholaren 
und Lehrer in den Kollegien und Bursen horte mit dem 
Klosterleben und dem Colibat der Lehrer von selbst auf. 
Dazu kam, dass das Lebensalter der Studierenden zu- 
nahm; die allmlthliche Entwickelung der alten Latein- 
schule zur Gelehrtenschule fuhrte dazu, dass der Student 
i i i  der Regel erst etwa im 17. oder 18. Lebensjahr auf 
die Universitat kam; freilich ist auch erheblich fruheres 
Lebensalter, neben bedeutend hoherem, nicht selten. 
Auch wirkte in diesem Sinne, dass die oberen Fakultilten, 
die theologische und juristische, fur deren Angehorige 
der Kollegien- und Burseiizwung, bei ihrem hoheren 
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Lebensalter auch im Mittelalter wohl nie durchgeftihrt 
worden war, jetzt das numerische Uebergewicht er- 
1ang.ten. Und in der juristischen Fakultilt begann jetzt 
auch der weltliche Herrenstand, soweit er  nicht durch 
die Armee ging, seine wissenschaftliche Ausbildung zu 
suchen. 

So ist im Verlauf des 16. und 17. Jahrhunderts aus 
dem mittelalterlichen Scholaren der moderne  S tuden t  
geworden. Auch in der ausseren Erscheinung wird 
diese Wandlung sichtbar: der Scholar wurde zu 
klerikaler Tracht und Haltung von den Universitats- 
ordnungen angehalten, seit der Mitte des 17. Jahr- 
hunderts nimmt der Student sich den Kavalier zum 
Vorbild im Anzug und Auftreten. Und mit dem Degen 
als notwendigem Stuck kavaliermassiger Ausriistung 
hielt auch das Duell seinen Einzug in die Universit&tswelt. 

Ein Rest der alten Lebensordnungen erhielt sich 
in den an  den meisten UniversiiAten errichteten landes- 
herrlichen Konvik ten ,  in denen unbemitteltestudierende 
freie und Kost, oder auch blos letztere er- 
hielten. Sie verdanken, ebenso wie die FUrsten- oder 
Landesschulen, ihre Entstehung dem druckenden Mangel 
an Bewerbern um die gelehrten Berufe, der als nachste 
Folge des Zusammenbruchs der alten kirchlichen 
Ordnungen im 16. Jahrhundert eingetreten war. Der Auf- 
wand ftir diese Anstalten wurde, ebenso wie der fiir die 
FUrstenschulen, in der Regel aus eingezogenen geist- 
lichen Gatern bestritten. Der Genuss einer Stelle ver. 
ptlichtete, nachher dem Lande im weltlichen oder geist- 
lichen Amt zu dienen. - Daneben bildete sich ilbrigens 
die Gewohnheit aus, dass die Professoren Student.en in 
Kost und Logis zu sich ins Haus nahmen, eine Sitte, 
die noch im 18. Jahrhundert in weitem Umfang bestand. 

3. W e r t  und Geltung. Am Ende des 17. Jahr- 
hunderts sind die deutschen Universitilten auf den 
tiefsten Stand herabgesunken, den sie im bffentlichen 

4 



50 Erstes Buch. 

Ansehen und in ihrer Wirkung auf das geistige Leben 
des deutsche11 Volks uberhaupt erreicht haben. Die 
vornehme Welt, die an den Furstenhofen ihren Mittel- 
punkt hatte, blickte von der Hohe ihrer modernen 
Bildung auf sie als Sitze einer veralteten pedantischen 
Schulgelehrsamkeit herab. Ein Mann wie Lei  bniz, der 
in Paris und London seine wissenschaftliche Bildung 
geholt hatte, verschmuhte eine Stellung an einer Univer- 
sitat, wie sie dem bedeutendsten Gelehrten und Philo- 
sophen, den Deutschland zu jener Zeit besass, naturlich 
uberall erreichbar gewesen whre. Er zog die Hofe vor, 
wo er  fiir seine Gedankenwelt und fur seine umfassenden 
Pliine fur die Verbesserung der gesamten Kuitur des 
deutschen Volks eher Verstltndnis und Forderung zu 
finden hoffen durfte. Die Begrundung von wissenschaft- 
lichen Sozietuten oder Akademieen, die er  mit rastloser 
Energie betrieb (die Berliner Akademie, 1700 errichtet, 
verdankt bekanntlich ihm ihre Entstehung), ist zugleich 
ein Ausdruck seiner Hoffnungslosigkeit hinsichtlich der 
alten Universitltten: er wollte die wissenschaftliche 
Forschung, fur die er  von ihnen nichts hoffte, auf den 
iieuen Anstalten ansiedeln, jenen den scliuimussigen 
Unterricht uberlassend. 

In der That, das Universitiituwesen der Zeit bietet 
einen trubseligen Anblick: die akademische Wissenschaft 
ohne Beruhrung mit der Wirklichkeit und den sie be- 
wegenden Ideen, festgehalten durch Organisation und 
Statuten in einem veralteten Lehrbetrieb, milhselige 
Sammelarbeit fast die einzige Frucht der wisuenschaft- 
lichen ThEltigkeit. Dazu die Verrohung des ganzen ' 

Daseins: das Studententum auf dem ilussersten Tief- 
stand, Saufen und Raufen, bis zur Brutalitat und 
Bestialitiit getrieben, vielfach der Inhalt des Lebens: 
und auch das Professorentum scheint durch seine Ab- 
htingigkeit und Durftigkeit nicht selten mit in den 
Schlamm hineingezogen zu sein. 
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In welchem Geruch um jene Zeit die deutsche 
ckelehrtenwelt und der deutsche Name uberhaupt bei 
den anderen Nationen stand, mag eine Aeusserung der 
EskOnigin C h r  i s  t in  e uns vergegenwartigen. 

Die zum Katholizismus ubergetretene Tochter 
(;ustav Adolfs schreibt aus Hamburg an ihren Verehrer, 
den Kardinal Azzolino in Ilom: ,Es ist besser ein Ketzer 
iilrr ein Deutscher zu sein, denn ein ~ e t z e r  kann doch 
katholisch werden, aber ein Beest kann niemals ver- 
iiunftig werden. Verfiucht das Land und die dummen 
Heester, die es hervorbringt - - - ich versichere Sie, 
dass es unter allen Tieren auf der Welt keines dem 
JIeiischengeschlecht unahnlicheres giebt als die 
Deutschen. - - Was die deutschen Aerzte anbetrifft, 
so wurde ich ebenso gern meine Kutschpferde konsul- 
tieren, wie auf sie horen; sie sind sihntlich Beester und 
Ignoranten und machen die Menschen mit ihrem 
Phlegma und einer Schwerfalligkeit tot, die echt deutsch 
sind, aber grasslicher als der Tod ~ e l b s t . ~  - - ,Es 
passierte mir eine arntisante Geschichte mit einer der 
Sibyllen dieses Landes, die mich zu meinem Ungluck 
mit einem franzosischen Buch in der Hand antraf. Das 
gab ihr Veranlassung, eine Unterhaltung uber Bucher 
zu eroffnen und zu sagen, sie habe in ihrem Leben viel 
gelesen und sich die Augen damit verdorben, deshalb 
lese sie nicht mehr, ein Buch habe sie sich aber doch 
vorbehalten und lese darin aile Tage - das ,Kompen- 
dium der aristotelischen Philosophie". Ich habe niemals 
mehr Lust verspurt laut aufzulachen."*) 

So diese freilich exaltierte und boshafte Dame. 
Doch ist ihr Urteil offenbar nur der Wiederhall von 
tausend Urteilen, die sie, in ihrem Vaterland einst der 
gefeierte Mittelpunkt einer Gesellschaft von Gelehrten 

*) E. uaniels, Chrietine von Schweden, Preuss. Jnhrh., 97. Bd., 
S. 81. 
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und Schongeistern aus aller Herren Litndein, von diesen 
gehort hatte. Es ist dieselbe Zeit, aus der dns Wort 
des P. Bo U h o ur  s, eines franzosischen Jesuiten, tiber 
den P. Gre  t s  e r ,  einen deutschen c o ~ t f r ~ t c r ,  stammt: 
il a bOen de l'enprit - pour un AZlcnlavld. 

Ein Nachklang dieser Empfindungen und Urteiie 
ist es, dass die ganze jungdeutsche Litteratur des 
18. Jahrhunderts, von Klops tock  und L e s s i n g  an, ihre 
Geringschlltzung des Gelehrtennamens zur Schau trligt; 
in Hi ldebran  ds  Artikel, Gelehrt und Gelehrsamkeit 
(in Grimms Worterbuch), ist eine Ftiile von Zeugnissen 
hierftir zusammengetragen. Auch das genialische Wesen 
des Sturm- und Drang-Zeitalters, das leidenschaftliche 
Streben nach Natur und Originalitat und die Verachtung 
des Schul- und BUcherwesens, wie es noch aus dem 
Faust zu uns spricht, hat darin seinen Resonanzboden. 

111. D a s  a c h t z e h n t e  J ah rhunde r t .  
Die  En t s t ehung  d e r  modernen Universi ta t .  

1. Die  Neugrundungen. Durch zwei bedeutende 
Neugrtindungen wurde das neue Zeitalter heraufgeftihrt: 
Ha l l e  (1694) und Gott ingen (1737), woran sich als 
dritte noch Er l angen  (1 747) anschliesst, die Universitlt. 
der frltnkischen k'iirstentumer, die zu einem nicht un- 
wichtigen Nittelglied zwischen dem Norden und Stideii 
Deutschlands geworden ist. Alie drei bltihen noch heute. 
Die beiden ersten sind die weitgeoffneten Thore, wodurch 
die moderne Phiiosophie und Wissenschaft, nebst der 
modernen Aufklarung und Bildung, ihren Einzug in das 
deutsche Universitiitswesen und durch dieses in das 
deutsche Volksleben gehalteil haben. 

Hal le ,  die Universitlt des aufsteigenden branden- 
bi~rgisch-preussischen Stnats, erhielt ihr Gepriljic voi 

allem durch drei Miinner: den Juristen C hr. T honinsius, 
den ersten Veranlasser des Studiums, den Theolog..rii 
A. H. F r a n c k e  und den Philosophen Chr. 11-glft'. 
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Thomasius ,  ein Schiller Samuel  Pufendorffs,  des . 
ersten Naturrechtslehrers an einer deutschen Universitiit 
:in Heidelberg war 1662 der erste Lehrstuhl fur die 
iieue Behandlung des Rechts errichtet worden), war 
durchaus ein Mann der neuen, franzosisch-hofischen 
Bildung; er  ist der Herausgeber der ersten Monatsschrift 
in deutscher Sprache (seit 1688), auch der erste, der die 
deutsche Sprache auf das Katheder fuhrte. Ein Ver- 
iichter scholastischer Philosophie und humanistischer . 

Eloquenz, theologischer Orthodoxie. und altgelahrter 
Jurisprudenz, kam e r  mit der heimatlichen Universitat 
Leipzig, wo e r  als Privatdocent lehrte, bald in heftige 
Konflikte. Er musste weichen und wendete sich nach 
Halle, wo er  glinstige Aufnahme fand; der Kreis von 
Schillern, den er  hier um sich sammelte, wurde der 
Stamm der 1694'gegrundeten Universitat. Die theo- 
logische FttkultAt erhielt ihre Richtung durch Francke ,  
den Hauptvertreter des Pietismus, der ehenfails von dem 
orthodoxen Leipzig ausgeschlossen worden war; er  wies 
sie auf glaubiges Bibelstudium und praktisches Christen- 
tum. Die von ihm begriindeten Anstalten des Hallischen 
Waisenhauses wurden auch seinen Studierenden zur 
Cebungsschule in der Praxis des Christentums und in1 
Jugendunterricht. In der zweiten Halfte des Jahr- 
hunderts lehrte in der theologischen Fakultllt Joh. Sal. 
S e m l e r ,  der Begrunder der kritisch- historischen Be- 
handlung der heiligen schriften. 

Von grosster Bedeutung ist endlich der Philosoph 
Chr. Wolff, der in der philosophischen Fakultat zu 
Haiie von 1707-1723 und dann wieder von 1740-1754, 
in der Zwischenzeit in Narburg lehrte. Seine Vertreibung 
unter Friedrich Wiihelrn I. und seine ruhmvolle Wieder- 
h e ~ t e i i u n g  durch Friedrich den Grossen bezeichnet die 
grosse Wende der Zeiten. Das Durchdringen Wolffs be- 
deutet eigentlich das Ende der scholastischen Philo- 
sophie, an ihrer Stelle ergriff nunmehr die moderne 
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Philosophie in (iestalt des Wolffischeii Systems Besitz 
von den deutschen Universitaten. War bisher die Auf- 
gabe des philosophischen Unterrichts die Eintibung der 
Begriffe der aristotelischen Schulphilosophie gewesen. 
in erster Linie als Vorbereitung zum theologiscl~en 
Studium, so stellte sich die neue Philosophie trotzig auf 
die eigene Vernunft. Wolffs ,Vernlinftige Gedanken-. 
der Generaltitel seiner deutschen Schriften, weisen die 
Abhangigkeit der Philosophie von der Theologie ent- 
schieden von sich: auf die modernen Wissenschafteii 
der Mathematik und Naturwissenschaft gestutzt, soll sie 
voraussetzungslos die Wahrheit suchen, mogen die 
Theologen zusehen, wie sie damit zurecht kommen. 
Und wie filr die theoretische Philosophie lehnt sie auch 
fiir die praktische die theologische Begrundung eiit- 
schieden ab: Recht und Moral sind allein auf der Ver- 
nunfterkenntnis vom Wesen des Menschen und der Gesell- 
schaft zu grtinden. 

Die Wolffische Philosophie drang im Verlauf hes 
18. Jahrhunderts nn allen protestantischen Universitiiteii 
durch. Auch die oberen Fakultitten erfuhren ihren 
Einfluss; Jurisprudenz und Theologie nahmen die ,,Ver- 
ntinftigen Gedankenu in sich auf. Das Vertrauen ziir 
Vernunft als der berufenen Leiterin in cilleii Fragen der 
Theorie und der Praxis ist zu keiner Zeit so gross pc- 
Wesen als in der zweiten Hiilfte des 18. Jahrhundert>. 
In der Hervorbringung der neuen, auf Mathematik ge- 
grundeten Ansicht vom Universum, in der Verscheuchunp 
des Hexen- und Teufelsspuks durch den siegreiclieii 
Gedanken der Gesetzmussigkeit und Vernunftigkeit der 
Natur, in der Begrundung der technischen Herrschaft 
tiber die Katurkritfte schien die Vernunft ihre Refilliiguii~ 
zur Leitung des Denkens und des Lebens unwidei- 
sprechlich dargethan zu haben. In diesciii Glauben i+t 
die neue Philosophie aufgenommen worden und h e w  
schend gewesen. 
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l?ur die deutschen Universitsten bedeutet die 
Rezeption der modernen Philosophie und Wissen- 
schaften die entscheidende Wendung. Dadurch sind 
sie aus der Versumpfung, worin sie am Ende des 
17. Jahrhunderts lagen, herausgekommen; unter der 
Fuhrung der WolfAschen Philosophie haben sie die 
dominierende Steilung im geistigen Leben des deutschen 
Volkes gewonnen. Dass die Universitflten der grossen 
westlichen Nachbarlander die moderne Philosophie nicht 
in sich aufnahmen, dass sie Schulen blieben, die dem 
freien Gedanken sich nicht zu offnen vermochten, das 
ist der Grund, weshalb sie fltr das Leben jener Volker 
bis auf diesen Tag eine so viel geringere Bedeutung 
haben. In Frankreich und England blieben die ftihreii- 
den Geister ausserhalb der Universitaten, man denke 
an die Enzyklopitdisten; in Deutschland stehen sie seit 
Wolff und Kant innerhalb. Nicht an der Berliner 
Akademie haben diese beiden flihrenden Geister ihren 
Wirkungskreis, sondern an zwei Provinzialuniversitaten. 
Dass Wolff im Jahre 1740 es ablehnte nach Berlin an 
die Akademie und den Hof zu kommen, dass er  die 
Universitiit vorzog, ist ein Zeugnis fur die Wandlung 
die sich seit Leibniz' Tagen vollzogen hatte. 

Halle hat den Ruhm, die erste moderne Universitiit 
zu sein: sie ist als erste auf das Prinzip der libertas 
philoxophandi, der freien Forschung und Lehre ge- 
grundet. Man hatte in Halle ein deutliches Bewusstsein 
davon. Als die Universitat im Jahre 171 1 den Geburts- 
tag ihres Stifters beging, hielt der Professor Gun  d 1 ing  
eine Rede: De Iibertatc Fridericicruae; sie feiert die 
jtingste Universitat als die Burg des freien Gedankens. 
Ihr Schluss lautet: Veritm adhuc in rnrdio posita rxt; 
qui p o f e ,  adscendat, qui azcdet, rapiat: rt applaudemrcrr. 
Ein ktihiies Wort, das genau die grosse Wandlung be- 
zeichnet. Der altere Universitutmnterricht ging liberall 
von der Voraussetzung aus, dass die Wahrheit gegeben 
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sei, es handelte sich im Unterricht um ihre Ueber- 
lieferung, und es war die Pflicht der Aufsichtsbehorde, 
darauf zu achten, dass keine falsche Lehre uberliefert 
werde. Der neue Universitatsunterricht geht von der 
Voraussetzung aus, dass die Wahrheit zu suchen ist: 
die Aufgabe des Unterrichts ist, hierzu geschickt zu 
machen und anzuleiten. Die Universitat zog hiermit 
erst die Konsequenz der durch die Reformation ge- 
schaffenen Lage. 

In der zweiten HUlfte des 18. ~ahrhunderts er- 
wuchs der Hallischen Universitiit in Go t t ingen  eine 
Nebenbuhlerin, von der sie zuletzt tiberfltigelt wurde. 
Am Ende des Jahrhunderts galt Gottingen als die vor- 
nehme Universitat; hier studierten die Grafen und 
Barone des heiligen romischen Reichs deutscher Nation 
bei Schlozer  und Pl l t ter  dieStaats- undRechtswissen- 
schaften. Hier lehrte M oshe im Kirchenhistorie und 
elegante Kanzelberedsamkeit, J. D. Michaelis Orientalia; 
hier wirkten Alb r e c h t  V: Hal le r  und sein Nachfolger 
B lumenbach,  zu ihrer Zeit die Triiger der Wissen- 
schaft vom Menschen, der physischen Anthropologie; 
ferner der beruhmte Astronom Tob. Mayer,  der geist- 
volle Physiker Lich t enbe rg  und der elegante Mathe- 
mathiker Kiistner. Endlich fand an der Gottinger 
Universitilt auch das neu erwachende Altertumsstudium 
seine erste Pflanzsthtte; ihre Philologen, J. M. Gesne r  
und .T. G. He y ne, denen die Zuriickftihrung der Griechen 
in die Universitflt verdankt wird, fanden einen neuen 
Gesichtspunkt fur die Behandlung der klassischen 
Autoren: nicht um tote Gelehrsamkeit, auch nicht um 
lateinische und griechische Imitation handelt es sich, 
sondern um den lebendigen, bildenden Verkehr mit den 
klassischen Schriftstellern, den hochsten Mustern der 
Kunst und des Geschmacks. Das ist der Gesichtspunkt 
des Neuhumanismus, durch ihn hat die Beschhftigun~ 
n ~ i t  den Alten wieder ein verstilndliclies, menschliches 
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Ziel erhalten, ihre Aufgabe ist die Bildung des Sinnes 
und Geschmacks fur das Schone und Grosse in der 
litterarischen Darstellung. Dieser Neuhumanismus steht 
nicht im Gegensatz, sondern in lebendiger Wechsel- 
wirkung mit der gleichzeitig aufbluhenden deutschen 
Dichtung, die Bbrigens ebenfalls in Gottingen einen 
Mittelpunkt hatte, es sei nur an Hallers Dichtungen, 
an Gesners deutsche Gesellschaft und an den Hainbund 
erinnert. 

Halle und Gottingen sind im 18. Jahrhundert die 
anerkannt fahrenden Universitaten, Halle mit seinen 
1000-1500 Studenten auch (neben Jena und Leipzig) die 
besuchteste, wogegen das exklusivere Gottingen das 
erste Tausend nicht Bberschritten hat. Sie haben durch 
ihren Vorangang im Verlauf des 18. Jahrhunderts eine 
vollstandige Umgestaltung des ganzen deutschen Uni- 
versitfitswesens bewirkt, zuerst im protestantischen 
S o d e n ,  dann auch im katholischen Suden. Oesterreich 
und Baiern und ebenso die frlinkischen und rheinischen 
Bistumer, haben sich unter dem Drucke der siegreich 
sich durchsetzenden Aufklarung, unter der Einwirkung 
zugleich der politischen und militarischen Ueberlegen- 
heit des Staats des ,,philosophischenu Konigs, zur Nach- 
folge entschlossen; seit der Mitte des Jahrhunderts fand 
in allen diesen Landern eine durchgreifende Reform 
des gesamten Universitats- und Schulwesens statt. Am 
Ende des 18. Jahrhunderts blickte das deutsche Volk 
auf seine Universitibten als die Anstalten, von denen 
es vorzugsweise die Antriebe zum Fortschritt auf allen 
Lebensgebieten erwartete, dieselben Anstalten, die noch 
r o r  einem Jahrhundert das Hohngelllchter der hofischen 
Gesellschaft waren. 

Ich hebe hier noch eine Thatsache hervor. Das Auf- 
steigen der deutschen Universitaten im 18. Jahrhundert 
ist zunlSchst bedingt durch das Aufsteigen der philo- 
sophischen FakultSlt aus den1 Dienstverhilltnis zur 
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fiihrenden Stellung; hatte sie bisher, um Ausdrucke 
Kan t s  zu gebrauchen, als nwi l ln  theologine der Herrin 
die Schleppe nachgetragen, so trug sie nunmehr ihr, 
und ebenso der Rechtswissenschaft und Medizin, die 
Fackel voran. Es ist aberbemerkenswert, dass sie ihre 
Erhaltung jenem ersten Verhllltnis zur Theologie ver- 
dankt. Wenn sich nicht in den protestantischen Ge- 
bieten die theologische FakulUlt als ein lebendiges Glied 
der Universitilt erhalten hfltte, dann ware voraussicht- 
lich auch die Philosophie und die philosophische Frtkultilt 
nicht am Leben geblieben. Die Sache tritt klar herror, 
wenn man den Entwickelungsgang in Deutschland und 
Frankreich vergleicht. In Frankreich verloren nach 
dem Tridentinum und der BegIindung bischtiflicher 
Seminare zur Ausbildung des Klerus die theologischen 
Fakultuten ihre Schuler, sie gingen als Lehranstalten 
so gut wie ganz ein, nur der gespenstige Schatten eines 
Grade, d. h. Titel erteilenden Instituts blieb tibrig. Gleicli- 
zeitig verwandelten sich die alten artistischen Fakul- 
tiiten, obwohl sie der Universitiit inkorporiert blieben, 
in geschlossene niedere Schulen (collPges), ohne inneren 
Zusammenhang mit den oberen Fakultllten, und ebenso 
ohne lebendigen Zusammenhang mit der Litteratur und 
Bildung, der Philosophie und Wissenschaft der Zeit. Die 
Folge war, dass die juristischen und medizinischen 
Fakultaten hier allein ubrig blieben, nun aber als fiir 
sich bestehende Fachschulen, als welche sie dann unter 
dem Kaisertum auch formell konstituiert wurden. Ti1 

Deutschland dagegen verblieb die Ausbildung der Geist- 
lichen der Cniversitiit, vor allem in den protestantischeii, 
doch in erheblichem Umfang auch in den katholischen 
1,anderii. Und die theologische Fakultat, durch das ganze 
16. und 17. Jahrhundert die wichtigste und besuchtestc. 
hat nun auch die philosophische als ihre Vorschule nm 
Leben erhalten: ohne philosophische und philologiaclie 
Studien war eine wissenschaftliche Ausbildung in der 
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Theologie unmoglich. So steht auch von dieser Seite 
die deutsche Universitikt mit der Reformation im engsten 
Zusammenhang. 

'2. Die Veranderungen im Univers i  t a t sun  t e r -  
r icht .  Fessen wir sie in eine Summe, so konnen wir 
sie mit folgenden Satzen aussprechen: 

1) An die Stelle der aristotelisch-scholastischen 
Philosophie ist die moderne  Phi losophie getreten; 
ihre Grundlage die modernen Wissenschaften, vor allem 
Mathematik und Nrtturwissenschaft; ihr Prinzip die 
Autonomie der menschlichen Vernunft. 

3) An Stelle der gebundenen Lehrnorm hat sich das 
Prinzip der f r e i en  For schung  und der F re ihe i t  d e r  
L e h r e  durchgesetzt. 

3) In der Form des Unterrichts tritt eine ent- 
sprechende Wandlung hervor: der sys t ema t i sche  
Lehrvortrag hat die alte Form der Erklarung kanoni- 
scher Texte verdrangt. Im Zusammenhang hiermit steht 
das Durchdringen der Semesterordnung, wodurch 
eugloich der Wechsel der Universitat erleichtert wurde; 
Haue und Gottingen haben zuerst seit Wittenberg rasch 
wechselnden Zulauf aus ganz Deutschland. 

4) Die Disputation ist mit der scholastischen Philo- 
sophie im Absterben; an ihrer Stelle beginnen die 
Univerei  t a t sseminare  aufzukommen, an ihrer Spitze 
die philologischen Seminare unter Ge s n e r und He n e 
in Gottingen, F. A. Wolf in Halle. 

5) Der abgestorbene althumanistische Imitations- 
betrieb der alten Sprachen wird durch das lebendige  
neuhumanis t i sche  Studium d e r  Alten, jetzt vor 
d e m  der Gr i echen  ersetzt; dadurch tritt die Universitilt 
zugleich in die innigste Beziehung zu der jungen 
deutschen Litteratur und der von ihr getragenen neuen 
Gesamtbildung des Volks. 

0) Die d e u t s c h e  S p r a c h e  hat sich an Stelie der 
lateinischen als Unterrichtssprache durchgesetzt: ein 
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auch in der Hinsicht wichtiger Vorgang, dass dadurch 
erst die lebendige und belebende Rede Eingang in die 
Universitat fand; mit der steifen, unlebendigen lateini- 
schen Schulsprache hatte sie nimmermehr den tiefen 
und breiten Einfluss auf die allgemeine Bildung er- 
langt. - Sollte aber noch jemand den Untergang der 
lateinischen Sprache als ,,Sprache der Wissenschaftu 
beklagen oder gar von der Moglichkeit seiner Wieder- 
einsetzung traumen, dem setze ich ein Wort Doilingers 
her, der als katholischer Theolog noch aus lebendiger 
Uebung das Latein als Vorlesungssprache kannte: 
,Nichts ist erwlinschter und bequemer ffir den mittel- 
massigen und beschrankten Lehrer, der nur Herkomm- 
liches mitzuteilen weiss, als der Gebrauch der lateinischen 
Sprache. In dem ausgetretenen Geleise dieses selbst 
schon in seiner modernen Gestalt verarmten Idioms ver- 
birgt sich trefflich die eigene Unklarheit der Begriffe 
und die Dtirftigkeit der Gedanken; GtemeinplBtze, die 
im deutschen Gewand unertrilglich waren, klingen doch 
etwas vornehmer in der lateinischen UmhUiiung. (Die 
Cniversitat sonst und jetzt, S. 16). 

IV. D a s  neunzehnte  Jtihrhuiidert .  
Vorhe r r scha f t  d e r  wissenschaf t l ichen  Forschung.  

1. Neugrfindungen. Auch dieses Zeitalter wird 
durch ein paar wichtige Keugrundungen eingeleitet. 
Vornii geht die Universitat Berlin,  im Jahre 1809 unter 
den denkwurdigsten Umstanden in der Hauptstadt des 
preussischen Staats als Ersatz fur das iin Tilsiter Frieden 
verlorene Halle errichtet, um zu beweisen, ,,dass Preussen 
den Beruf, den es lange geiibt hat, auf die hohere 
Geistesbildung vorzliglich zu wirken und in dieser seine 
Macht zu suchen, nicht aufgeben, sondern 1-ielmelir von 
vorne anfangen will; dass Preussen, was wohl ebenso 
riel wert ist, sich nicht isoliere11 will, sondern auch in 
dieser Hinsicht mit dem gesamten natiirlichen Deutsch- 
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land in lebendiger Verbindung zu bleiben wt in~ch t .~  
So deutet Sch le i e rmache r  in den ,,Gelegentlichen 
Gedanken uber UniversitAten (S. 145), worin er  der 
neuen Universitat ihren geistigen Stiftungsbrief ge- 
schrieben hat, der neuen Berliner Hochschule ihre Idee 
und ihren geschichtlichen und nationalen Beruf. Die 
Verlegung der alten ViadAna von Frankfurt nach 
Bres lau ,  wo sie mit der dortigen Anstalt zu einer 
grossen neuen Universitilt vereinigt wurde, schloss sich 
unmittelbar an (181 1). Nach dem Frieden wurde fur die 
westlichen Provinzen eine neue Universitat grossen Stils 
zu Bonn errichtet (1818). Auch das neue Konigreich 
Baien  schuf sich in Munchen eine grosse zentrale 
Cniversitat (1826), worin die alte Landesuniversitiit 
Ingolstadt, nachdem sie schon 1800 nach Laiidshut ver- 
legt worden war, fortlebt. Eine lange Reihe hervor- 
ragender Gelehrter aus dem mittleren und nordlichen 
Deutschland ist unter den drei ersten bairischen Konigen 
nach Munchen berufen worden und hat wesentlich dazu 
beigetragen, die Wissenschaften auf dem bis dahin von 
den kirchlichen Orden beherrschten Boden anzupflanzen. 
Die o s t e rr e i c hi s c h e n Universitilten, um das hier ein- 
zufligen, sind erst durch die Stiirme des Jahres 1848 
aus der Stagnation, in die sie nach der grossen unter 
Maria Theresia und Joseph II. durchgefuhrten Reform 
des 18. Jahrhunderts wieder versunken waren, heraus- 
gerissen und mit den deutschen Universithten auch durch 
personlichen Austausch in lebendige Wechselwirkung 
gebracht worden. Den Beschluss macht die Erneuerung 
der alten Universitat S t r a s sb  urg  durch das neiie 
deutsche Reich (1872). Auf der andern Seite waren 
eine grosse Anzahl, zum Teil freilich lilngst. dahin- 
siechender Universitaten auf der Wende des 18. und 19. 
Jahrhunderts unter den Sturmen der franzosischen 
Revolution und den folgenden Staatsumwfllzuiigen in 
Deutschland eingegangen, darunter bertlhmte Namen: 
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Erfurt, Wittenberg, Helmstadt; von katholischen: Koln, 
Mainz, Dillingen. So erscheinen die politischen Schick- 
sale der Ltinder in den Wandlungen der Universitaten. 

Die Grundung der Berliner Universitut, in jeder 
Hinsicht eine hochst bedeutsame That des so grausam 
niedergeworfenen und so tapfer sich wieder aufrichten- 
den preussischen Staats, erhalt noch eine besondere 
Wichtigkeit dadurch, dass sie den Entschluss bedeutete, 
an der alten Form der Universitiit als einheitlicher ge- 
lehrter Korperschaft festzuhaken. Zeitlich mit der Neu- 
organisation des franzosischen Hochschulwesens durch 
Napoleon I. zusammenfallend, ist sie in bewusstem 
Gegensatz zu ihr geschafien. Es verlohnt sich einen 
Augenblick dabei zu verweilen; es ist in jenen Tagen 
uber die Erhaltung der Universitat in deutschem Sinn 
Iiberhaupt entschieden worden. 

Napoleon I. hatte im Jahre 1808 auf dem von der 
Revolution geschaffenen leeren Platz die uiiiverxitc; 
i r r ~ p ! r i d e  errichtet, jene einheitliche Verwaltungsorgani- 
sation, der mit den Schulaufsichtsbehorden alle Schulen 
aller Gattungen und Grade, von der Hochschule bis zur 
PrimBrschule, eingeordnet waren. An die Stelle der 
alten, von der Revolution verschlungenen Universitflten 
traten selbstnndige, straff organisierte Fachschulen, vor 
allem fur den juristischen und medizinischen Unterricht; 
die thcologischeFakultiit fiel aus und die philosophische, als 
fncuitr' des xciewex und facuEtP des lcttrex organisiert, blieb 
bedeutungslos, vielfach zu einer blossen Examinations- 
anstalt fur das Bnccalaureat herabsinkend. Die 
juristischen und medizinischen Fakultuten wurden nach 
militiirisch-klerikalem Zuschnitt eingerichtet, ihr Zweck 
nicht wissenschaftliche Forschung, die Iintte ihren Ort 
in den grossen Instituten zu Paris, sondern brauchbare 
und zuverliissige Beamte fur den kaiserlichen Dienst zu 
bilden. Feste Studienordnungen mit vorgeschriebenen 
Lehrprogrammen und Prufungen regelten den ganzen 
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Unterrichtsbetrieb, die Professoren nichts als Unterriclits- 
beamte des Staats mit der Aufgabe, die eingeschriebenen 
Studenten zu den Prufungen vorzubereiten, welche die 
FakulMt als Prlifungsbehorde des Staats abhielt. 

Als der preussische Staat zur selben Zeit 
W. V. Humb old t an die Spitze seines Unterrichtswesens 
stellte, zeigte schon diese Wahl, dass man nicht gesonnen 
sei, den Sieger auf diesem Gebiet nachzuahmen; der 
Same Humboldts, eines Mannes, der in seiner Person 
die seltene Einheit eines grossen Gelehrten und eines 
Staatsmannes von hohen Ideen darstellte, bedeutete ein 
F'rogramm: nicht milit#rische Organisation und Disziplin, 
sondern Achtung vor der Wissenschaft und ihrem 
Lebensprinzip, der Freiheit. Man darf sagen: die neue 
Berliner UniversitAt ist in vollem und bewusstem Gegen- 
satz gegen die Hochschulen des Militardiktators orgarii- ' 

ziiert worden, das Prinzip nicht Einheit und Unterordnung, 
sondern Freiheit und Eigentumlichkeit, die Professoren 
nicht Lehr- und Prtifungs-Beamte des Staats, sondern 
selbstsndige Gelehrte, der Unterricht nicht auf eine 
voruchriftemassige Studienordnung, sondern auf Lehr- 
und Lernfreiheit gestellt, das Ziel nicht Ausstattung mit 
enzykloptidiscben Kenntnissen, sondern eigentlich wissen- 
schaftliche Bildung, die Studierenden nicht zur Brauch- 
barkeit filr den Staat abzurichtende kunftige Beamte, 
sondern durch freies Studium der Wissenschaft zur 
Selbstilndigkeit des Denkeris, zur geistigen und sittlichen 
Freiheit zu filhrende junge Munner, eben darum die 
Amtsprllfungen von der Universitat losgelost und neben 
den akademischen Prufungen fur die Grade 01s besondere 
Strratsprtifungen organisiert. 

Ich kann mir nicht versagen, aus dem Entwurf 
einer Denkschrift, worin W. V. Hum boldt bei dem 
Antritt seines Amts seine Grundsittze fur die Organi- 
sation des Universitatswesens niedergelegt Iist, einige 
Satze herzuschreiben. Im entschiedensten Gegensatz 
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zu seinem Vorganger, V. Massow, der aus der ,Fulle 
des Herzensu sich der Meinung anschloss, dass statt 
der veralteten und anomalen Universitaten ,nur 
Gymnasien und andererseits Akademien fir Aerzte, 
Juristen U. s. W. sein solltenu, also Vorschulen und tech- 
nische Hochschulen, will Humboldt die Erhaltung der 
Universitaten in ihrer alten Gestalt als einheitlicher 
wissenschaftlicher Anstalten, auf denen Forschung und 
Unterricht mit einander ihren Ort haben: ,Der Haupt- 
gesichtspunkt bleibt die Wissenschaft, denn so wie diese 
rein dasteht, wird sie von selbst und im Herzen, wenn 
auch einzelne Abschweifungen vorkommen, richtig er- 
griffen. - - Einsamkeit und Freiheit sind die in ihrem 
Reiche vorwaltenden Prinzipien.' Der Staat hat eigent- 
lich keine Aufgabe, als die notwendigen ausseren Mittel 
zur Verfligung zu steilen und die rechten Manner zu 
wghlen; in die innere Thittigkeit hat er  sich nicht ein- 
zumischen: ,er muss sich immer bewusst bleiben, dass 
er  nicht das bewirkt noch bewirken kann, ja dass er 
vielmehr immer hinderlich ist, sobald er sich hinein- 
m i ~ c h t . ~  Das Verhaltnis von Lehrer und Schiiler ist 
das gemeinsamer Arbeit an der Wissenschaft. ,Der 
erstere ist nicht ftir die letzteren, beide sind flir die 
Wissenschaft da; sein Geschaft hangt mit an ihrer 
Gegenwart und wtirde ohne sie nicht gleich glllcklich 
von statten- gehen; er  wtirde, wenn sie sich nicht von 
selbst um ihn versammelten, sie aufsuchen, um seinem 
Ziele naher zu kommen durch die Verbindung der ge- 
tibten, aber eben darum auch 1eicht.er einseitigen und 
schon weniger lebhaften Kraft mit der schwacheren 
und noch parteilos nach allen Richtungen mutig hin- 
strebenden.' ,,Wenn man die Universitat nur dem 
Unterricht und der Verbreitung der Wissenschaft, 'die 
Akademie aber ihrer Erweiterung bestimmt e rk lw ,  so 
thut nian der 
schaften sind 

ersteren offenbar Unrecht. Die Wissen- 
gewiss eben so sehr und in Deutschlmd 
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mehr durch die Universitatslehrer, als durch Akademiker 
erweitert worden und diese Manner sind gerade durch 
ihr Lehramt zu diesen Fortschritten in ihren Fuchern 
gekommen. Denn der freie mundliche Vortrag vor Zu- 
horern, unter denen doch immer eine bedeutende Zahl 
selbst mitdenkender Kopfe ist, feuert sicherlich ebenso 
sehr a n  als die einsame Wilste des Schriftstellerlebens 
oder die lose Verbindung einer akademischen Qenosseii- 
cchafLu*) 

Selten hat der Erfolg, der grosse Richter in ge- 
schichtlichen Dingen, so unzweideutig entschieden als 
zwischen diesen beiden Organisationsprinzipien des 
Hochschulunterrichts. In Frankreich war die Folge: 
Zentralisierung des Wissenschaftsbetriebs in Paris, Ver- 
odung der Provinzen, Zerstorung der philosophischen 
FakulUt, des Mutterbodens der eigentlich gelehrten 
Arbeit,Verwandlung derHochschulen in technische Staats- 
schulen, mit schabloniertem Unterrichtsbetrieb obne 
wissenschaftlichen Geist; in Deutschland dagegen eine 
Fuiie bluhender, selbstandig sich entwickelnder, im 
Wettbewerb sich steigernder Sitze gelehrter Forschung 
und wissenschaftlichen Unterrichts und ein durch das 
ganze Land verbreitetes wissenschaftliches Leben. J a  
selbst fllr das politische Leben des deutschen Volks sind 
die freien, unpolitischen Universitaten von Bedeutung 
geworden, von unendlich grosserer als die napoleonischen 
Staatsschulen, die jedes neue Regiment als Mittel der 
Selbsterhaltung auezunutzen bestrebt war; die deutschen 
UniveruitAten in ihrer Gesamtheit die Inkorporntion des 
politischen Instinkts, man darf sagen, des guten Geistes 
der Kation. 

3 Die unvollendet gebliebene Denk~hri f t  ist abgedruckt in 
A. Harn a c k e  Geechichte der Berliner Akademie der Wiesenschaften, 
E, 361 ff. Zu vergleichen B. Gebhardt,  W. V. Hrimboldt als 
Staatemann X., 118 11. Einen rortrefflichen Bericht iiber die Vor- 
geachichte und die Grundung der Universitat Berlin giebt 
R KiJpke, die Grundung der I!niversiuit Berlin, 1860. 

6 
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Auch das hangt damit zusammen, dass die deutschen 
Universitilten im 10. Jahrhundert etwas von der alten 
Universalittlt der ersten Universitaten wieder erlangt 
haben, nur jetzt nicht auf dem Boden der mittelalter- 
lichen Kircheneinheit, sondern der Einheit menschlicher 
Gesittung und wissenschaftlicher Arbeit, der Einheit des 
modernen. Humanittitsgedankens. Der konfessionelle 
Charakter der alten Landesuniversitat wurde voilstundig 
abgestreift. Ebenso wurde der territoriale Charakter 
abgestreift: die Universitat eine Anstalt fur freie Wahr- 
heitsforschung, die keine Grenzen der Kirche und des 
Staatsgebiets kennt. Und wirklich ist die alte Inter- 
iiationalitiit zuruckgekehrt: wie im Mittelalter die 
Studenten aus allen Liinclerii auf die italienischen und 
frnnzosischen Generalstudien zogen, so kommen gegen- 
wiirtig die Fremden vom fernen Westen und vom 
fernsten Osten nach Deutschland, um auf unsern Uni- 
versitilten in die wissenschaftliche Arbeit sich einfuhren 
zu lassen. Wahrlich, fiber Erwarten hat sich das Wort 
W. V. Humboldts  erfullt, das er  in dem Generalbericht 
aber die Berliner UniversitAt an den Konig (23. Mai 1810) 
schrieb: ,,dass ein Staat wie ein Privatmann immer gut 
und politisch handelt, wenn er  in einem Augenblick, wo 
ungfinstige Ereignisse ihn betroffen haben, seine Kriifte 
anstrengt, irgend etwas bedeutend Wohlthiltiges dauernd 
fur die Zukunft zu stiften und es an seinen Namen an- 
zuknupfen.' 

2. Die ge is t igen  Kra f t e  und Stromungen.  
Obenan steht im 19. Jahrhundert hinsichtlich des Ein- 
fiusses sowohl auf das gesamte geistige Leben als auf 
den Wissenschaftsbetrieb und die Gestaltung des Unter- 
richts die p hilos opliische Fakultilt. Von bekannten 
und beruhmten Namen gehoren ihr allein vielleicht mehr 
nii nls den drei tibrigen zusammengenommen, wie sie 
denn auch im Lehrkorper jetzt regelmassig der Zahl 
nach weitaus die stilrkste ist. 
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Am Anfang dieser Epoche stand die Phi losophie 
als die fahrende Wissenschaft im Vordergrund, es war 
Kan t ,  dessen System noch vor Ablauf des 18. Jahr- 
hunderts dem Wolffischen die Herrschaft auf den Uni- 
~ersi t i i ten abgewonnen hatte. Sein zentraler Gedanke 
entfernt sich tkbrigens von dem der Wolffischen Philo- 
sophie doch nicht allzu weit: die SelbsUlndigkeit und 
Selbstherrlichkeit der Vernunft ist beiden absolute 
Forderung; und auch in dem Glauben an die Vernunft- 
mussigkeit der Wirklichkeit begegnen sie sich; nur dass 
aant sie anders fundiert: in den Kategorieen des Ver- 
standes haben wir zugleich die Grundstruktur der 
Erscheinungswelt: und in den Ideen der Vernunft die 
unaufgebbaren Postulate ftkr die Konstruktion der Wirk- 
lichkeit selbst. An Kant schloss sich die spekulative 
Philosophie, auch sie ganz und gar in dem Glauben an 
die Vernunft lebend: die Wirklichkeit objektive Vernunft 
und darum durch Vernunft erkennbar. In J ena ,  der 
Sachbarstadt Weimars, hatte die neue Philosophie zu- 
erst ihren Mittelpunkt: F i ch te ,  Schel l ing,  Rege l  
haben hier ihre bedeutende Wirksamkeit als akademische 
Lehrer begonnen. Dann trat die neue .Universitilt 
Berl in  an die erste Steile; Fichte unter ihren geistigen 
Griiiidern, ihr erster Rektor, dann Hegel iiber ein Jnhr- 
zehnt ihr dominierender Lehrer. Hegel hnt auf das 
gesamte preussische Unterrichtswesen einen bedeuten- 
den Einfluss ausgetkbt, seine Pliilosophie konnte in d ( ~  
zwanziger und dreissiger Jahren als die preussische 
Staatsphilosophie bezeichnet werden, und zwar in 
doppeltem Sinne: sie war die offiziell riiierkrinnte Philo- 
sophie des Staats oder doch des Ministeriums Blteiistein, 
und andererseits war Hegel der philosophische Interpwt 
des Staats als der objektiven Vernunft. - 31it dem 
Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. nahm das 
Verhaltnis ein Ende; der Konig hasste den IIegelschen 
Rationalismus und berief zu seiner Bekiimpfuiig den 

6* 
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alten Schel l ing  von Munchen nach Berlin, freilich ver- 
geblich. Neben Fichte und Hege1 hat auch Sch le i e r -  
m a c h e r  wie durch theologische, so auch durch philo- 
sophische Vorlesungen eine bedeutende Wirksamkeit 
gehabt. Als Vertreter einer anders gerichteten Philo- 
sophie ist He rba r t ,  in Gottingen und Konigsberg thiStig, 
zu nennen; seine positivistische Richtung hat nach dem 
Niedergang der Hegelschen Schule zeitweilig betraclit- 
liche Ausbreitung gewonnen, vor allem such a n  den 
osterreichischen Universituten. 

Unter den geistigen Kriiften der Zeit steht an  zweiter 
Stelle die neuhumanis t i sche  Al te r tumswissen-  
schaft .  F. A. Wolf, der dem alten Gottinger Heyne 
rasch den ersten Rang abgewann, lehrte zuerst in Halle, 
dann an der Berliner Universitllt, die, von Anfang an 
zu einem Ilauptsitz der Altertumswissenschaften bestimmt, 
bis auf diesen Tag dieser Bestimmung treu geblieben 
ist. Neben und nacheiiiander haben hier B o e c  kh, 
Lachmann ,  Haupt ,  Curt ius ,  Mommsen U. a. gelehrt. 
T rende lenburg ,  der Erneuerer der aristotelischen 
Philosophie, lange Jahre ein einflussreicher Lehrer, ver- 
knupfte das philosophische mit dem philologischen 
Studium. Neben Berlin erhob sich Bonn zu einer Pfianz- 
statte der Philologie: hier lehrten Niebuhr,  Welcke r ,  
Brandis ,  Ritschl.  Leipzig behauptete durch G. Her-  
mann seinen alten Rang; in Gottingen wirkte 0. MCllle r, 
in Munchen Fr. Thiersch. 

Wichtig ist sodann das Aufgehen neuer Zweige 
der philologischen Forschung. Vor allem ist hier der 
Anpflanzung der ge rmsn  is t is C h en  Philologie durch 
, J s<~ob  und Wilhelm Grimm zu gedenken, die erst in 
Gottingen, dann in Berlin lebten und wirkten. Daran 
schliesst sich das Studium der romaniscl ien Philo- 
logie, dessen Begrunder Diez in Bonn war. Auch das 
Studium der Sprachen und Litteraturen des Ostens 
nahm einen muchtigen Aufschwung: es gentigt die 
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Samen von Bopp, dem Begrilnder der vergleichenden 
Sprachwiosenschaft, von L e p sius,  dem Aegyptologeri, 
heide in  ~ e d i n ,  von Fr. Rtickert, dem grossen Spracli- 
forscher und Dichter, dessen Erlangen sich ruhmen darf, 
ZU nennen. 

Von hervorragender Bedeutung ist ferner das ge- 
waltige Wachstum der gesch ich t l i chen  Forschung.  
Hier ist zuerst die GrQndung des grossen Unternehmens 
der .3fmumenta Germanine zu nennen, an dem der Frei- 
herr v o n  Stein einen so bedeutsamen Anteil hat, ein 
Werk gleich sehr der vaterliindischen Gesinnung und 
des Eifers ftir die Vertiefung der geschichtlichen Er- 
kenntnis. Das Werk, das bis auf diesen Tag wlchst 
und blUht, ist ftir die deutsche Geschichtsforschung die 
hohe Schule der exakten Arbeit geworden. Unter den 
Cniversitiitslehrern sind aus der Blteren Zeit vor allem 
Niebuhr  in Bonn und Rnnke in Berlin zu nennen, 
denen eine lange Reihe von bedeutenden Schiilern auf 
dem Wege der von ihnen eingeschlagenen Quellenkritik 
und Quellenforschung gefolgt ist. Spiiter organisierte 
C;. W a i t z  in Gottingen sein historisches Seminar, dem 
eine grosse Zahl der jungeren Historiker ihre Schulung 
rerdanken. Bemerkt mag noch werden, dass der Ge- 
schichtsunterricht auf der Universitut und die Geschichts- 
litteratur in diesem ganzen Zeitalter bedeutenden Einfluss 
auf die Bildung der politischen Anschauungen der 
ftihrenden Kreise gewann: er  hat an der Neu- 
gestaltung unseres offentlichen Lebens im neuen 
deutschen Reich einen wichtigen Anteil; ich erinnere 
a n  die Namen Dahlmann,  Hliusser, Droysen ,  
V. Sybel ,  V. Tre i t schke .  Es ist nicht zufiillig, dass 
eine ganze Reihe von Historikern, unter ihnen auch der 
greise E. M. Arndt,  in den Reichs- und Landtagen der 
Jahre 1848-.SO eine hervorragende Rolle spielten: das 
deutsche Volk war gewohnt zu ihnen als seinen poli- 
tischen Filhrern aufzublicken. - Endlich mag hier noch 



C. R i t t e r  in Berlin genannt werden, der die Geographie 
zur Wissenschaft machte und sie auch den Lehrfachern 
der Universitat einfugte; sie bildet jetzt ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den Natur- und den Geschichts- 
wissenschaften. 

Seit dem Ende der zwanziger Jahre beginnt neben 
den philologisch-geschichtlichen Studien die m a  t he- 
matisch-naturwissenschaft l iche Forschung aufzu- 
bluhen. In Gottingen lehrten der Mathematiker G a u s s  
und der Physiker Weber .  In Giessen begrilndete 
Liebig mit bescheidensten Mitteln sein chemisches 
Laboratorium, die Mutteranstalt all der gewaltigen In- 
stitute, die Deutschland die FUhrung im Gebiet der 
chemischen Forschung und der chemischen Technologie 
gegeben haben. In Berlin wirkte J o h a n n  e s  Muller, 
der Begrunder der neuen Physiologenschule, aus der so 
viele hervorragende Manner hervorgegangen sind: die 
Durchfiihrung des Prinzips einer rein naturwissenschaft- 
lichen Erkliirung der Lebenserscheinungen, im Gegensatz 
zu der naturphilosophisch-spekulativen Erklurung, ist 
das werk  Mullers und seiner Schule; sie hat die Medizin 
auf naturwissenschaftliche Grundlage gestellt. 

So ist die erste Halfte des Jahrhunderts durch eine 
lange Reihe bahnbrechender Mariner und grundlegender 
Arbeiten ausgezeichnet. Die zweite ist mehr durch das 
Wachstum in die Breite charakterisiert. Das gilt fur die 
beiden grossen Forschungsgebiete, das philologisch- 
historische und das mathematisch naturwissenschaft- 
liche; eine grosse Fulle tuchtiger Krafte sind thatig, eine 
unendliche Menge tuchtiger Einzelarbeit ist geleistet 
worden. Die zugehorige Erscheinung ist die immer 
weiter gehende Spezialisierung der Forschungsgebiete; 
sie stellt sich in den Einrichtungen der Universitat in der 
bestundigcn Vermehrung der Lehrfacher und Lehrstilhle 
dar. Die Zahl der Lehrnmter in der philosophischen Fakul- 
tilt wird im Laufe des Jahrhuiiderts durchweg auf das' 
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Doppelte bis Dreifacbe gestiegen sein; Berlin begann 
mit zwolf ordentlichen Professuren, es hat jetzt mehr 
als flinfzig. 

Das miichtige Aufsteigen der wissenschaftlichen 
Forschung drlngte seit den dreissiger Jahren das 
Interesse an der Philosophie zurtick. Die spekulative 
Richtung, die, von Kant herkommend, aber ilber seine 
besonnene srenzabsteckung hinausgehend, in kIIhnem 
Wagemut, ja Uebermut es unternommen hatte, die Natur 
und die Geschichte in Form eines logisch notwendigen 
Systems a priori zu konstruieren, flel in Verachtung; 
und aber ein Menschenalter hat die Philosophie nber- 
haupt unter dem Druck des Misstrauens und der Miss- 
achtung gestanden, die ihr das Misslingen jener luftigen 
Unternehmungen eingetragen hatte. Erst in den letzten 
Jahrzehnten ist die Geringschatzung allmahlich gewichen; 
die Philosophie hat zu den Wissenschaften wieder ein 
friedliches Verhaltnie fruchtbarer Wechselwirkung ge- 
wonnen; die Wissenschaften selbst haben nberall be- 
gonnen, auf ihre allgemeinen, philosophischen Voraus- 
setzungen sich zu besinnen, und die Philosophie erkennt 
die Verpflichtung an, ihre Gedanken so zu bilden, dass 
die Wissenschaften sie als erste Voraussetzungen oder 
letzte Ergebnisse ihrer selbst annehmen konnen. 

Ware hier noch der Versuch zu wagen, die innere 
Entwickelung auch der drei Fach faku l t a t en  zu 
skizzieren, so mochte zunachst die der t h e o 1 o gi s C h e n 
sich etwa nach folgendem Schema darstellen lassen. 
Am Anfang des Jahrhunderts stand die Theologie in 
engster Beziehung zur Philosophie; die rationalistische 
Theologie lehnte sich an die Wolffische oder die 
Kantische Philosophie, dann folgte der herrschende 
Einfluss der spekulativen Philosophie. Eine besondere 
Stellung nimmt Sch le i e rmache r  ein; einerseits war er  
selbst philosophischer Denker, andrerseits suchte er  die 
Religion als eine'eigentumliche Funktion des Menschen- 
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geistes aus der Sphare des Intellektualismus und der 
Vermischung mit Philosophie, wie er  sie sowohl in der 
orthodoxen als in der rationalistischen Philosophie vor- 
fand, herauszulosen; er erkannte in ihr eine Schopfung 
des Gemilts mehr als des Verstandes. Im zweiten Drittel 
des Jahrhunderts wurde durch zwei neue, einander 
entgegengesetzte Richtungen die philosophische Be- 
handlung der Theologie zurilckgedrtlngt. Die eine ist 
die sogenannte posi t ive Theologie, in der protestmti- 
schen Kirche durch Hengs  t enbe rg  in Berlin vertreten. 
Sie stellt sich als das kirchliche Seitenstilck der grossen 
politischen Reaktion gegen das Revolutionszeitalter dar: 
in der katholischen Kirche geht ihr zur Seite die 
mgchtige Restaurationsbewegung, die 1870 in dem Dogma 
der piipstlichen Unfehlbarkeit zum Ziel gekommen ist: 
der strengen Durchfuhrung der autoritativ begrundeten 
Lelireinheit in Theologie und Philosophie. Die andere 
Richtung ist die h is tor i sch-kr i t i sche  Theologie, wie 
sie durch Baur  und die Ttibinger Schule innerhalb, durch 
D. Fr. S t r a u s s  ausserhalb der Fakultat vertreten wurde: 
es ist die Durchflihrung der streng wissenschaftlichen 
Behandlung der heiligen Schrifteii nls litterarischer 
Denkmaler der Religionsgeschichte. Im letzten Drittel 
des Jahrhunderts ist eine von Ritschl  in Gottingen 
ausgehende Richtung in der Theologie der Fakultaten 
in den Vordergruzid getreten: sie ist durch ihren An- 
schluss an die kritische Philosophie Kants, ihren anti- 
intellektualischen und antimetaphysischen Charakter und 
die entsprechende Hinwendung zu einem praktischen 
Christentum, einem C!hristentum der Gesinnung und der 
That, bezeichnet. 

Die Entwickelung der Ju r i sp ru  denz liesse sich 
vielleicht nach einem ahnlichen Schema darstellen. 
Am Anfang des Jahrhunderts haben wir auch hier in 
dem alten Naturrecht, dann in der neuen philosophischen 
Konstruktion des Rechts und Staats den iiherwiegenden 
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Einfluss zuerst der Wolffischen und Kantischen, dann 
der spekulativen Philosophie. Im zweiten Drittel wird 
auch hier die philosophische Behandlung des Rechts 
durch die Hinwendung zur geschichtlichen Forschung 
ztwtickgedrllngt: die h is tor i sche  Schule,  durch 
V. S a v i g n y  in Berlin und Eichhorn  in Gottingen 
repraentiert, gewinnt herrschendes Ansehen. Daneben 
tritt ein ,,Positivismusu, mit der Neigung zur Anlehnung 
an den theologisch-kirchlichen Positivismus, hervor, in 
der TJniversitatswelt reprasentiert durch J. S t ah l  in 
Berlin. In jungster Zeit scheint sich auch hier eine 
erneute Hinneigung zu philosophischer Betrachtung 
geltend zu machen. Unter dem Einfluss der neuen, von 
der sozialistischen Gesellschaftskritik und der ent- 
wickelungsgeschichtlichen Biologie befruchteten Sozial- 
wissenschaft hat sich in der Rechtswissenschaft das 
Interesse fur die allgemeinen grundlegenden Fragen 
nach Ursprung und Zweck des Staats und Rechts wieder 
belebt; das alte totgesagte ,,Naturrechtu beginnt sich 
aller Orten in neuer Gestalt zu regen. Und mit der 
teleologischen Betrachtung geht auch hier das Bestreben 
zu praktischer Neubildung Hand in Hand. Ich nenne 
nur die Namen Lorenz  S te in  und R. Jheriiig. 

Auch die medizinische Fakultht stand im Anfang 
des Jahrhunderts unter dem beherrschenden Einfluss 
naturphiloeophischer Spekulation. Seit den 30er Jahren 
n-urden auch hier diese Rahnen verlassen, die streng 
naturwiseenschaftliche Forschung hielt unter der FUhrung 
J. Mullers  ihren Einzug. Sie hat, durch eine lange 
Reihe glanzender Namen vertreten, ich nenne Schon - 
le in,  Dubois-Reymond,  Helmholtz,  Langenbeck ,  
Vi rchow,  zu dem erstaunlichen Aufschwung gefuhrt. 
durch den die Fakultat ihr Ansehen in der wissenschaft- 
lichen Welt neu gegritndet und auch der arztliche 
Stand, der im 18. Jahrhundert durch das Mittelglied der 
Wundarzte noch mit dem Handwerk der Bader und 



Barbiere sich beruhrte, die gegeiiwilrtig behauptete 
Stellung in der Gesellschaft erlangt hat. Gleichzeitig 
hat, begunstigt auch durch den rasch wachsenden Wohl- 
stand der Bevolkerung ein ausserordentliches ausseres 
Wachstum der medizinischen Fakultaten stattgefunden: 
stellten sie sich am Ende des 18. Jahrhunderts in der 
Statistik noch als ein unerheblicher Anhang der theo- 
logischen und juristischen Fakultltt dar, so nehmen sie 
jetzt durch die Grosse des Lehrkorpers und die Zahl 
der Studierenden eine durchaus ebenbilrtige und viel- 
fach iiberlegene Stellung ein. Und im Haushalt der 
Universitaten bilden ihre Institute und Kliniken, neben 
den naturwissenschaftlichen Instituten, iiberall die Hrrupt- 
posten. In ihnen sind die neuen Untersuchungs- 
methoden ausgebildet worden, die in der Erkenntnis 
des Wesens und der Ursachen der Krankheiten so 
erstaunliche Fortschritte zu machen befahigt haben, mit 
denen wieder nicht minder erstaunliche Fortschritte in 
der Heilkunst Hand in Hand gehen. Man kann vielleicht 
sagen, dass die gossen Entdecker und Erllnder in der 
Medizin die bekanntesten und beriihmtesten Mitnner 
unter den Universitatsgelehrten der Gegenwart sind: 
nicht die Erfinder neuer philosophischer Systeme, nicht 
die Herrscher im Gebiet der philologischen oder histori- 
schen Kritik, sondern die Namen der Entdecker iieuer 
Krankheitserreger und Heilmethoden sind jetzt in aller 
Munde. In jiingster Zeit scheint iibrigens auch in der 
Medizin eine Wandlung sich anzukundigen, die man d s  
Wiederannaherung an eine philosophische Betrachtung 
bezeichnen kann; die einseitig physikalische Ansicht 
der Lebenserscheinungen, wozu die Physiologie lange 
Zeit hinneigte, beginnt unter dem Einfluss biologischer 
Studien und Theorien allmahlich einer allseitigeren, 
philosophischeren Auffassung Raum zu geben; der Glaube, 
dass es moglich sei, alle RBtsel des Lebens, des leib- 
lichen und auch des seelischen, in blosse Mechanik der 
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Atome aufzulosen, ist im Schwinden. Eine Weltan- 
schauung, die durchFechner  auf Schel l ing  undGoethe 
und weiter auf Spinoza zuruckweist, ist im Vordringen. 

3. D i e  s u s s e r e  Organisat ion.  In der Gesamt- 
~e r f a s sung  des Universitatswesens haben im 19. Jahr- 
hundert, nachdem sie zu Anfang in der alten Form be- 
festigt war, bedeutendere Veranderungen nicht stattge- 
funden. Nur einige Reste alter Lebensordnungen sind 
abgestorben. So ist die akademische Gerichtsbarkeit ver- 
schwunden, die noch im 18. Jahrhundert als ein freilich 
absterbendeisttick Mittelalter erhalten war; ihre Taug- 
lichkeit zur Aufrechterhaltung der Ordnung war ver- 
mutlich nie gross gewesen; seitdem der mittelalterliche 
Scholar sich in den modernen Studenten verwandelt 
hatte, zeigen sich die akademischen Gerichte dem Ueber- 
mut der jungen Herren gegentiber oft in vollendeter 
Htliflosigkeit; die Angst, durch strenge Handhabung der 
Disziplin die Frequenz zu mindern, that das Letzte dazu. 
Gegenwiirtig ist der Student allgemeiner Staatsbitrger 
wie jeder andere, nur dass den akademischen Behorden 
eine gewisse Disziplinarbefugnis zusteht. Nicht minder 
sind die Ubrigen Reste mittelalterlicher Lebensformen 
ausgestorben, die Konvikte sind bis auf ein paar Ueber- 
reste verschwunden, und ebensowenig giebt es noch 
Pensionate in Professorenhausern. Der Student ist ganz 
und gar als freies Individuum auf sich selber gestellt. 
Offenbar hangt die Sache auch damit zusammen, dass 
das Durchschnittsaiter der Studierenden, auch in Folge 
der Steigerung und Ausdehnung des Gymnrtsinlkursus, 
immer mehr zugenommen hat. Das zwanzigste Lebens- 
jahr ist jetzt das Durchschnittsalter bei der ersten 
Immatrikulation. FUr Leute im Alter von 20-25 Jahren 
ist eine schulmfissige Lebensordnung und Unterrichts- 
verfassung unmoglich. 

Was die Gl iederung in Fakult i i ten anlangt, so 
ist der allgemeine Rahmen, nachdem die Bedenken, die 
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man hier und da am Anfang des Jahrhunderts gegen 
diese ,,mittelalterlicheu Einrichtung hatte, bei der 
Grundung von Berlin glucklich uberwunden waren, bis 
auf diesen Tag im wesentlichen unverandert geblieben, 
nur dass sich an einigen Universituten die Zahl der 
Fakultuten vermehrt hat, hier durch Angliederung einer 
zweiten theologischen Fakultat fiir das andere Bekenntnis. 
dort durch Abspaltung einer naturwissenschaftlichen oder 
auch einer staatswissenschaftlichen Fakultat von der 
philosophischen. *) 

In dem Verhul tn is  d e r  Faku l tu t en  zu einander 
hat sich eine bedeutsame Veranderung vollzogen: die 
p hilo so p his C he  Fakultgt, deren Aufgabe bis dahin ge- 
wesen war, eine allgemein-wissenschaftliche Vorbildung 
fiir das berufswissenschaftliche Studium in einer der 
drei ,,oberenu Fakultliten zu geben, hat im Verlaufe des 
19. .Jahrhunderts, ohne die frtihere Aufgabe ganz zu 
verlieren, eine neue Stellung gewonnen. Einmal ist sie, 
wie schon ausgefuhrt, zur eigentlichen Trugerin der 
rein wissenschaftlichen Forschung auf allen Gebieten 
geworden. Dann aber hat sie auch die Aufgabe einer 
Fachbildungsanstalt fur einen besonderen Beruf uber- 
nommen, numlich fur den hoheren Lehrerstand. Das 
Lehramt an hoheren Schulen war noch im 18. Jahr- 
liimdert lediglich ein Anhang des geistlichen Amts ge- 
wesen in der Art, dass die theologisch gebildeten 
Kandidaten in der Regel zuerst in eine Schulstelle ein- 
traten, wenn nicht eine Hauslehrer- oder Hofmeister- 
stelle mehr lockte, um dann in ein geistliches Amt Iiber- 

*) In der Lostreiiniing ciiier hesonderen iiiitiirwissenschaft- 
licliiw Fakiiltiit ist Tiihingeii vorangegaiigeii (ja&?), Strassburg ge-  
folgt; iiii ubrigen hat die iibcrwiegende Sc~igiirig ziir Erhaltung 
der alten Gciiieiiischaft weiter(. Spaltiingcii verhindert, niir dass 
zu hliincheii iiiitl 1Viirzl)iirg Scktioiien iiinerhall) der E'akult4it ge- 
bildet sind. Eiiie eingehende Erorterung der Frage giebt 
A. H. H o f m a n n ,  die Frage der Teilung der pliilos. Fakultat. 
Rektoratsr(.de Berlin 1880. 
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zugehen. Jetzt ist das Schulamt ein selbstiindiger 
Lebensberuf, ein Uebergang in das geistliche Amt findet 
seit der Mitte des Jahrhunderts nur noch ausserst selten 
statt, eher das umgekehrte, dass sich Kandidaten des 
geistlichen Amts aus inneren oder ausseren Grunden 
entschliessen, in die Schullaufbahn uberzutreten. Die 
Einfuhrung einer besonderen Lehramtsprufung (des 
e;camen p r o  fncultate doccndi) im Jahre 1810 bezeichnet 
in Preussen den Beginn der grundsatzlichen Trennung 
der beiden bisher geeinten Berufe. Ihre Absicht war: 
die Schaffung eines Gymnasiallehrerstandes mit selbst- 
smndiger wissenschaftlicher Vorbildung und einheit- 
lichem Standesgefuhl ; ihre Voraussetzung: die Loslosung 
des Zeitgeistes von der Theologie und theologischen 
Anschauungen, die Hinwendung zum Humanismus, 
dessen grosster Vertreter in der Welt der allgemeinen 
Bildung G o e t he  , in der klassischen Philologie 
F. A. Wolf war. 

4. D e r  Unter r ich tsbe t r ieb .  Die allgemeine 
Richtung der Entwickelung kann man mit der Formel 
bezeichnen: vom Prak t i s ch  - Dogmntischen zum 
Theore t i sch-Akademischen .  Zunachst hat sich die 
im 18. Jahrhundert angebahnte Auffassung von der Auf- 
gabe des Universitatslehrers vollstundig durchgesetzt: 
nicht um die Ueberlieferung eines festen Bestandes 
anerkannter Wahrheiten handelt es sich, sondern um 
die selbstnndige Bearbeitung und Mehrung der Wissen- 
schaft; und auch die Schuler sind zu selbstandig denken- 
den und wenn moglich mitarbeitenden Gelehrten zu 
bilden. Der alte Ausdruck tradere hat sich in unseren 
Lektionsverzeichnissen erhalten, aber auch der jungste 
Privatdocent, ja der vielleicht am meisten, wiirde eine 
Beleidigung darin sehen, wenn man ihn beim Wort 
niihme. 

Mit dieser Wandlung steht in Wechselwirkung die 
fortschreitende Spez ia l i s ie rung  der Lehrfgclier; die 
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Zahl der Lehrstuhle ist bestilndig gewachsen, das Gebiet, 
das der Einzelne als Forscher und Lehrer umfasst, wird 
immer kleiner; die Zusammenfassung so weiter, zum 
Teil heterogener Wissenschaften, wie sie im 18. Jahr- 
hundert und noch in der ersten Hlllfte des 19. liberall, 
besonders in der Medizin und den Naturwissenschaften 
stattfand, aber ebenso auch in der Geschichte, erscheint 
uns unmoglich und fast schon unglaublich. Ebenso un- 
moglich der Wechsel im Lehrfach, wie e r  im 18. Jahr- 
hundert noch haufig vorkam, in Form des Aufsteigens 
aus den geringer in die besser dotierten Stellen, be- 
sonders auch aus den philosophischen Professuren in 
die vornehmeren der ,,oberenu Fakultaten. ' 

Damit hangt zusammen, dass sich die Beziehung 
d e r  Un ive r s i t a t s l eh re r  z u r  P rax i s  ge locke r t  hat. 
Friiher war sie Regel; die Theologieprofessoren standen 
meist zugleich im Kirchenamt, die Philologen haufig im 
Schulamt oder in der Schulverwaltung; die Juristen 
gehorten oft einem Justizkollegium an, wie denn auch 
die Fakultnten selbst als Spruchkoilegien eine oft recht 
ansehnliche Praxis hatten; endlich waren die Mediziii- 
professoren selbstverstandlich zugleich praktizierende 
Aerzte. Von alledem sind noch Reste erhalten, weitaus 
die ansehnlichsten in der medizinischen Fakulult; aber 
im ganzen hat sich der Universitatslelirer aus der Praxis 
mehr und mehr in die reine Wissenschaft zurtickgezogen. 

Dem entspricht, dass der Universitiitsunterricht 
immer mehr einen rein theoretisch-wissenschaftlichen 
Charakter angenommen hat. So vor allem in der philo- 
sophischen Fakultfit. So aber auch in der medizinischen, 
wo die Einfuhrung in die Untersuchungsmethoden ein 
Hauptstuck des Unterrichts geworden ist. So endlich 
auch in den beideii Fakultiiten, die fruher am meisten 
den Charakter von professioiiellen Schulen hatten, der 
juristischen und der theologischeii; hier ist besonders 
das Hervortreten des historischen und kritischen 
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Elements charakteristisch. Im 18. Jahrhundert handelte 
es sich wesentlich um einen dogmatisch-praktische11 
Kursus, der unmittelbar auf den Beruf des Predigers 
und Richters zugeschnitten war; jetzt gilt die Einfuhrung 
in das  geschichtliche Studium, wenn moglich in die 
gelehrte Arbeit, mit Quellenuntersuchung und Kritik, 
als eine wesentliche Aufgabe. 

Wie bei den Lehrern, so tritt das Zunehmen des 
theoretischen oder akademischen Charakters der Uni- 
versitat auch bei den S tud ie renden  zu Tage. Die 
Aufgabe ist nicht mehr blos die, aus einigen Vorlesungen 
und LehrbUchern sich die fur den Beruf erforderten 
Kenntnisse anzueignen, sondern selbstilndig wissen- 
schaftlich arbeiten zu lernen. In der fortschreitenden 
Ausbildung des Seminar -  und Ins t i t u t swesens  
spiegelt sich diese Wandlung. Im 18. Jahrhundert und 

. noch in der ersten Halfte des 19. bestand das Studium 
wesentlich im Horen dogmatischer Vorlesungen, es 
handelte sich darum, mit ihrer Hilfe sich eine enzyklo- 
piidische Kenntnis des eigenen Fachs zu erwerben. 
Im 19. Jahrhundert hat sich der seminaristische Unter- 
richt zur zweiten grossen Form des akademischen 
Unterrichts entwickelt. Hier handelt es sich fllr den 
Studierenden darum, in irgend einem Gebiet bis zu 
selbstandiger methodischer Untersuchung eines Problems 
vorzudringen. Die Verlangerung der Studienzeit ist 
eine Folge des hoher gesteckten Ziels. Und eine andere 
Folge ist, dass sich die Notwendigkeit einer besonderen 
p r a  k t i  SC he  n Vorbildung allmiihlich in allen Fakultaten 
fiihlbar gemacht hat: war frllher der Universitiitskursus 
als unmittelbare Vorbereitung fur den Beruf gedacht 
und gestaltet, so ist der Abstand zwischen dem rein 
wissenschaftlichen Betrieb der UniveruitZlt und den 
Forderungen der Praxis allmIthlich so erweitert worden, 
dass die Einschaltung einer Uebergangsstiife sich als 
unentbehrlich herausgestellt hat. 



kommen sein. Hier bemerke ich nur noch, dass der 
theoretische Charakter der Universitst in der philo- 
sophischen  F a k u l t a t  am bestimmtesten sich darstellt. 
Hier vor allem steht die Forschung beherrschend im 
Mittelpunkt. In den ubrigen Fakultaten spielt die dog- 
matische Ueberlieferung des professionellen Wissens 
eine grossere Rolle und ihre Uebungen nehmen zuletzt 
die Richtung auf das Technische: die klinischen der 
Mediziner, die homiletischen der Theologen, und auch 
die practicu der Juristen. Dagegen stellt die philo- 
sophische FakultUt sich als die rein theoretische dar. 
Ihre Lehrer sind die eigentlichen Trilger der gelehrten 
Arbeit, ihre Schuler angehende Gelehrte, und darum der 
ganze Unterricht rein theoretischer Natur: in den Vor- 
lesungen wie in den Uebungen deutet beinahe nichts 
darauf hin, dass die Horer einem andern als dem 
Gelehrtenberuf bestimmt seien. Dass thatsilchlich die 
Meisten einem praktischen Beruf, dem Lehramt, be- 
stimmt sind, liegt hier noch so gut wie ganz ausserhalb 
des Gesichtskreises. Oder vielmehr, man ist tiberzeugt, 
dass das erste und wesentlichste Erfordernis ftir diesen 
Beruf eben eine wirkliche Gelehrtenbildung ist. Auch 
die Prufung hat hier denselben Charakter: s ie  ist fast 
ausschliesslich auf die theoretisch - wissenschaftlic.he 
Ausbildung gerichtet; die Prilfungsarbeiten haben die 
Form kleiner wissenschaftlicher Untersuchungen. Und 
so fuhlt sich der deutsche Gymnasiallehrer durchaus 
als Gelehrter, wenigstens beim Eintritt ins Amt, wo die 
Universitatserinnerungen am lebendigsten sind; und d e n  
Tuchtigsten und Rtistigsten bleibt dieser Charakter durch 
das ganze Leben, mehr als dem Pfarrer und Richter, 
dem Beamten und Arzt: werden diese durch den 
praktischen Beruf fast ganz in Anspruch genommen, so 
bleibt der Gymnasiallehrer auch im Beruf Gelehrter. 

Uiid so wird es allerdings bleiben mussen, wenn 
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anders unsere Gymnasien, unsere philosophischen 
Fakultaten, ja auch unsere Universitaten bleiben sollen, 
was sie sind. Horte der Gymnasiallehrer auf Gelehrter 
zu sein, wrirde er  blosser Unterrichtstechniker, dann 
musste allmahlich auch die philosophische Fakultat zur 
blossen Fachschule werden. Horte aber diese Fakultat 
auf Pflanzschule der reinen Wissenschaft zu sein, dann 
norde die ganze Universitat ihren Charakter andern: 
durch die philosophische Fakultat wird sie bestandig 
nach der theoretischen Seite gezogen. Es ist nicht zu- 
faiiig, dass in Deutschland die Akademien sich uberall 
als eine Art Anhang Rn eine philosophische Fakultat 
anlehnen. Und auch das scheint der Bemerkung wert, 
dass die grossen wissenschaftlichen Universitaten der 
Vereinigten Staaten, die nach dem Muster der deutschen 
Universitat sich gebildet haben, eigentlich mit den 
philosophischen Fakultsten dieser sich decken. - 

Am Schluss dieser ruckwarts gewendeten Be- 
trachtung will ich nicht unbemerkt lassen, dass eine 
Gegenstromung gegen die bisherige Entwickelung, eine 
dem Wissenschaftsbetrieb unserer Universitaten feind- 
liche Unterstromung in jungster Zeit in manchen An- 
zeichen sich ankitndigt. Etwas wie eine Enttauschung 
macht sich filhlbar; die wissenschaftliche Forschung 
scheint nicht zu leisten, was man von ihr sich versprach: 
eine allseitige und vollstandig gesicherte Weltanschauung 
und eine in notwendigen Gedanken befestigte Lebens- 
weisheit Solche gab fflheren Geschlechtern die Religion 
oder die Theologie. An ihre Stelle trat als ihre Erbin 
im 18. Jahrhundert die Philosophie; wie hoffnungsfreudig 
sah zu ihr das Geschlecht Voltaires  und F r i ed r i chs  
auf. Der letzte Stammhalter der reinen Vernunft wnr 
HegeL Dann wendete sich ein neues Geschlecht, miss- 
trauisch gegen die Vernunft wie das fruhere gegen den 
Glauben, zur Wissenschaft: die exakte Forschung wird 
uns den Boden unter den FUssen sichern und 1111s ein 

(i 



treues Weltbild geben. Aber die Wissenschaft lei 
das nicht; immer deutlicher wird es, sie fuhrt nicht 
einer das Ganze umspannenden, die Phantasie und 
GemUt befriedigenden Weltansicht; sie bringt nur tausl 
fragmentarische .Kenntnisse zu Wege, zum Teil leid 
gesichert, vor d e m  in den Naturwissenschaften, 
wenigstens der Technik eine Grundlage geben, zum ' 
ewig fragwurdige, ewig der Umwertung ausgeseti 
wie in den historischen Wissenschaften. Die Folge 
ein Geftihl der Enttauschung: die Wissenschaft s#t 
nicht den Hunger nach Erkenntnis; sie erfiillt ai 
nicht das Verlangen nach personlicher Bildung; 
fordert Einsetzung der letzten Kraft und lohnt 
sphrlichen Frlichten. Das Geftihl solcher Enttausch1 
ist weit verbreitet; die Gefolgschaft, die hin 
Nie tzsche  herzieht, ist in der Hauptsache doch W 

durch den Unglauben an die Wissenschaft verbund 
die Zeiten des Unglaubens sind immer fur Wunc 
doktoren am zuganglichsten. Aber auch aus den Kreil 
der Wissenschaft selbst klingt gelegentlich eine Stimmt 
der Resignation uns entgegen; so in den abschliessenc 
Betrachtungen in H a r n a c k s  Geschichte der Berlii 
Akademie (I. 791, 977). 

Ist es wie einige meinen, der ~ a n k e r o t t  der Wiss~ 
schaft, der sich anktindigt, ihre Abdankung zu Gunsi 
des Autoritatsglaubens? Oder ist es vielmehr c 
naturliche Verlangen nach Gedanken, das lange unt 
druckte Verlangen nach Philosophie, das sich wie< 
regt, und nur noch des Weges und des Ziels nic 
sicher ist? 
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ERSTES KAPITEL. 

Die Rechtsverfmung der Universitat und ihr Verhaltnis 
zum Staat. 

I 
1. Gesch ich t l i che  Orient ierung.  Die deutsche 

Cnirersitat ist ihrer ausseren Rechtssteilung nach Staats- 
anstalt; Dies Verhaltnis erscheint uns jetzt naturlich 
und notwendig. In Wirklichkeit ist es ein geschichtlich 
gewordenes, das auch nicht sein konnte: Forschung und 
Unterricht sind nicht ihrer Natur nach, wie Krieg- 
fhhrung und Friedensbewahmg, Staatsfunktionen. So 
sind sie auch ursprtinglich ganz ausserhalb des Gebietes 
der Staatsthlitigkeit entstanden. Die alten Philosophen- 
schulen in Griechenland, die erste Form organisierten 
wissenschaftlichen Unterrichts, waren in ihrem Ursprung 
reine Privatunternehmungen, so die Akademie Platons 
oder die Schule des Aristoteles im Lyceum. Auch die 
mittelalterlichen Universitaten sind als private Ver- 
einigungen entstanden; und wenn sie auch bald eine 
offentlich-rechtliche Stellung erhielten, so blieben sie 
doch freie, autonome Korporationen, die sich selbst, 
durch Verleihung der Grade, erganzten. Auf englisch- 
amerikasischem Boden ist von dieser iiltesten Ver- 
fassung noch viel erhalten; die nordamerikanischen 
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Universitiiteii haben zum grosseii Teil noch heute die 
Form rein privater, auf Privatstiftung beruhender Ge- 
sellschaften, die ihre Angelegenheiten, aussere und innere, 
vollig selbsthndig verwalten. *) 

In Deutschland liat sich mit geschichtlicher Not- 
wendigkeit die Entwickelung der Universitat zur Strtats- 
anstalt vollzogen. Von Anfang an sind auf deutschem 
Boden die Universieuten nicht durch spontanes Wachs- 
tum, sondern, wie frIlher dargelegt, durch landesherr- 
liche Stiftung entstanden. Zunachst handelte es sich 
dabei wesentlich um Dotation und Privilegierung; die 
inneren Angelegenheiten, Lehre und Priifung, ordneten 
und verwalteten die Korperschaften selbstandig. Seit 
dem 15. Jahrhundert finden wir aber auch in dieser 
Richtung die furstliche Gewalt im Vordringen; sie wusste 
ihre ordimtionex und reformationes bald auch gegen den 

*) Ich verweise auf eine zur Orientierung vorzuglich ge- 
eignete Abhandlung von E:. E m e r t o n  (Prof. an der Han-ard- 
IJniversitat) ,,Ueber das hohere LTntcrrichtswesen in Amerika- in 
der Deutschen Rundschau, Kov. 1900. Es ist bemerkenswert, dass  
die Richtung der  Entwickelung in Amerika den entgegengesetzten 
W e g  geht als hci uns: Die IJniversitaten druben haben die Tendenz, 
den Charakter von Staatsanstalten, den sie zum Teil am Anfang 
hatten, niehr und mehr abzustreifen: so zuerst in  den ostliclicn 
Staaten, SO jetzt auch in den westlichen, die ihnen zufliessenden 
grossen Stiftungen machen sie unabhangig von Staatsunterstiitzung, 
und die Folge ist, dass auch die Verwaltung autonom wird: ein 
Prasident mit einein Curatoriuni (bomd of t n ~ v t e e s )  und  einen1 Auf- 
ciehtsrat, der a u s  den Mitgliedern der Universitat (allen die ihre 
Grade erworben haben) gvwahlt wird, fuhren die Geschefte, be- 
setzen die Professuren, geben Studien- und Prufungsordnungen 
U. s. f. Wobvi denn thatsilchlich die Fakultaten einen weitgeheii- 
d e n  Einfluss auf die* Entschliessungen jener Organe der  Korper- 
hchaft iiusiiben. E:iiie unifassende Darstellung des gesamten Unter- 
riclits~vesriis der Vereinigten Staaten, die auch das  Historisch- 
Statistiwhe giebt, in der Sanimlung von Einzelabhandlungen, die 
a w  .\iilash tlw Ictzteii Pariser Ausstellung geniactit und von 
K. M. B 11 t Ir r Iier:irisg(~gehen ist: Jfonograph.~ on eclucation ili 

the Vuited Stute .~ 2 Voll. 1900. Die lehrreiche Abhandlung uber 
dir  L7nivcrsitaten ist von Prof. P e r r y  an der  Coliimhia-Unit7er~ity. 
S'ezc- York. 
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Wider&nd der auf ihre Autonomie sich berufenden 
Korporationen zur Geltung zu bringen. 

Die Kirchenreformation gab dann den protestanti- 
schen Fursten zur weltlichen Gewalt auch die geistliche. 
Die Universitaten wurden nun zu landesherrlichen An- 
stalten mit dem Zweck, Beamte fur das weltliche und 
geistliche Regiment zu bilden, die Universittitslehrer 
unter dem Titel Professoren zu besoldeten Staats- 
beamten. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wuchs 
die landesherrliche Gewalt sich zu der alle Kultur- und 
Wohlfahrtszwecke umfassenden Landesvorsehung aus; 
die Kleinheit der deutschen Territorien begunstigte die 
Auffassung des Staats als einer einzigen grossen Haus- 
haltung unter der ,landesvaterlichenu Verwaltung. Im 
18. Jahrhundert war diese Auffassung unbedingt 
herrschend. In ihr hat das deutsche Volksschulwesen 
mit der allgemeinen Schulpflicht seine Wurzeln: der 
.Landesvateru auch oberster Erzieher seiner Unter- 
thanen; und in demselben Sinne wurden auch die hoheren 
Schulen und die Universitaten verwaltet, nach Gelegen- 
heit auch neue zeitgemusse Anstalten errichtet, wie 
z. B. das Carolinum zu Braunschweig oder die hohe 
Carlsschule in Wtirttemberg. Ueberall griff die landes- 
raterliche Vorsehung mit Vorschriften und Mahnungen 
in Form und Inhalt auch des Universitittsunterrichts 
ein; die Lehrer erhalten Lob und Tadel, je nach dem 
JIass ihrer Fahigkeit, auf die allerhochsteii Intentionen 
einzugehen, es werden ihnen Bucher genannt, die sie 
gebrauchen oder nicht mehr gebrauchen sollen, uber 
Methode und Geist des Unterrichts Befehle und An- 
weisungen gegeben U. s. W. Die Geschichte der preussi- 
schen Universitatsverwaltung unter Friedrich II., der 
osterreichischen unter Maria Theresia und Joseph 11. 
giebt daftir bereite Beispiele. Dabei geschieht es, 
dass die Anordnungen, Mahnungen, Zurechtweisungen, 
Drohungen an einzelne Professoren von dem Ton des 
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Schulmeisters gegen unreife Knaben oder unartige 
Buben manchmal nicht weit entfernt sind.*) 

Die Entwickelung im 19. Jahrhundert ist durch 
zwei Zage bestimmt: der erste ist die ungemeine Ver- 
mehrung der Thatigkeit und des Aufwands des Staates 
ftir die Universitaten, der andere die Steigerung ihrer 
inneren Selbstandigkeit und Freiheit. Ihre allgemeine 
gesetzliche Grundlage fand die preussische Unterrichts- 
verwaltung noch im 18. Jahrhundert im Allgemeinen 
Landrecht (Th. Ii Tit. 12 5 1): ,,Schulen und Universi- 
taten sind Veranstaltungen des Staats, welche den 
Unterricht der Jugend in ntltzlichen Kenntnissen und 
Wissenschaften zur Absicht haben.' Im 19. Jahrhundert 
hat sich dann die F'tirsorge des Staats fILr dies Gebiet 
bestandig erweitert; fur seine Verwaltung ist ein eigenes 
Behordensystem ausgebildet, das iii einem eigenen 
Ministerium seinen Mittelpunkt hat. Die Leistungen fur 
alle Stufen des Unterrichts, besonders auch fUr die 
- - -  

*) Einzelnes bei Born  h a k ,  Gescli. der Preuss. Universittitw- 
verwaltung, S. 99ff; elwneo in der Geschichte der einzelnen Uiii- 
rersitaten, vor allein in SC hrad  e r s  Geschichte dcr CTniv. Halle. 
In cineni 1780 nach Frankf~irt a. 0. gerichteten Erlass kommt neben 
zahlreichen anderen tadelnden Bemerkungen uber missallige 
I h g e  auch eine Auslassung an den damals nicht unbekannten 
Philosoplien und Juristen I j a r j e s  vor: ,Ihr der Darjes leset uber 
dic Institutionex ein Jahr, es ist aber nicht zu verniuthen, dass 
Ihr irn jicre poxiticu unerhorte Dinge erzahlen werdet und wenn 
Ihr, wie aus anderen Collrqiis bekannt, niit blosseii allotriis und 
incongruditaetrn (x ic )  die Zeit hinbringt, so ist das desto strafbarerY 
(Borriliak, S. 135). Man vergleiche damit eine Kabinettsordre au 
die Univcrsitat Halle vom Jahre 1786, worin deren Bedenken wegen 
Verwaltungsanderunpn zurikkgewiesen werden, da S. K. M. nicht 
geneigt sei einigen unruhigen Kopfen unter den Hallischen Pm- 
fessoren zu erlauben iiber landesherrliche Einrichtungen und Be- 
fehle zu kliigeln, weil ihre Pflicht ist, ohne Widerrede schnell und 
geziemend zu geliorclien" (S. 182). I'nd dann nehnie man noch 
dich j'erordnung von 1798 hinzu, die fiir gewisse Excesse der 
Studierendeii dit. Prugelstrafe festsetzt: sie soll in Gegenwart des 
Rektors vollzogen werden, der sie niit einer vllterlichen Ermahnung 
zu bcgleiten hat (S. 76). Es ist drr  MilitAr- und I'olizeistaat, der 
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CnirersiUten und ihre wissenschaftlichen Institute haben 
eine gewaltige Steigerung erfahren. Die Universitats- 
lehrer sind dem Staatsbeamtentum in Hinsicht auf ihre 
allgemeinen Rechte und Pfiichten eingeordnet worden. 

Auf der anderen Seite hat aber die Universitat und 
das Lehramt an innerer Freiheit ungemein gewonnen; 
die Reglementierungssucht des 18. Jahrhunderts ist von 
ihr gewichen. Kam schon die gesichertere Rechts- 
stellung, die dem Beamtentum tiberhaupt durch das 
Allgemeine Landrecht gegeben wurde, auch den 
Iinioersitatsprofessoren zu gute, so hat am Anfang des 
19. Jahrhunderts eine Entwickelung eingesetzt, die den 
Unioersitiiten ein grosses Stuck ihrer ursprilnglichen 
korporativen Selbstsndigkeit wieder gegeben hat. Sie 
hiingt mit der schon oben (S. 62) hervorgehobenen 
Thatsache zusammen, dass die gossen preussischen 
Xeugrtindungen in die Zeit fielen, wo der Freiherr von 
S t e i n ,  im Vertrauen auf den rechten Geist in der 

- 

dab rnterrichtawesen in seine Verwaltung ubernomnien hat. Mau 
versteht von hieraus die Sehnsucht nach dem ,,Rechtsstaatu, wie 
sie in  K a n t s  oder H i i n i b o l d t s  Staatslehre die Richtung angiebt. 
r r h r i p e n e  ware e s  doch ungerecht zu verkennen, dass das Ein- 
greifen des  ,,aufgeklarten Despotisniusu ini ganzen auch hier wohl- 
thatig gewirkt hat; man darf daran zweifeln, ob die Cniversitateii, 
bei dem trllgen Beharrungsvermogen alter Korporationen, sirli 
selbst a u s  dem Sumpf herauszuziehen imstande gewesen w#r(.ii, 
worin sie am Ende des 17. Jahrhunderts lagen. Die Geschichte 
der frauzosischen und  englischen Universitaten spricht nicht dafiir. 
Es ist  bemerkenswert, daes die franzosischen Uuiversitaten das 
ganze 18. Jahrhundert hindurch keine Reform erfahren haben, d w  
Staat kummerte sich um sie nicht und so vegetierten sie dahin, 
bis d i e  Revolution ihrem ruhniloscn Dasein ein Ende machte. 
(L V. S a v i g n y  , die franz. Hechtsfakultaten, S. 19). - Ich bemerke 
noch: auch bei der Beurteilung der Politik F r i e  d r i  c Ii \V i l  h e lm s 11. 
und d e s  Verhaltens K a n t s  gegen das Verbot seiner religions- 
philosophischen Vorlesungen darf nian diese Yerhaltriisse nicht 
ausser Acht lassen: e s  war ini 18. Jahrhundert das selbstverstand- 
liche und  uberali geubte Recht des Landesherrn, den Vniversitats- 
u n t e m c h t  nach seinen personlichen Anschauungcii zu gestalten 
und hierfiir Gehorsam zu fordern. 



90 Zweites Buch. 

Bevolkerung, das preussische Staatswesen aus dem 
Beamtenabsolutismus in die Bahn der Selbstverwaltung 
uberleitete. Die Berliner Universitat wird in den 
Statuten mit bedeutsamer Wendung nicht blos als 
Lehranstalt des Staats, sondern zugleich als ,,privi- 
legiierte Korporationu bezeichnet; ihre Aufgabe im Sinne 
ihres geistigen Grunders, W. V. Humbold ts, ist vor 
allem die freie Pflege der Wissenschaften selbst. 

Indem die Universitltten unter der FUhrung einer 
langen Reihe hervorragender Manner immer ent- 
schiedener die Richtung auf die wissenschaftliche 
Forschung einschlugen, entfernten sie sich von der 
Form blosser staatlicher Beamtenschulen, und damit 
von der Form bureaukratisch zu regulierender Unter- 
richtsanstalten immer weiter. Wahrend Frankreich 
seine Universitaten in Fachschulen aufloste, schuf 
sich Deutschland in seinen Universitltten Trager eines 
selbstsndigen wissenschaftlichen Lebens, in der Zuver- 
sicht, dass der freie Dienst der Wissenschaft mit dem 
Staatsinteresse nicht blos vertraglich, sondern unloslich 
verkntipft sei. Ist nun auch diese Zuversicht gelegeiit- 
lichen Schwankungen ausgesetzt gewesen, besonders zu 
der Zeit der unglucklichen Demagogenhetze, wo durftige 
Scharfmacher ihrer selbst unsichere Staatsoberhaupter 
mit dem Schreckgespenst der Revolution zu ltngstigen 
und zu polizeilicher Ueherwachung des ganzen Univer- 
sitiitswesens, auch zu Gewaltthaten gegen Einzelne zu 
bestimmen wussten, so hat sich im ganzen doch das 
Verhaltnis des Staats zur UniversitUt auf der Grundlage 
des Vertrauens zur Freiheit entwickelt. Das Prinzip 
der Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre, das die 
preussische Verfassung in 5 20 formuliert hat, darf 
wirklich als eines der Grundprinzipien unseres offent- 
lichen Rechts bezeichnet werden. Es ist von den 
Regierungen jederzeit um so unbefangener anerkannt 
worden, je sicherer sie selbst ihres Weges waren: die 
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Freiheit der Universitilten ein Gradmesser des Selbst- 
rertrauens der Regieruug. 

So ist die Entwickelung i q  19. Jahrhundert im 
grossen den Weg gegangen, den ihr Schle ie  r m a c h e r  
vorgezeichnet hat. Schulen und Universitilten, so sagt 
er in den Gelegentlichen Gedanken uber Universitaten 
iS. 45), rtickblickend auf das 18. Jahrhundert, ,leiden je 
liinger je mehr darunter, dass der Staat sie als Anstalten 
ansieht, in welchen die Wissenschaften nicht um ihret-, 
sondern um seinetwillen betrieben werden, dass er  das 
naturliche Bestreben derselben, sich ganz nach den 
Gesetzen, welche die Wissenschaft fordert, zu gestalten 
missversteht und hindert.u Und vorblickend auf das, 
was kommen soll, fordert er: ,die Vormundschaft des 
Staats, die vielleicht in friiherer Zeit notwendig war, 
muss wie jede Vormundschaft einmal aufhoren; der 
Staat soll die Wissenschaften sich selbst aberlassen, aiie 
innere Einrichtungen ganzlich den Gelehrten nnheim- 
stellen und sich nur die okonomische Verwaltung, die 
polizeiliche Oberaufsicht und die Beobachtung des un- 
mittelbaren Einflusses dieser Anstalten auf den Staats- 
dienst vorbehalten." 

Kaiser Wilhelm 11. hat bei der Feier des zwei- 
hundertjghrigen Jubililums der Universitht Halle im 
Jahre 1894 in denkwtirdigen Worten zu dieser 
Anschauung sich bekannt: ,Unvergessen, so heisst es 
in seiner Begrussung der Universittlt, unvergessen wird 
es bleiben, dass sie zuerst den wesent l ichen  
Zusammenhang und die  f ruchtbr ingende  Wechse l -  
w i rkung  zwischen akademische r  L e h r e  und 
f r e i e r  F o r s c h u n g  k l a r  e r k a n n t  und dami t  e ine  
Grundanschauung  z u r  Gel tung  geb rach t  h a t ,  
welche  zu einem u n a n t a s t b a r e n  Gemeingut  d e r  
deu t schen  Universi t t l ten geworden  i s t  und d e r e n  
gegenwilr t ige E igena r t  zu einem gu ten  Teil  be- 
~ t i m m t . ~  



2. Gegenwar t ige  Verfassung und Organi-  
s a tio n. Die Rechtsverfassung der Universitat stellt 
sich hiernach in folgenden Grundztigen dar, die 
im ganzen gleichartig in allen deutschen Staaten 
gelten. 

Die Universitat hat eine doppelte Stellung: sie ist 
auf der einen Seite S t a a t s a n s t a l t ,  auf der andern hat 
sie den Charakter einer freien Gelehrtenkorporat ioi i .  
Als Staatsanstalt wird sie von der Staatsgewalt er- 
richtet, unterhalten und verwaltet. Sie erhalt von ihr 
Organisation und Gesetze; die Universitats- und Fakultiits- 
statuten werden von der Landesregierung, in der Regel 
nach Anhorung der Korperschaft, erlassen, die Fakultiits- 
statuten in Preussen durch Ministerial-Verordnung. 
Ebenso werden ihr von der Staatsregiepng. ihre Auf- 
gaben gestellt und ihre Rechte verliehen. Die Aufgabe 
der Lehranstalt wird in den Berliner Statuten so be- 
stimmt: ,,die allgemeine und besondere wissenschaft- 
liche Bildung gehorig vorbereiteter Jtinglinge durch 
Vorlesungen und andere akademische Uebungen fort- 
zusetzen und sie zum Eintritt in die verschiedenen 
Zweige des hoheren Staats- und Kirchendienstes tuchtig 
zu m a ~ h e n . ~  Unter den Rechten ist das der UniversiWlt 
eigenttimliche die Erteilung der akademischen Wurden. 
Vom Staat wird dies Recht jetzt verliehen, und zwar 
vom Einzelstaat, ohne Mitwirkung einer ubergeordneten 
Macht, wie im Mittelalter der papstlichen und kaiser- 
lichen; es stunde also rechtlich dem nichts im Wege, 
dass etwa die Stadt Hamburg eine Universitat errichtete 
und das Recht erteilte: sub au.yiciis xenatus populique 
Harnntoaie•âsis Doktoren zu kreieren. 

Es ist der Wunscli ausgesprochen worden, uni 
grosserer Gleichmiissigkeit vor allem auch der Be- 
forderung der Lehrer m-illen, die UniverSitaten zur 
Keichssliche zu machen. Ich denke nicht, dass dieser 
Wunsch bei Einsichtigen Beifall finden wird: wenn 
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( Dezentralisation irgendwo moglich und notwendig ist, 
so ist es auf dem Gebiet der Staatsftirsorge fiir die 
geistige Kultur. Die Selbstandigkeit der ~inzelstaaten 
hiilt hier einen Wettbewerb am Leben, der sich bis 
auf diesen Tag als wohlthatiges Reizmittel bewiesen 
hat. Und nicht minder ist sie der inneren Freiheit der 
C'niversitaten giinstig gewesen: fur jeden irgendwo ge- 
achteten Mann fand sich jenseits der Landesgrenzen 
n3eder ein Lehrstuhl, man denke an 'die sieben Gottinger, 
oder die nach 1850 aus Leipzig Vertriebenen. Auch 
heute noch hangt die Unabhlngigkeit des Utiiversitats- 
l ehren  zu einem nicht ganz kleinen Teil daran, dass 
er, wenn er  irgendwo unmoglich geworden ist, zum 
Wanderstab greifen und in dem Gebiet einer anderen 
Verwaltung sich einen Wirkungskreis m n d e n  kann. 

Die Universitrtten sind im Unterschied von den 
mittleren und niederen Schulen, die unter der Ver- 
waltung der Provinzialbehorden stehen, unmittelbar dem 
Ministerium unterstellt. Doch findet sich in Preussen 
die Einrichtung, dass an den Provinzialuniversitrtten ein 
Kurator als ortsanwesender Vertreter der Zentralinstanz 
bestellt ist; seine Aufgabe ist, die allgemeine Staatsauf- 
sicht zu tiben und ftir das Gedeihen und die Leistungs- 
fiihigkeit der Anstalt in jeder Richtung Sorge zu tragen. 
Der Verkehr der UniversitM mit dem Ministerium geht 
durch seine Hand. Ein Mann mit den fur diese Stellung 
erforderlichen Gaben wird darin der Universitilt nicht 
unwichtige Dienste leisten konnen. Denn man wird ge- 
stehen mtissen: ihre Leistungsfahigkeit als Verwaltungs- 
korperschaft ist, bei dem steten Wechsel der akademi- 
schen Behorden und der geringen Befahigung vieler 
Gelehrter ftir die Geschafte, nicht hoch aiizuschlagen. 

Das ist die eine Seite der Sache. Die Universitut ist 
aber nicht bloss Staatsanstdt, sondern zugleich eine freie 
Gelehr tenkorpora t ion .  Das kommt in jedem Punkt 
ihrer Verfassung zum Ausdruck; sie nimmt durch ihre 
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Organisation und die Selbstundigkeit, deren sie sich er- 
freut, innerhalb der Staatsverwaltung eine Steilung ein, 
die man geradezu als eine exemte bezeichnen kann. 
Das hangt geschichtlich mit ihrer Entstehung als Korper- 
schaft, sachlich mit der besonderen Natur ihrer Auf- 
gabe zusammen. Von der Autonomie der alten uni- 
uersita~ ist ihr vor allem geblieben die freie Wahl der 
akademischen Behorden. Das Haupt der Universitut, 
der Rektor ,  wird uberall von dci. Gesamtheit der ordent- 
lichen Professoren jahrlich aus ihrer Mitte gewhhlt. Er 
vertritt die Universitat nach aussen; ihm sind die Uni- 
versitatsbeamten untergeben; er  vollzieht die Imma- 
trikulationen; er tibt die Aufsicht uber das Vereins- 
Wesen und die Versammluiigen der Studierenden. Ebenso 
wird auch der S e n a t  durch Wahl aus den ordentlichen 
Professoren gebildet; ausser den gewilhlten Mitgliedern 
gehoren ihm an den preussischen Universitiiten der 
Rektor als Vorsitzender, der Universitiltsrichter und die 
Dekane an. Er bildet den Ausschuss fur die allgemeine 
Verwaltung. Von der akademischen Gerichtsbarkeit ist 
die Handhabung der Disziplinargerichtsbarkeit uber die 
Studiereiidcn geblieben, sie liegt in der Hand von Rektor 
und Senat. Als Strafmittel stehen zur Verfugung: Geld- 
strafe bis zu 20 Mark, Karzer bis zu 14 Tagen, 
Androhung der Verweisung von der Universitst, 
Verweisung und Exklusion. Sind es bescheidene 
Befugnisse, die in der Hand des gewahlten Oberhaupts 
der Universitat liegen, hat das Amt uberhaupt, ver- 
glichen mit der Steilung des president einer 
amerikanisclien Universitat, einen mehr ornamentalen 
Charakter, so ist es doch durchaus nicht ohne 
Bedeutung. Man denke, dass ein von der Regierung 
ernannter Staatsbeamter, wie in Frankreich der rectvur 
de E'acad&mie, also etwa ein Mann in der Steilung des 
Provinzialschulrats, an der Spitze der Universititt stehe, 
und der Unterschied tritt greifbar hervor: der deutsche 
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Rektor das sichtbare Symbol der korporativen Selbst- 
stiindigkeit der Universiat. 

Auch die Faku l  t a  ten  besitzen wichtige Stucke 
der Selbstverwaltung. Die Gesamtheit der ordentlichen 
Professoren, welche die Fakultat als Verwaltungskorper- 
schaft bilden, wllhlt jithrlich aus ihrer Mitte den 
D e k a n ,  der als Vorsitzender ihre Geschafte leitet. Sie 
ubt die Aufsicht uber die Studierenden in sittlicher und 
wissenschaftlicher Hinsicht, freilich in kaum merklicher 
Weise. Sie verwaltet die Benefizien und halt die hier- 
fur geordneten Prtifungen ab, wie sie auch Preisfragen 
ausschreibt und Pramien erteilt. Sie hat ferner die 
Aufsicht aber die Lehre, vor allem hat sie die Pflicht, 
fur vollstandige Vertretung aller Fltcher in jedem 
Semester Sorge zu tragen, wie sie denn auch 
notwendige Erghzungen des Lehrkorpers zu bean- 
tragen hat. Sodann und vor diem: sie halt die 
Prufungen fiir die akademischen Wurden ab und erteilt 
durch den Dekan die Grade. Ebenso erteilt sie die 
rvnia legendi, das heisst, sie giebt jungen Gelehrten das 
Recht, an der Fakultat als Privatdocent zu lehren und 
nimmt sie damit in den weiteren akademischen Lehr- 
korper auf. Endlich hat sie der Unterrichtsverwaltung 
im Faiie der Erledigung einer Professur Vorschliige fur 
die Neubesetzung zu machen. In gewissem Sinne 
erguazt sich 8180 das C ~ U S  academicum auch heute 
noch durch eine Art genossenschaftlicher Kooptatiori. 

Dieselbe Exemtion tritt endlich auch in der Amts- 
thatigkeit des Einzelnen hervor; das Lehramt an der 
Universitat erfreut sich in Hinsicht auf Form und Inhalt 
der Amtsthatigkeit einer Selbstandigkeit, wie sie 
schlechterdings bei keinem andern Stnatsamt anzu- 
treffen ist. Der Professor erhalt bei der Anstellung 
einen ganz allgemein gehaltenen Lehrauftrag fur 
bestimmte Disziplinen; es bleibt ihm uberlassen, sich 
diesen Auftrag selber auszulegen; er  bestimnit im ganzen 



selbstandig die einzelnen Vorlesungen und Uebungen 
die er  halten, die Stundenzahl, die er  jedem Gegenstand 
widmen, die Auswahl der Materien, die er  behandeln, 
die Methode, die er  befolgen wili. Er  wird nur 
verpfichtet, iiberhaupt in jedem Semester mindestens 
ein privates und ein offentliches Koileg zu lesen. Von 
ofnzieilen Lehrplanen, wie an den Schulen, ist nicht die 
Rede. Und ebensowenig von einer auf den Erfolg der 
1,ehrthatigkeit gerichteten Aufsicht: keine Revisionen 
durch Aufsichtsbeamte, keine Rechenschaftsberichte, 
ausser tiber die Institute. 

3. Die r ech t l i chen  Verha l tn isse  d e r  Uni- 
v e r s i  t a t s le  hrer.*) Der Lehrkorper der deutschen 
Universitaten umfasst zwei ihrer rechtlichen Stellung 
nach durchaus verschiedene Arten von Lehrern: 1. vom 
Staat angestellte und besoldete Lehrer, die Professoren,  
2. freie, von den Fakultaten mit dem Recht zu lehren 
ausgestattete Lehrer, die Pr iva tdozenten ,  die weder 

t I 
eine amtliche Lehrverpfiichtung noch ein Gehalt haben. 

Zwischen den Professoren findet wieder ein Unter- 
schied statt: die ordent l ichen  Professoren sind zugleich 
Trager der akademischen Selbstverwaltung, die a u s  s er- 
ordent l ichen  haben weder an den Geschaften der 
Universitat noch der Fakultat Anteil. - Ausserdem 
wilre noch der Unterschied etatsmassiger und person- 
licher Professuren zu erwahnen, jene die feststehenden 
iind dauernden Lehramter, die bei der Erledigung auf 
Vorschlag der Fakdtatt wieder besetzt werden, wllhrend 
diese mit der Person des Inhabers erloschen. Ferner 
der Unterschied von besoldeten und unbesoldeten Extra- 
ordinariaten; Privatdocenten, die langere Zeit erfolgreich 
thatig waren, pflegt, wenn eine besoldete Stelle nicht 
frei ist, ein unbesoldetes Extraordinariat als Anerkennung 
und Anwartschaft auf ein besoldetes Lehramt verliehen 

- 

*) ( '. B o r  11 ha  k, die RechtsverhPltni~sc der Hochschiillehrer 
in Preiissen. 1901. 
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M-erden; neuerdings wird auch bloss der Professor- 
el afters gegeben. Endlich ist noch der Honorar -  
'o fessoren  zu erwahnen; sie haben den Rang vor 
?n Extraordinarien, haben aber weder eine bestimmte 
ehrverpflichtung, noch ein Gehalt, stehen also in 
ieser Absicht den Privatdocenten gleich. In der Regel 
ind es Altere, verdiente Mariner, die in dieser Form 
i ein freies Verhaltnis zu einer Universitht gestellt 
rerden. 

Die Professoren, ordentliche und ausserordentliche, 
aben die Eigenschaft unmi t t e lba re r  S t aa t sbeamten .  
ie werden von der Regierung angestellt und erhalten 
on ihr als Amtspflicht einen Lehrauftrag filr eine be- 
immte Wissenschaft oder eine Gruppe wissenschaft- 
:her Disziplinen. Rechte und Pflichten sind im allge- 
einen durch die Bestimmungen des allgemeinen Be- 
ntenrechts gegeben. Wie die Ubrigen Aemter wird 
ts Lehramt als zeitlich unbegrenztes ilbertragen, die 
.f[illung der Pflichten giebt den dauernden Anspruch 
if die Rechte. Abweichend von anderen Aemtern 
idet bei dem akademischen Lehramt keine Pensionirung 
att, sondern an ihrer Stelle Entbindung von der Micht, 
wlesungen zu halten, bei Fortbezug des Gehalts. In 
ideren Staaten, z. B. in Oesterreich ist eine bestimmte 
tersgrenze f i r  die Verwttltung der Professur fest- 
!setzt, das 70. Lebensjahr; es wird dann ein Nach- 
lger bestellt; doch behalt der bisherige Inhaber nicht 
ir sein Gehalt, sondern auch das Recht Vorlesungen 
, halten. Eine Einrichtung, zu der sehr ernstliche 
d n d e  rathen; im ganzen darf angenommen werden, 
iss Kraft und Trieb zur Ausubung der akademischen 
3hrthatigkeit mit 70 Jahren erschopft oder nicht mehr 
3it von der Grenze der Erschopfung sind. Und da es 
cht durchaus ratsam ist, dem Einzelnen Uber den Ein- 
t t  dieses Zeitpunkts selber das Urteil zu Uberlassen, 
in weiss, wie gewohnlich hier Selbstt&uschungen sind, 

7 
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andererseits eine unfreiwillige Pensionierung des Eiic 
zelnen durch die Behorde hier besonders peinlich ui i r  
krankend empfunden wurde, so durfte eine gesetzliche 
Festlegung der Altersgrenze die angemessenste Auskunfy 
sein. Sollte dabei einmal ein der Verwaltung der Professur 
noch fahiger Mann zu frtih in den Ruhestand gebrach. 
werden, so wird der Verlust geringer sein, als wenn e in  
nicht mehr leistungsfahiger Mann Jahre lang das Fach 
und die Institute mit unzulAnglicher Kraft verwaltet, 
den Unterricht herabdriickt und aufstrebenden K r u f t e ~  
im Wege ist. 

Noch ist zu bemerken, dass auch Versetzung gegen 
den eigenen Wiilen, wie sie im Interesse des Dienstes 
iii anderen Dienstzweigen stattfindet und notwendig ist, 
an den Universitaten nicht vorkommt. 

Die Aufsicht  uber die Universitatsprofessoren uiid 
ihre Amtsfiihrung wird vom Ministerium geubt. Sie 
macht sich im gewohnlichen Lauf der Dinge dem 
Einzelnen so gut wie garnicht fuhlbar, weniger als fiir. 
irgend einen andern Staatsbeamten. Im besondern 
Andet eine Einwirkung auf die Erfilllung der Amts- 
pflicht, abgesehen von der Aufrechterhaltung rein 
llusserlicher Ordnungen, in keiner Weise statt. Man 
darf sagen, eine so weitgehende innere Freiheit hat der- 
Uriiversitatsunterricht zu keiner Zeit gehabt, auch nicht; 
zur Zeit korporativer Autonomie im Mittelalter, ode r  
vielleicht hier weniger als je: er bestand fast ganz in. 
der Tradition einer approbierten Lehre. Dann trat die 
staatliche Regulierung hervor, ihren Hohepunkt im 
18. Jahrhundert erreichend: Versuche, wie sie damals 
Ltlltaglich waren, durch Vorschrift und Befehl den Inhalt 
und die Form des Unterrichts zu bestimmen, sirid 
gegenwllrtig voliig aus der Uebung gekommen. Der 
Universithtslehrer ist jetzt so gut wie ganz auf seine 
eigene Einsicht und sein eigenes Gewissen gestellt. 
Nur durch die Prufungsordnuiigen wird, besonders 



Die gegtawiirtigc Verfassiiiig dtar C i i i ~ ~ r s i t R t .  99 

sichtbar in der Juristenfakultilt, ein gewisser Eiiifluss 
auf den Lehrbetrieb geubt. 

I 
I Es ist die im 19. Jahrhundert zur Herrschaft ge- 

langte Anschauung von dem Wesen der Universitat, die 
auch hierin zum Ausdruck kommt: ist sie in erster Linie 
eine wissenschaftliche Anstalt, so ist Freiheit mit ihrem 
Wesen gesetzt. Der Staat hat sich uberzeugt, dass er  
in seinen politischen Behorden keine Organe ftir die 
Erkenntnis wissenschaftlicher Wahrheit hat, er  ilber- 
Iasst darum die Wissenschaft der Selbstregulierung. 
Cnd mit dem Inhalt der Lehre ist die Form so eng 
verknupft, dass auch sie eine Regelung, abgesehen von 
dem blos Aeusserlicheii, durch allgemeine Vorschriften 
nicht ertragt. 

Liegen sonach Inhalt und Methode des Universitiits- 
iiiiterrichts ausserhalb des Bereichs der Bestimmung 
durch die Aufsichtsbehbrde, so wird nicht das Gleiche 
von der Fassung des Lehrauftrags gelten. Es wird 
nicht gegen das Prinzip der Lehrfreiheit verstossen, 
wenn die Unterrichtsverwaltung die Bedurfnisse, dereu 
Erfullung sie von dem Anzustellenden erwartet, genauer 
bezeichnet, auch auf neu auftauchende BedIirfnisse hin- 
weist und ihre Be ti-iedigiing sichert. Der Wissenschafts- 
betrieb der Universitaten verhalt sich als solcher gegen 
die Bedllrfnisse der Horer, wie sie aus dem kllnftigen 
Beruf und den Prufungen erwachsen, zierdich gleich- 
giltig; so z. B. in der philosophischen Fakultat: die 
Schulverwaltung hat nicht selten darllber zu klagen 
Anlass gehabt, dass der philologische Unterricht zu 
wenig Rucksicht auf das Bedurfnis kunftiger Lehrer 
nehme, indem er  notwendigste Disziplinen und Autoren 
beiseite lasse. So hat jungst eine Ergunzung des 
mathematischen Unterrichts in Absicht auf darstellende 
'ieometrie und angewandte Mathematik sich als not- 
wendig erwiesen, um die Lehrer der Realaiistalten und 
der technischen Schulen mit notwendigen Kenntnissen 

- C  1 
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und Fertigkeiten auszustatten. Also eine Fursorge fu 
das Angebot des notwendigen Cntemchts durch Be 
ntimmung des Lehrauftrags, das wird allerdings ein1 
Aufgabe sein, welche die Zentral\-era-altung dei 
Einzelnen und den Fakulaten nicht d e i n  Uberlasse] 
kann. 

Was Disziplin und Vergehungen im Amt anlangi 
so gelten f(ir die C'niversitBtsprofessoren in Preussei 
dieselben Bestimmungeri, wie fur die Ubrigen nicht 
richterlichen Beamten. Das Disziplinargesetz fur nicht 
richterliche Beamte vom 11. Juli 1852 bestimmt allge 
mein Pflichten, Vergehungen und Strafen. Ordnungs 
strafen (Warnung, Verweis, Geldstrafe) konnen durd 
den Minister verhilngt werden, Versetzung in eil 
anderes Amt mit geringerem Einkommen und Diensi 
entlsnsung nur durch Verfahren vor dem Disziplinarho 
in erster, dem Staatsministerium in zweiter Instsni 
Die Strafversetzung widerstrebt ubrigens offenbar eber 
no wie die Versetzung im Interesse des Dienstes der 
ganzen Wesen des Amts und der Universilltsverfassung 
nie ist auch, 80 viel mir bekannt ist, in Preussen bishe 
nicht verhilngt worden. 

Dagegen ist der zweite Absatz des •˜ 2 de 
Disziplinargesetzes: ein Beamter, der sich ,durch sei: 
Vcrhitlten in oder ausser dem Amt der Achtung, de 
Aiiseheris oder des Vertrauens, die sein Beruf erforder 
uiiwurdig machtu, unterliegt dem Disziplinarverfahrex 
frilhor wiederholt in Anwendung gebracht worden, ur 
Professoren wegen Stellungnt~hme gegen die Regierung: 
politik zu bestrafen. Vermutlich im Sinne des C'reseti 
gebers; daseGesetz stammt aus der Zeit der Reaktioi 
wo man iii der Sturkuiig der Regierungsautoritlt da 
Eine, was not thue, erblickte. Ob die Anwendung de 
(fesctzes nuch diesen Erfolg gehabt hat, wird dagege 
t'rnglicli sein: die Miriisterialgewalt mag dadurch ir 
.\iigenblick gesteigert worden sein, die Regierunp 
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autoritut schwerlich. Ich erinnere an ein gutes Wort 
von E. V. T r e i  t s c  hke: in der moralischen Welt kaiiii 
nichts stutzen, was nicht auch Widerstand leisten kann. 

' Und Professoren sind nicht politische Beamte und sollen 
es nicht sein; daher konnen auch ihre Pflichten nicht 
mit demselben Mass gemessen werden, wie die der 
Laridrlite und Regierungsprilsidenten. Doch hierauf 
aird noch in einem spateren Kapitel, von der Lehr- 
freiheit, zurilckzukommen sein. 

4. Die  Besetzung d e r  Professuren.  Sie ge- 
schieht tiberall in Deutschland durch die Staatsregierung; 
die Ernennung der ordentlichen Professoren wird in 
Preussen durch den Landesherrn selbst vollzogen, die 
der ausserordentlichen durch den Minister. Daneben 
hat aber die Fakultat eine auf Herkommen und meist 
auch statutenmassiger Bestimmung beruhende Mit- 
wirkung; sie findet in der Weise statt, dass bei 
Erledigung eines Lehrstuhls von ihr in einem motivierten 
Gutachten geeignete Manner, in der Regel drei, dem 
-\Iinisterium vorgeschlagen werden. Doch ist die 
Regierung an diese Voruchliige nicht gebunden, und sie 
Werden thatsiichlich nicht selten ubergangen, indem 
nicht der an erster Stelie oder ein uberhaupt nicht 
vorgeschlagener Mann ernannt wird. Und bei der 
erstmaligen Besetzung neu geschaffener Stellen wird 
ein Vorschlagsrecht der Fakultat tiberhaupt nicht an- 
erkannt. *) 

Dieses Verfahren, das sich im Verlauf des 19. Jahr- 
hunderts im ganzen gleichrniissig, wenn auch mit vielen 
Besonderheiten im einzelnen, herausgebildet hat - in1 
-__ 

') Nach einer Mitteilung in der .Nordd. Allgem. ZeitungY voiii 
j.l)ezcmhcr 1901 haben Erneiiniingeii stattgefiindeii von 1817-1900 
in der t h e o l o g i s c h e n  Fakultttt 311, davon 209 auf Yorschlag der 
Fakultat, 102 ohne oder gegen den Vorschlag: in der jiiris tiscli eil 
(32, davon auf Vorsclila~ 346. ohne oder gegen 86; in der 
lliediziniachen 612, davon auf Vorschlag 478, ohne oder gegen 

Fiir die Jahre seit 1882 bttlllt sich das Verlikltniu so: ii i  der 
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18. Jahrhundort fand noch viel grossere Mannigfaltigk 
und Willkiir statt: auf der einen Seite Selbstergllnzi 
der Korporation, mit blosser Bestfltigung durch die 
gierung, auf der andern Ernennung ohne Befragt 
iiberhnupt -- ist haufig zum Gegenstand bitterer Kri 
und Anklagen gemacht worden. Von den Fakultn 
wird die Uebergehung ihrer Vorschlage als schv 
ertrilgliche Missachtung ihrer Einsicht oder ihrer ( 

wissenhaftigkeit empfunden und meist auf den Einfl 
politischer Tendenzen oder personlicher Gunst zuru 
geflihrt. Auf der anderen Seite ist den Professor 
kollegien hhuAg der Vorwurf gemacht worden, dass 
ih re Vorschlage durchaus nicht immer die Tuchtig] 
des Mannes, sondern allerlei personliche Beziehung 
Familien- und Schulzusammenhiinge den Aussch 
gaben; dem Aufloben und der Obsequiositilt, der Intri] 
und dem Hintertreppenlaufen sei hier der weiteste Sp 
raum eroffnet. 

Was zunilchst die Anklagen gegen die Fakultii 
anlangt, so kommen sie, so viel ich sehe, meist 
Gekrilnkten und sind also als personlich bedingte 
Vorsicht aufzunehmen. Natlirlich, es kommen bei ( 

Vorschlhgen Fehlgriff'e und Menschlichkeiten vor, 
kommt vor, dass das Interesse der Sache durch pers 
liche Interessen und Beziehungen durchkreuzt W 

Neigung und Abneigung, aus allgemeinen und 
personlichen Ursachen entspringend, wirkt auch 1 
auf das Urteil; wo in der Welt wiire es moglich di 
Dinge iiberhnupt auszuschalten? Im ganzen aber dlir 
meines Erachtens die Fakultllten das Zeugnis in 
spruch nehmen, dass ihre Vorschlage Sachlichkeit 
--  

theologischer~ Fakultat auf Vorschlag 82, ohne oder gegen 38 
der jriristisclien 125, ohne oder gegen 15: in der iiic~dixinischeii 
ohne oder gegen 29. 

Eine Uebersicht iiber die ini einzelnen sehr iiiannig 
gestaltc~ten Bestiiiimiingeii uber das Verfahren der Profeusii 
beaetzutig bri Bi l lrot ,h,  Lehren und Lernen 280 fi'. 
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Gewissenhaftigkeit nicht vermissen lassen. Uebler Nach- 
rede zu entgehen, das wird man sich ein ftir allemal 
sagen mtissen, ist tiberhaupt, wo es sich um eine der- 
artige Abschtltzung personlicher Verdienste mit prak- 
tischen Konsequenzen handelt, unmoglich. 

Dasselbe aber gilt, so viel ich sehe, im ganzen auch 
hinsichtlich gelegentlicher Beschwerden der Fakultilten 
iiber Eigenmachtigkeit der Verwaltung. Auch hier 
kommen Fehlgriffe vor, sie werden am haufigsten auf 
illegitime Einflusse aus der politischen Sphare zuruck- 
ziimhren sein. Im ganzen aber haben die deutscheii 
Universitaten keine gerechte Ursache zu klagen, sie 
werden den Mannern, in deren Hand die Verwaltung 
lag und liegt, gewissenhafte Fursorge fIir das Ganze und 
nohlwollendes Interesse fur die Einzelnen nicht ah- 
sprechen konnen und wollen. Und ruckblickend werden 
sie selbst das einraumen mtissen, dass nicht in allen 
Fillen das Hinweggehen Iiber ihre Vorschlage unge- 
rechtfertigt war. 

Demnach wird man sagen dtirfen: der geschiclit- 
lich gewordene Besetzungsmodus ist der unseren Ver- 
hsltnissen angemessene; es wird ftir uns keinen anderen 
geben, der im ganzen besser geeignet ware den Zweck 
zu erreichen: den rechten Mann an die rechte Stelle zu 
bringen. Beforderung nach der Anziennitiit, wie sie in 
anderen Gebieten moglich ist, wenngleich sie Iibernll 
ihre grossen Gefahren hat, dann wenigstens, wenn sie 
nicht durch rucksichtsloses Ausscheiden der Untaug- 
lichen kompensiert wird, bedeutete fur die Universitilt 
Vernichtung ihres Wesens. Bewerbung um erledigte 
Stellen, mit Einsendung von Zeugnissen und Urteilen, 
bffentlichen und privaten, wie sie im Norden, auch in 
-4meriks tiblich ist, oder gar mit Konkurs und offent- 
lichen Probeleistungen, wie es das Herkommen in 
romanischen Landern fruher forderte, whre fur deutsche 
Verhaltnisse sicherlich nicht das geeignete Verfahren 



18. Jahrhuiidort fand noch viel grossereliannigfaltigkeit 
und Willkiir statt: auf der einen Seite Selhstergiinzung 
der Korporation, mit blosser Bestatigung durch die Re- 
gierung, auf der andern Ernennung ohne Befragung 
iiberhnupt -- ist haufig zum Gegenstand bitterer Kritik 
und Anklagen gemacht worden. Von den FakultAten 
wird die Uebergehung ihrer Vorschlage als schwer 
ertrrigliche Missachtung ihrer Einsicht oder ihrer Ge- 
wissenhaftigkeit empfunden und meist auf den Einfluss 
politischer Tendenzen oder personlicher Gunst zuruck- 
geftkhrt. Auf der anderen Seite ist den Professoreii- 
kollegien hauAg der Vorwurf gemacht worden, dass fur 
ih re Vorschlage durchaus nicht immer die Ttkchtigkeit 
des Mannes, sondern allerlei personliche Beziehungen, 
Familien- und Schulzusammenhange den Ausschlrtg 
giiben; dem Aufloben und der Obsequiositilt, der Intrigue 
und dem Hintertreppenlaufen sei hier der weiteste Spiel- 
raum eroffnet. 

Was zunlchst die Anklagen gegen die Fakultiiten 
anlangt, so kommen sie, so viel ich sehe, meist von 
Gekrunkten und sind also als personlich bedingte mit 
Vorsicht aufzunehmen. Natiirlich, es kommen bei den 
Vorschlhgen Fehlgriffe und Menschlichkeiten vor, es 
kommt vor, dass das Interesse der Sache durch person- 
liche Interessen und Beziehungen durchkreuzt wird, 
Neigung und Abneigung, aus allgemeinen und aus 
personlichen Ursachen entspringend, wirkt auch hier 
auf das Urteil; wo in der Welt wiire es moglich diese 
Dinge iiberhaupt auszuschalten? Im ganzen aber durfen 
meines Erachtens die Fakultaten das Zeugnis in An- 
spruch nehmen, dass ihre Vorschlage Sachlichkeit und 
- .- - 

theologischen Fakiiltlt auf Vorschlag 82, ohne oder gegen 38; in 
der jiirietisclien 125, ohne oder gegen 15: in der nieciiziniecheii 307. 
ohne oder gegen 29. 

Kin(. Uehersicht uber die in1 einzelnen sehr iiianiiigfarli 
gc'stiiltt.ten Bestinimiingen uber daw Verfahren der Professiircw- 
b~setzi ing Iwi B i l l r o t b ,  Lehren und Lernen 280 ff. 
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Gewissenhaftigkeit nicht vermissen lassen. Uebler Nach- 
rede zu entgehen, das wird man sich ein ffir allemal 
sagen milssen, ist iiberhaupt, wo es sich um eine der- 
artige Abschlltzung personlicher Verdienste mit prak- 
tischen Konsequenzen handelt, unmoglich. 

Dasselbe aber gilt, so viel ich sehe, im ganzen auch 
hinsichtlich gelegentlicher Beschwerden der Fakultilten 
uber Eigenmachtigkeit der Verwaltung. Auch hier 
kommen Fehlgriffe vor, sie werden am haufigsten auf 
illegitinie Einfltisse aus der politischen Sphare zurtlck- 
ziifuhren sein. Im ganzen aber haben die deutschen 
Cniversitiiten keine gerechte Ursache zu klagen, sie 
werden den Mannern, in deren Hand die Verwaltung 
lag und liegt, gewissenhafte Fursorge fiir das Ganze und 
wohlwollendes Interesse ffir die Einzelnen nicht ah- 
sprechen konnen und wollen. Und rfickblickend werden 
sie selbst das einrilumen miissen, dass nicht in allen 
Fallen das Hinweggehen tiber ihre Vorschlage unge- 
rechtfertigt war. 

Demnach wird man sagen durfen: der geschiclit- 
lich gewordene Besetzungsmodus ist der unseren Ver- 
haltnissen angemessene; es wird ftir uns keinen anderen 
geben, der im ganzen besser geeignet wilre den Zweck 
zu erreichen: den rechten Mann an die rechte Stelle zu 
bringen. Beforderung nach der Anziennitiit, wie sie in 
anderen Gebieten moglich ist, wenngleich sie iibernll 
ihre gossen Gefahren hat, dann wenigstens, wenn sie 
nicht durch rucksichtsloses Ausscheiden der Untaug- 
lichen kompensiert wird, bedeutete fur die Universitiit 
Vernichtung ihres Wesens. Bewerbung um erledigte 
stellen, mit Einsendung von Zeugnissen und Urteilen, 
affentlichen und privaten, wie sie im Norden, auch in 
Amerika fiblich ist, oder gar mit Konkurs und offent- 
lichen Probeleistungen, wie es das Herkommen in 
romanischen Landern fruher forderte, ware fur deutsche 
Verhaltnisse sicherlich nicht das geeignete Verfahren 
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andererseits eine unfreiwillige Pensionierung des Eiii- 
zelnen durch die Behorde hier besonders peinlich und 
krankend empfunden wfirde, so diirfte eine gesetzliche 
Festlegung der Altersgrenze die angemessenste Auskunft 
sein. Sollte dabei einmal ein der Verwaltung der Professur 
noch fahiger Mann zu frtih in den Ruhestand gebracht 
werden, so wird der Verlust geringer sein, als wenn ein 
nicht mehr leistungsfahiger Mann Jahre lang das Fach 
und die Institute mit unzullnglicher Kraft verwaltet, 
den Unterricht herabdruckt und aufstrebenden Krsften 
im Wege ist. 

Noch ist zu bemerken, dass auch Versetzung gegen 
den eigenen Willen, wie sie im Interesse des Dienstes 
in anderen Dienstzweigen stattdindet und notwendig ist, 
an den Universiaten nicht vorkommt. 

Die Aufs i C h t iiber die Universit&tsprofessoren und 
ihre Amtsfilhrung wird vom Ministerium getibt. Sie 
macht sich im gewohnlichen Lauf der Dinge dem 
Einzelnen so gut wie garnicht ftlhlbar, weniger als fur 
irgend einen andern Staatsbeamten. Im besonderii 
Andet eine Einwirkung auf die ErfUung der Amts- 
pflicht, abgesehen von der Aufrechterhaltung rein 
iiusserlicher Ordnungen, in keiner Weise statt. Man 
darf sagen, eine so weitgehende innere Freiheit hat der 
Uriiversitatsunterricht zu keiner Zeit gehabt, auch nicht 
zur Zeit korporativer Autonomie im Mittelalter, oder 
vielleicht hier weniger als je: er  bestand fast ganz in 
der Tradition einer approbierten Lehre. Dann trat die 
staatliche Regulierung hervor, ihren Hohepunkt im 
18. Jahrhundert erreichend: Versuche, wie sie damals 
alltaglich waren, durch Vorschrift und Befehl den Inhalt 
und die Form des Unterrichts zu bestimmen, sind 
gegenwartig voliig aus der Uebung gekommen. Der 
Universitlitslehrer ist jetzt so gut wie ganz auf seine 
eigene Einsicht und sein eigenes Gewissen gestellt. 
Nur durch die Prftfungsordnungeri wird, besonders 
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sichtbar in der Juristenfakultilt, ein gewisser Einfluss 
auf den Lehrbetrieb geubt. 

Es ist die im 19. Jahrhundert zur Herrschaft ge- 
langte Anschauung von dem Wesen der Universitat, die 
auch hierin zum Ausdruck kommt: ist sie in erster Linie 
eine wissenschaftliche Anstalt, so ist Freiheit mit ihrem 
Wesen gesetzt. Der Staat hat sich uberzeugt, dass er  
in seinen politischen Behorden keine Organe fur die 
Erkenntnis wissenschaftlicher Wahrheit hat, er  tiber- 
liisst darum die Wissenschaft der Selbstregulierung. 
Und mit dem Inhalt der Lehre ist die Form so eng 
rerknopft, dass auch sie eine Regelung, abgesehen von 
dem blos Aeusserlichen, durch allgemeine Vorschriften 
nicht ertragt. 

Liegen sonach Inhalt und Methode des Universitats- 
iinterrichts ausserhalb des Bereichs der Bestimmung 
durch die Aufsichtsbehbrde, so wird nicht das Gleiche 
von der Fassung des Lehrauftrags gelten. Es wird 
nicht gegen das Prinzip der Lehrfreiheit verstossen, 
wenn die Unterrichtsverwdtung die Bedtirfnisse, deren 
Erfullung sie von dem Anzustellenden erwartet, genauer 
bezeichnet, auch auf neu auftauchende Bedurfnisse hiu- 
weist und ihre Befriedigung sichert. Der Wissenschafts- 
betrieb der Universitaten verhalt sich als solcher gegen 
die Bedtirfnisse der Horer, wie sie aus dem kthftigen 
Beruf und den Prtifungen erwachsen, ziemlich gleich- 
giltig; so z. B. in der philosophischen Fakultat: die 
Schulverwaltung hat nicht selten dartiber zu klagen 
Mass gehabt, dass der philologische Unterricht zu 
wenig Rticksicht auf das Bedtlrfnis kiinftiger Lehrer 
nehme, indem er  notwendigste Disziplinen und Autoren 
beiseite lasse. So hat jungst eine Ergunzung des 
mathematischen Unterrichts in Absicht auf darstellende 
Geometrie und angewandte Mathematik sich als not- 
wendig erwiesen, um die Lehrer der Bealanstalten und 
der technischen Schulen mit notwendigen Kenntnissen 

- .+ 
I "' 
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und Fertigkeiten auszustatten. Also eine Fursorge fur 
das Angebot des notwendigen Unterrichts durch Be- 
stimmung des Lehrauftrags, das wird allerdings eiiie 
Aufgabe sein, welche die Zentralverwaltung den 
Einzelnen und den FakulttLten nicht allein uberlassen 
kann. 

Was Disziplin und Vergehungen im Amt anlangt, 
so gelten ftii die Universitatsprofessoren in Preussen 
dieselben Bestimmungen, wie fur die tibrigen nicht- 
richterlichen Beamten. Das Disziplinargesetz fur niclit- 
richterliche Beamte vom 1 1. Juli 1852 bestimmt allge- 
mein Pflichten, Vergehungen und Strafen. Ordnungs- 
strafen (Warnung, Verweis, Geldstrafe) konnen durch 
den Minister verhangt werden, Versetzung in ein 
anderes Amt mit geringerem Einkommen und Dienst- 
entlassung nur durch Verfahren vor dem Disziplinarhof 
in erster, dem Staatsministerium in zweiter Instanz. 
Die Strafversetzung widerstrebt ubrigens offenbar eben- 
so wie die Versetzung im Interesse des Dienstes dein 
ganzen Wesen des Amts und der Universitatsverfassung; 
sie ist auch, so viel mir bekannt ist, in Preussen bisher 
nicht verhilngt worden. 

Dagegen ist der zweite Absatz des •˜ 2 des 
Disziplinargesetzes: ein Beamter, der sich .durch sein 
Verhalten in oder ausser dem Amt der Achtung, des 
Aiiseliens oder des Vertrauens, die sein Beruf erfordert, 
i~iiwurdig macht", unterliegt dem Disziplinan-erfahrei~, 
friiher wiederholt in Anwendung gebracht worden, um 
Professoren wegen Stellungnahme gegen die Regieriings- 
politik zu bestrafen. Vermutlich im Sinne des Gesetz- 
gebers; das-Gesetz stammt aus der Zeit der Reaktion, 
wo man iii der Stilrkung der Regierungsautoritat das 
Eine, was not tliue, erblickte. Ob die Anwendung des 
(fesetzes auch diesen Erfolg gehabt hat, wird dagegen 
fraglich sein; die Ministerialgewalt mag dadurch in1 
,lugenblick gesteigert worden sein, die Regierungs- 
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autoritiit schwerlich. Ich erinnere an ein gutes Wort 
voii H. V. Trei t schke:  in der moralischen Welt kann 
nichts stutzen, was nicht auch Widerstand leisten kann. 
Ciid Professoren sind nicht politische Beamte und sollen 
es nicht sein; daher konnen auch ihre Pflichten nicht 
mit demselben Mass gemessen werden, wie die der 
Landriite und Regierungspriisidenten. Doch hierauf 
wird noch in einem spsteren Kapitel, von der Lehr- 
freiheit, zurtickzukommen sein. 

4. Die Besetzung d e r  Professuren.  Sie ge- 
schieht uberall in Deutschland durch die Staatsregierung; 
die Ernennung der ordentlichen Professoren wird in 
Preussen durch den Landesherrn selbst vollzogen, die 
der ausserordentlichen durch den Minister. Daneben 
hat aber die Fakultat eine auf Herkommen und meist 
mich statutenmassiger Bestimmung beruhende Mit- 
wirkung; sie findet in der Weise statt, dass bei 
Erledigung eines Lehrstuhls von ihr in einem motivierten 
Gutachten geeignete Manner, in der Regel drei, dem 
JIiiiisterium vorgeschlagen werden. Iloch ist die 
Regierung an diese Vorschlage nicht gebunden, und sie 
werden thatsachlich nicht selten tibergangen, indem 
nicht der an erster Steiie oder ein tiberhaupt nicht 
vorgeschlagener Mann ernannt wird. Und bei der 
erstmaligen Besetzung neu geschaffener Stellen wird 
ein Vorschlagsrecht der Fakultat Oberhaupt nicht mi- 
t T k ~ ~ t .  *) 

Dieses Verfahren, das sich im Verlauf des 19. Jahr- 
hunderts im ganzen gleichmassig, wenn auch mit vielen 
Besonderheiten im einzelnen, herausgebildet hat - ini 

- - 
*I Sacli einer Mitteiliing in der .Sordd. Allgeni. Zcitiing" voiii 

5. 1kzrnil)er 1901 haben Erneriniingen stattgefunden von 1817-1900 
in der t h e o l o g i s r  h c n  Fakultat 311, davon 209 auf Vorschlag der 
Faknltiit. 102 ohne oder gegen den Vorsrliliig: in der j i ir is  t isclieii  
432, davon auf Vorschlag 346, ohne oder gegen 86; in dvr 
i i i  P (I  i z i n i s c  h e n  612, davon auf Vorwhlag 478, ohne oder gegen 
1.34. Fur die Jahre seit 1882 stellt sich das Vcrli#ltnis so: in der 



der Tuchtigkeit Raum zu schaffen; irn Gegentheil, es 
wurde dahin wirken, gerade die Tuchtigsten vom Wett- 
bewerb auszuschliessen. Und Wurde und Selbsthewusst- 
sein des Standes wurden auch nicht gewinnen. Schon 
die Bewerbung um erledigte Steilen wird in dieser Ab- 
sicht nicht ratsam sein. Naturlich kommt Bewerbung 
auch in Deut,schland vor; aber sie ist doch nicht offent- 
liches und anerkanntes System; man schiimt sich, sich 
anzubieten. Und es fehlt doch wohl auch nicht an 
Leuten, die sich ein Wort aus der Selbstbiographie 
W. H. Rie h ls, des Kulturhistorikers, aneignen konneii: 
,ich habe mich in meinem ganzen Leben um nichts 
beworben, ausgenommen die Hund meiner Frauu  

Das Zusammenwirken von Fakultat und Regierung 
wird sich in seinen Folgen nun naher so charakterisieren 
lassen. Das Vorschlagsrecht der Fakultfiten hat dic 
Bedeutung, dass es einige Gewahr ffir die wissenschaft- 
liche Tuchtigkeit des zu Ernennenden giebt. Es verhindert 
die Entstehung eines Ministerialabsolutismus, der, wie 
die Dinge jetzt liegen, fur gewisse Gebiete vor allen1 
den Einfluss der herrschenden politischen Parteien auf 
die Professurenbesetzung, wonach sich ja von allen 
Seiten die Hiinde ausstrecken, steigern witrde. Die 
offizielle Beratung durch die Fnkultiit ist fW den Minister 
zugleich eine Hemmung gegen eigene Parteiwiilktir und 
eine Deckung gegen Parteiforderungen, die von aussen 
her, sei es aus der hofluchen SphZtre oder aus der Volks- 
vertretung, gegen ihn geltend gemacht werden. Und 
bei den unpolitischen Professuren wfirde der Einfluss 
einzelner privater Ratgeber wachsen; der Minister oder 
der Referent im Ministerium kann ja nicht in ailen 
Fiichern ein eigenes Urteil haben, er wurde sich also 
bei einer Personlichkeit, deren Urteil ihm sachkundig 
uiid zuverltissig schiene, Rats erholen und das konnte 
zu einer Art unsichtbarer und unverantwortlicher Allein- 
herrschaft eines Scliulhauptes nussclilageii. Naturlich 



ist diese private Beratung auch jetzt nicht ausge- 
schlossen, sie hat auch ihr gutes Recht; nur hort die 
\-erwaltung daneben auch das Urteil anderer, berufener 
und verantwortlicher Berater. Auf der andern Seite 
bleibt die Ernennung durch die Regierung schlechthin 
notwendig. Sie ist ihr Recht: der Staat errichtet und 
dotiert die Stellen, also kommt der Staatsregierung die 
Verleihung zu. Sie ist aber auch das d e i n  Zweck- 
mSsige, die Besetzung der Professuren durch Wahl der 
Fakultaten wurde ohne ~we i fe l  dem Sekten- und Koterie- 
Wesen, dem Intriguieren und Hintertrepperil~ufen einen 
verderblichen Einfluss verschaffen. Dazu kommt, dass 
die Zenlrrrlverwaltung allein irn Stande ist, das ganze 
C'niversitAtswesen des Landes mit seinen Bedurfnissen 
und den verfugbaren KrBften zu tibersehen, auch mit 
Billigkeit die persorilichen Verhaltnisse und Interessen 
in Anschlag zu bringen. Die zahlreichen Fakultaten 
konnen keine einheitliche Verwaltung fuhren; schon die 
einzelne Fakultat ist als Verwaltungskorper kaum 
leistungsfahig. Das sollten die Fakultaten nicht ver- 
gessen, wenn einmal ihre Vorschlage durch die Ver- 
naltung gekreuzt werden. Andererseits sollten die- 
jenigen es nicht Obersehen, die den Fakultaten Voi- 
niirfe machen, dms bei ihren Vorschlagen Michtige 
h f t e  ganz tibersehen warden und der Gefahr des 
Zugundegehens ausgesetzt seien. Die Fakultaten oder 
vielmehr die einzelne Fakultat kann nur dafur verant- 
wortlich gemacht werden, dass sie im gegebenen Fnll 
die fur ihre Bedurfnisse geeignete Personlichkeit zii 

finden und in Vorschlag zu bringen weiss, nicht aber 
daftir, dass alle tuchtigen Krafte Verwendung findeii. 
Hier mit fursorgender Hand Harten abzuwenden, wird 
wesentlich Sache der Verwaltung sein.*) 

. - - - . - 

*) Dieser Abschnitt war gcschricben, ehe die erbitterten An- 
klagen gegen den langjahrigen Leiter des preiissisclien l'niversi- 
tarswesens veroffentlicht wiirden, die vor kurzem so erregte Ver- 
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Herreiistand auf der Universitiit repr&seiitierteii, 
schiitzten Privatkoliegien als vornehmer und wirksamer. 
Im Verlauf des 18. Jahrhunderts hat sich die Sache 
allmiihlich so durchgesetzt, dass die Privatvorlesungen 
von beiden Seiten als das eigentliche Hauptstuck des 
Unterrichts angesehen wurden; die neuen Universiuiten, 
Haiie und besonders Gottingen, sind auch hierin voran- 
gegangen. Daneben blieb dieVerpflichtung zu offentlichen 
Vorlesungen bestehen; die Privatvorlesungen wurden 
als solche auch dadurch charakterisiert, dass sie regel- 
massig im eigenen Hause gehalten wurden; auch blieb 
Bestimmung und Einziehung oder Erlass des Honorars 
Privatsache des Einzelnen. 

GegenIiber gehassigen Darstellungen, als ob die 
unersilttliche Erwerbsgier der Professoren die Kumu- 
lierung des Gehalts mit dem Honorar im 18. Jahrhundert 
erschlichen habe, fuge ich noch Folgendes hinzu. Die 
Entwickelung des Vorlesungswesens in der bezeichneten 
Richtung hing mit den allgemeinen Verhilltnissen auf 
das engste zusammen. Vor allem mit der Geringfugig- 
keit der Dotation. Die Univervititt Halle, im 18. Jahr- 
hundert weitaus die erst.e und besuchteste unter den 
preussischeii Uiiiversitiiten, bezog von ihrer Grundung 
bis zum Jahre 1787 aus offentlichen Fonds tiberhaupt 
iiicht inehr als 7000 Thaler jilhrlich, Konigsberg etwas 
mehr als die Hulfte, Gottingen allerdings von Anfang 
an etwas mehr als das Doppelte. Aus diesem Betrag 
waren die Gehalte siimtlicher Professoren sowie die 
freilich iiicht erheblichen sachlichen Kosten zu bestreiten. 
Man sieht gleich, es konnte nicht die Meinung sein, dass 
die Professoren auf dns Gehalt nls ihr gesamtes Ein- 
kommen angewiesen sein sollten; es bedeutete, ganz 
wie bei den meisten niiderii Aemtern, blov eine feste 
C+rundlnge der Lebenshaltung, dessen Ergunzung durch 
ein bewegliches Arbeitseinkommen vorausgesetzt war: 
den Sporteln und Cfebfihren der Beamten entsprach das 
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Honorar der Professoren. mir die Theologen kam 
iibrigens auch der Ertrag eines geistlichen Amts, das 
damals noch sehr gewohnlich mit einer Professur ver- 
bunden war, fur Juristen Einkunfte aus Rechtsgutachten 
und wohl auch aus Richterstellen, fur Mediziner die 
Praxis in Betracht. Die philosophische Fakultat wnr 
dagegen wesentlich auf das Honorar fur Privatvor- 
lesungen angewiesen, neben ihr am meisten die 
juristische, die auch die zahlungsfahigsten Horer hatte. 

Auf eben diese Privatvorlesungen war aber auch 
bei der ganzen neuen Unterrichtsverfassung gerechnet. 
Die alten offentlichen Vorlesungen hatten in fortlaufen- 
der Interpretation kanonischer Bucher bestanden, jeder 
Professor las seinen Kursus etwa vierstundig, darauf 
war der ganze Unterricht wesentlich gestellt, das eine 
offentliche Auditorium der Fakultat diente als Schulsaal, 
den nach einander die verschiedenen Lehrer inne 
hatten. Mit dem Wachstum der Wissenschaften und 
dem Durchdringen der neuen Unterrichtsart, des syste- 
mat,ischen Vortrags einer Disziplin in Semesterkursen, 
nar von selbst gegeben, dass die Zahl der Vorlesungen 
sich stark vermehrte; und die Folge war, dass von jedem 
Professor erwartet wurde, dass er neben einer offent- 
lichen Pflichtvorlesung uber sein Fach eine Reihe von 
Disziplinen in Privatvorlesungen behandele; es wird dies 
auch geradezu von der Aufsichtsbehorde ihm zur Pflicht 
gemacht. Dass bei solcher Ordnung der Dinge die 
offentlichen Vorlesungen allmiihlich gegen die privaten 
und honorierten zurucktreten mussten, ist begreiflich 
genug. Auch die vollig unzulnnglichen Verhiiltnisse 
der offentlichen Auditorien, iiber die oft bittere Klage 
gefllhrt wird, z. B. dass sie uiiheizbar und darum in den 
harten Wintermonaten nicht benutzbar seien, trugen 
ihren Teil dazu bei, das Privatauditorium des Pro- 
fessors zum eigentlichen Ort seiner Lehrthhtigkeit zu 
machea  



Man wird demnach, ohne gerade fur asketische 
Selbstlosigkeit der Professoren eiwmtreten - sicherlich 
hat sich unter ihnen zu allen Zeiten auch die Spezies 
der Finanziers gefunden - doch sagen dllrfen, es 
handelte sich bei der allmahlichen Umwandlung des 
offentlichen und unentgeltlichen Universitatsunterrichts 
in einen privaten und honorierten um einen Vorgang, 
bei dem ausser der Notwendigkeit, das Gehalt durch 
Arbeitseinkommen zu erganzen, auch das Interesse der 
Studierenden und der Wille der Aufsichtsbehorden mit- 
wirkte. Will man mit einer Formel den Gesamtvorgang 
bezeichnen, so wird inan sagen konnen: im 18. Jahrhundert 
hat sich die Abwillzung der Kosten fur die sehr ge- 
steigerten Leistungen des akademischen Unterrichts 
vom Staat (in Gestalt von Professorenbesoldungen) auf 
die Studierenden oder also auf die Familien, die ihre 
Sohne studieren liessen, vollzogen: ein Vorgang, der zu 
moralischer Entrustung an sich keine Veranlessuiig 
giebt. Die Erfahrung, dass Vorlesungen gegen Privat- 
entgelt auf beiden Seiten, bei den Lehrenden und den 
Hurenden, Eifer und Fleiss mehr als die herkommlicheii 
offentlichen Vorlesungen anspornten, schien der neuen 
Form die letzte Rechtfertigung zu geben. 

Das 19. Jahrhundert hat diese Ordnung der Dinge 
ubernommen und in der Weise ausgebildet, dass die 
Abhaltung von entgeltlichen Privatvorlesungen jetzt ein 
HauptstIick der Amtspflicht ausmacht. Auch werden 
diese Vorlesungeii jetzt ebenso wie die offentlichen im 
Universitiitsgebaude gelialten, und die Erhebung des 
Honorars wird durcbh eine offentliche Anstalt (die Quastur) 
vermittelt. Die alten ofientlichen Vorlesungeii dagegen, 
die noch in1 18. und hie und da (z. B. in Konigsberg) 
bis tief ins 15. Jahrhundert hinein einige Hauptfiicher in 
einer etwa vierstuiidigen Vorlesung behandelten, haben 
sich in die sogenannten Publica umgewandelt, in denen 
fii i .  eiiieii grosseren Kreis von Hbrerii allgemeiner 
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interessierende Gegenstande in ein- oder zweisttindigeii 
Vorlesungen vorgetragen zu werden pflegen. Daneben 
sind die Seminarubungen, die regelmassig unentgeltlich 
gehdten werden, wiihrend fruher privatimima hoch be- 
zahlt wurden, ein wichtiger Ersatz; man wird wohl keinen 
Grund zu der Annahme haben, dass der Aufwand an 
Zeit und Kraft, der heutzutage auf die Leitung von 
Cebungen verwendet wird, geringer ist, als der Auf- 
wand, der fruher f l l  eine vierstundige Textinterpretation 
gemacht wurde. 

Auf diese Weise ist das manchen jetzt so anstossige 
System der ,,Doppelbezahlungu des Universitatsunter- 
richts entstanden. Dass iibrigens bei der Bemessung 
des Gehalts die Anrechnung des Honorars nicht Ilber- 
h u p t  ausser Acht gelassen worden ist, wird zwar bei 
der pflichtmusigen Sparsamkeit der Finanzverwaltung 
a ph-i angenommen werden konnen, geht aber auch 
aus den Gehaltsatzen deutlich genug hervor. Irn Jahre 
1896, vor der neuen Gehaltsregulierung, hatten in 
Preussen von 492 ordentlichen Professoren % ein 
Gehalt bis 4000, 217 bis 5 800, 101 bis 6 700, der Rest 
von 78 daruber.*) Man sieht, ohne Hinzurechnung des 
Honorars ware das Amtseinkommen der Professoren, 
verglichen mit dem, was im iirztlichen Beruf oder in 
der Beamtenlaufbahn, oder gar in den Stellungen, die 
industrielle und kaufrnllnnische Unternehmungen ihren 
juristisch oder technisch gebildeten Angestellten bieten, 
zu erreichen ist, geradezu durftig gewesen, und auch 
mit Einrechnung des Honorars darf das Durchschnitts- 
einkommen als mausig bezeichnet werden. Mari darf 
sich durch den Umstand, dass die grossen Gehalte, mit 
hohen Honorarertriigen und anderweitigen Nebenein- 
kunften zusammenfallend, einige grosse Loose in der akade- 
mischen Laufbahn bilden, hiertiber nicht tauschen lassen. 

*) W. Lexis in der Akatlciii. Ikviie, Jaiiriar 1897. 
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Gegen diese Ordnung der Dinge, der es an Gegnern 
freilich zu keiner Zeit gefehlt hatte, erhob sich vor 
wenigen Jahren, zusammentreffend mit Abilnderungs- 
bestrebungen in der osterreichischen und deutschen 
Universitutsverwaltung, ein litterarischer Sturm. Es 
wurde auf die Koliegienhonorare als auf einen offent- 
lichen Skandal hingewiesen: fUr dieselbe Leistung be- 
ziehe der Professor erst als Beamter Gehalt, dann auch 
noch als Privatunternehmer Honorar; und um das Maass 
voll zu machen, werde der Student durch die Priifungs- 
ordnungen gezwungen, wenn nicht die Vorlesungen zu 
horen, so doch das Honorar dafur zu zahlen. Dem 
unbesoldeten .Privatdocentenb dagegen bleibe in Wirk- 
lichkeit nichts iibrig als gratis zu lesen, da der Student, 
auch wenn er  seinen Unterricht vorziehen mochte, doch 
nicht das Honorar doppelt zahlen wolle. So sei dies 
System, mit der ungeheuren Ungleichheit, die es in dem 
Einkommen akademischer Lehrer schaffe, der Gipfel 
sozialer Ungerechtigkeit und perverser Einrichtung. 
Seine Ursache aber sei die Habgier der Professoren, 
die es verstanden hihtten, die offentlichen Vorlesungen, 
zu denen sie durch den Empfang des Gehalts ver- 
pflichtet gewesen seien, abzuwulzen und in private zu 
verwandeln. *) 

*) 1)ie iikntleniisc~lic~ Laiifh;ihn iind ihr(. okononiische Hegcliiiip 
(18951. In dicst.r ziiii#cl~st olinr Saineii Iierau~gegebeiic~ii Schrift 
(bines B~vl iner  ITniversitiitslrhrers (G. Il ii nzo)  wird mit geschickter 
H~~nii tznrip c.insclnrr Thatsaclicw und wirksamer Beredsamkeit das 
Iwrrschendc Systc~iit in .i\nklagezristaiid versetzt nnd seine Ab- 
schaffnng von den politischen M.iachten pofordert. Dem Verfasser 
dieser Schrift, scknndiert durch eine historische Darstellung 
E. H o r n ,  Kolleg lind Honorar (Miincheii, 1897), wozu ich in den 
Preiiss. Jnhrh. (.Jaiiiiar 1897) c1iiiige .11111i~rknngeri gcniacht habe. 
Ein charaktericltischer Zng dieser wir anderer Schriften uber 
I'iiivc~rsitiitsreforin - iind inan kann di(3 Sache wohl weiter ver- 
a l l g ~ ~ ~ ~ e i i i e r i i  - ist dvr, dass in der  Sc.liildernng der bestehenden 
Ordii~iiigcii iiis Schwarze genialt wird, dagegen in der  Vorwtelliing 
tlvr Znstiind~., di<. tl~ircli div IWoniieii Iierbeigrfuhrt werden 
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Ich bin nicht blind gegen die Schaden des 
herrschenden Systems, es kam und es kommt auch 
jetzt noch eine Ungleichheit des Einkommens bei 
akademischen Lehrern vor, wie in keinem anderen 
offentlich organisierten Beruf, eine Ungleichheit, die 
durchaus nicht immer durch den Unterschied in den 
Leistungen fur die Wissenschaft oder den Unterricht 
begrfindet ist und darum wohl auch mit Bitterkeit, und 
nicht bloss mit lauter, sondern auch mit stiller Bitter- 
keit, empfunden wird. Auch das ist nicht zu verkennen, 
dass das System eineTendenz hat, in dem weniger vor- 
nehmen Sinne die Richtung auf den Gelderwerb zu ver- 
swrken, da und dort auch verfllhrt, die Stellung des 
Examinators in dieser Absicht auszunutzen, auch bei 
Verhandlungen uber notwendige Reformen in der Organi- 
sation des Unterrichts oder uber Berufungen mit hinein- 
spielt. Ebensowenig will ich bestreiten, dass durch die 
Hiiufung der vom Besitz des Amts abhtlngigen Ein- 
kommensquellen in einigen Fallen ein Einkommen er- 
reicht wird, das Hber das auch reichlich bemessene 
Bedurfnis eines Gelehrten erheblich hinausgeht. 

Dennoch halte ich an dem System der Privathono- 
rierung des akademischen Unterrichts mit voller Ueber- 
Zeugung fest. Und ich bin der Ansicht, dass die 

wurden, die hellsten Farben gewtihlt werden. Solange die 
gegenwartigon Verhaltniese dargestellt werden, erscheinen die 
Professoren ale herrecheuchtige lind habgierige Menschen, die 
rucksichtslos ihre Gewalt zur Hiiufurig von Einkommensquellen 
uud zur Ausschliessung anderer brauchen. Sobald aber das 
Honorar verstaatlicht sein wird, wird bei denselben Personen ein 
unvera-iietlicher Idealismus vorauegesetzt: aus reinster Pflichttreue 
und Hingebung an die Sache werden sie allein der Wissenschaft 
und der Jugendbildung leben, ungeflihr nach dem Schrma, wo- 
nach bei der eoeialdemokratiechen Doktrin, sobald nur das Privat- 
eigentum abpeechafft iet, alle Menschcn sich in tugendhafte und 
friedliche, allein das allgemeine Beste erstrebende Genossen ver- 
wandeln. Ee iet die allgemeine Schwllche der Idealisten, dass sie 
die Wirkung der Ursachen, die ihrein System zuwider sind, siis- 
pendieren. Wenn sich nur die Natur darauf einliesse! 
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preussische Universit~tsrerwaltung Anerkennung ver- 
dient, dass sie den Weg der Verstaatlichung des 
Kollegiengeldes, den Oesterreich gleichzeitig beschritt, 
nicht hat gehen wollen. Die osterreichische Verwaltung 
hat im Jahre 18% gegen starken Widerspruch aus den 
Universitatskreisen das System der Honoranahlung, 
das dort freilich nicht so tiefe geschichtliche Wurzeln 
hatte als in Norddeutschland, beseitigt und durch 
Zahlung an die Universitatskasse ersetzt, die Professoren 
fur den Ausfall durch Gehaltsteigerung entschadigend. 
Die preussische Regierung ist nicht, wie wohl hie und 
da erwartet wurde, gefolgt, sie hat sich mit besonnener 
WUrdigung aller Verhaltnisse auf eine Reform in be- 
scheidenen Grenzen beschrankt. Das Gesetz vom Jahre 
1897 brachte zwei zusammengehorige Veranderungen: die 
Einfuhrung des Systems der mit dem Dienstalter steigeii- 
den Gehaltsstufen, und die bei einer bestimmten Grenze 
eintretende Teilung des Honorars: von dem Honorar- 
hetrag, der 3000 Mk. (in Berlin 4500) Ubersteigt, f U t  die 
Halfte der Staatskasse zu, als teilweiser Ersatz fur die 
erhohten Gelialtsaufwendungen. 

Beide Neuerungen verdienen meines Erachtens 
silligung. Sicher die erste: durch das System des festen 
Anfangsgehalts und der steigenden Gehaltsstufen (die 
Zahlen oben S. 106) hat das akademische Lehramt in 
jeder Hinsicht an Unabhangigkeit gern-onnen. Das aite 
System der Gehaltsbemessuiig durch Verabredung im 
Einzelfall wies den Professor fur Bemessung und Ver- 
besserung seines Gehalts auf den guten Willen der 
Verwaltung und die eigene FBhigkeit, durch Darstellung 
seiner Gaben oder Dringlichkeit des Werbens oder 
durch Veranlassung von Berufungen nach ausserhalb 
seinen Preis zu steigern: ein System, bei dem diejenigen, 
denen das doiizlvz intptoiei~tine von der Natur nicht ver- 
liehen ist, notwendig zu kurz kamen. Dass diese 
Elemente bei den1 neuen System besser daran sind, 
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wird man ebenso als einen Vorteil betrachten mussen, 
als dass des Feilschens und Marktens um die Berufungs- 
hedingungen weniger geworden sein wird, dass auch 
des Drllngens auf Berufungen, vielleicht auch des 
Wechsels der Universitat allmiihlich etwas weniger 
werden wird. Aber auch die zweite Neuerung, die 
Beschneidung der grossen Honorare, scheint mir unbe- 
denklich. Macht sie die Erreichung eines MiUionarein- 
liommens dem Universitatslehrer etwas schwerer, so 
hdte ich das in keiner Weise fur ein Ungluck: weder 
h r  das Verhhltnis zu den Studierenden, noch zu den 
bescheidener gestellten Kollegen ist das Millionilrein- 
kommen ein Gewinn; und selbst das mag fraglich 
sein, ob der Inhaber filr sein personliches Leben dabei 
gewinnt. 

Andererseits aber verdient die Universitiltsver- 
wdtung Anerkennung daftir, dass sie dem Drangen nach 
Beseitigung des Honorars nicht nachgegeben, sondern 
i u i  dem alten System der ,,Doppelbezahlungu festge- 
halten hat. Ich gestehe, dass ich so weit davon ent- 
fernt bin, dies System fur einen unertriiglichen Miss- 
brauch zu halten, dass ich vielmehr in der Verbindung 
von festem Gehalt und beweglichem Einkommen, das 
von Umfang und Qualitiit der Arbeitsleistung abhiingig 
ist, das ideale System der Beamtenbesoldung tiberhaupt 
sehe. Fruher war, wie bekannt, das System in weitc- 
stem Umfang herrschend: der Geistliche, der Lehrer, der 
Heamte, sie bezogen einerseits ein festes Amtseinkommen, 
andererseits ein von dem Umfang der eigenen Thiltig- 
keit mitbedingtes Einkommen in Qestalt von Gebuhren, 
Schulgeld, freien Leistungen derperzipienten inNaturalien 
und ahnlichen ,,Emolumentenu. Das Gehalt bot eine 
bescheidene, aber sichere Unterlage fltr die Lebens- 
haltung, das bewegliche Einkommen, das durch Rtihrig- 
keit sich vermehren l i e s  und mit dem Mass der Arbeit 
~viichs. gab einerseits der grosseren Kraft und dem 

s* 



grosseren HedCirfnis die Moglichkeit, sich Befriediguiig 
zu verschaffen, andererseits bot es ein doch nicht ganz 
tiberflussiges Gegengewicht gegen die Gefahr der Lassig- 
keit und des Schlendrians, die sich leicht da einstellen. 
wo das Einkommen in einem von der 1,eistung vollig 
unabhangigen festen Gehalt besteht. 

Es ist wahr, das System ist bis auf geringe Reste 
verschwunden: es wurde unmoglich in dem Mass, als 
sich der Beanitenstaat durchsetzte. Die Gefahr, dass 
sich die Leistung oder ~ n t s c h e i d u i i ~  nach der Bezahlung 
richte, und schon die Gefahr des Verdachtes solcher 
Abhitngigkeit, hat es unmoglich gemacht. Auch schien 
der Wtirde des Amts das reine Gehaltsystem mehr an- 
gemessen. Und so ist es allerdings eine Thatsache. 
dass das Koilegienlionorar als ein Ueberrest eines ver- 
sinkenden Systems in die Gegenwart hineinragt: fiir deii 
Gleicliheitsfanatiker schon dies ein ausreichender Grund. 
die Beseitigung zu fordern. 

Ich lege die Grunde dar, die mich bestimmen fiir 
seine Erhaltung einzutreten. Es scheint mir, obwohl 
es schon oft und von bertihmteii Miinnern geschehen 
ist, ich nenne Smith, Victor  Cousin, Dubois- 
Reymo nd, L. V. Stein,  Billroth,  nicht tiberfliissig: 
die Einsicht in diese Verhilltnisse ist nicht so allgemein, 
dass nicht ein fortgesetztes Sturmlaufen iiuf dieses doch 
nicht ganz unwichtige Stiick unserer alten deutschen 
Universitiitsverfassung endlich Erfolg haben konnte. 
Ich bemerke dabei, dass unter den Professoreii die weitau- 
uberwiegende Mehrzahl fur die Erhaltung des Systems 
ist, und durchaus nicht blos die mit reichen Honorarein- 
ktinften gesegneten. Das Eigeninteresse durfte iiberliaul~t 
bei der Mehrzahl eher gegen als fur die Einrichtung 
sprecheii: eine gleichmussige Erhohung des Gehalts aller 
Stellen wiirdc den Meisten eine Vermehrung des Ein- 
kommens bringen. Und auch diejenigen, die durch 
reichen Honorarbezug ein uberdurchschnittliches Ein- 
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kommen erzielen, waren fur die Erhaltung des Systems 
kaum personlich interessirt, man wurde erworbene 
Rechte ja nicht einfach beseitigen wolleii. Ebenso 
wenig ist ubrigens auch das okonomische Interesse der 
Studierenden beteiligt: die Neigung, eine Zahlung fur 
den Unterricht tiberhaupt zu erlassen. scheint gegen- 
wiirtig geringer als je zu sein. Es wurde sich also 
lediglich darum handeln, dass das, was jetzt als Honorar 
den Professoren zufliesst, in die Staatskasse fiel, sei es 
als Zahlung fur die einzelnen Vorlesungen, wie in Oester- 
reich, oder als Quartalsgebtihr, wie in Frankreich, wo 
der Jurist wahrend seines dreijilhrigen Studiums 1130 fr. 
;U Inskriptions- und Prtifungsgebiihren zahlt. 

Die Griinde also, die nach meinem Ermessen die 
Erhaltung des bei uns herkommlichen Systems fordern, 
sind die folgenden: 

I Die Diirchftilirung des reinen Gehaltssystems 
niirde in dem Sinne wirken, dass der Beamtencharakter 
des Professors sowohl im Verhllltnis gegen den Staat 
als gegeii die Studenten starker als bisher hervortrilte. 
Die Honorarzahlung des Horers an den von ihm ge- 
wiihlten Lehrer tragt dazu bei, dem Verhiiltnis etwas 
von dem freien und personlichen Charakter zu wahren, 
worauf es ursprfinglich ailein gegrundet war. Es ist 
doch bemerkenswert, dass unter den franzosischen 
Professoren gegen die Einfuhrung des deutschen Systems 
dns Bedenken geaussert wurde: die Wtirde des Amts 
werde darunter leiden. Auf der aiidereii Seite wurde 
die Abhangigkeit des Universit&tslehrerx von der Ver- 
waltung verschiirft; jetzt ist er, wenigstens f u r  einen 
Teil seines Einkommens, auf ihren guten Willen nicht 
;iiigewicsen und eben darum auch in der Aiiiiahme oder 
Ablehniing einer Verilnderung seiner Steilung freier. 

2) Die Betonung des Beamtencharakters wurde, 
wrbunden mit Erhohung des Gehalts, zu einer genaueren 
Festsetzung der Amtspfl ichten,  z. R. durch Feststellung 
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wird, die Honorarzahlung, wenigstens der Vorstellung 
nach, der ausreichende aussere Antrieb, den Unterricht, 
den man bezahlt hat, zu benutzen. Und ohne Zweifel 
wirkt die Sache in dieser Richtung; woftir man Geld 
gegeben hat, das lasst man sich nicht gern entgehen. 
selbst wenn sein Wert im Augenblick nicht lebhaft 
empfunden wird. Eine allgemeine Gebuhrenzahlung 
wtirde diese Wirkung gewiss nicht in gleichem Masse 
haben. Allerdings wure nicht ausgeschlossen, dass sie, 
wenn dafur der Zugang zu allen Vorlesungen freistunde, 
bei Einzelnen zuniichst als Anreiz wirkte, alle moglichen 
,interessantenu Kollegien zu besuchen, bis allzu reich- 
licher Genuss mit Widerwillen und Ueberdruss endigte. 
Und alles das wurde dann wieder die Gegenwirkung 
hervorrufen, dass man durch feste Studienordnungen 
dem schwankenden Studienfleiss Festigkeit und be- 
stimmte Richtung zu geben suchen wurde, und nun mit 
dem Beifall der zu Lehrbeamten gewordencn Professoren. 

6) Das Verha l tn is  des  Professors  zu seinen 
Horern  wurde eine wesentliche Aenderung erleiden. 
Es beruht jetzt nach Seiner ausseren Seite darauf, dass 
der Student seinen Lehrer selber wahlt und ihm fiir 
den Unterricht eine Gegenleistung bietet. Ganz rein 
tritt dies Verhaltnis bei den Privatdocenten hervor. 
Aber es hort nicht auf vorhanden zu sein und empfunden 
zu werden auch bei dem besoldeten Professor: auch 
er steht HBrern gegenuber, die durch ihre Wahl und 
ihre Leistung ihn personlich verpflichten; er  spricht zu 
ihnen nicht blos in Erfullung einer Amtspflicht. Dies 
Gefuhl personlicher Verpflichtung wirkt anders als die 
blosse Amtspflicht; vor allem in einer Form wird es 
allen Resten bekannt sein: als ein bitteres Gefuhl der 
Beschamung iiber das VerschmBhtwerden, wenn die 
Zuhorer, die doch den Preis gozalilt, ausbleiben und so 
die Gegenleistung als minderwertig auszuschlagen 
scheinen. Dies Gefuhl, unter allen iiusseren Antrieben, 
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sein Bestes zu thun, um die Horer festzuhalten, wohl 
der s taks te ,  wurde ohne Zweifel mit dem Wegfall der 
privaten Honorierung an Scharfe verlieren: Beamte 
pflegen nicht schwer daran zu tragen, wenn vom Publi- 
kum ihre pflichtmilssigen Leistungen wenig begehrt 
werden. - DRS sind Imponderabilien; aber die Miss- 
achtung der Imponderabilien rllcht sich, in moralischen 
Yerhiiltnissen noch sicherer als in politischen. 

Also, wer alles dies nicht will, wer nicht die 
Professur, mit Sbstreifung des Restes eines freien Be- 
nifu. in ein reines Amt verwandeln, und ebenso, wer 
nicht dem Verhultnis zwischen Lehrer und Horer den 
Rest eines auf freier Wahl und gegenseitiger Leistung 
beruhenden Verhitltnisses nehmen will, um es von seiner 
iiisseren Seite in ein rein amtliches zu verwandeln, der 
wird das System der Honorierung der Lehrer durch 
die Harer nicht tiberhaupt abschaffen wollen. Die be- 
zeichneten Folgen wurden nicht sogleich sichtbar 
\\erden, die alten Traditionen wurden noch lange nach- 
wirken. aber die Wirkungen wilrden nicht ausbleiben. 
I'iid darum: nnlutnu.~ legem farrae nwtari. 

\'iillig berechtigt ist es dagegen, das fiige ich zum 
Schluss noch hinzu, wenn die preussische Universitiits- 
~erwaltung sich entschlossen hat, der hie und da zu 
Tage getretenen Neigung zu unbilliger Steigerung des 
Honorars durch feste Normierung zu wehren, ebenso 
berechtigt, wie die Einbelialtung eines Teils der grossen 
Honorarbetriige zur Ausgleichung des Einkommens. 
Sicht minder wird es ihr Recht und ihre Aufgabe seiii, 
Ibei der Zusammensetzung der Prufungskommissioneii 
darauf zu achten, dass den Studierenden eine wirkliche 
Freiheit der Wahl der Lehrer gesichert wird, nach 
JIUglichkeit: eine absolute Sicherheit gegen Ausnutzung 
der Stellung kann der Natur der Sache nach nicht ge- 
geben werden. Uebrigens bin ich der Ansicht, dass 
man sich uber das Mase der Abhsngigkeit in dieser 
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Hinsicht vielfach sehr iibertriebene Vorstellungen macht, 
hie und da wohl auch in den Kroisen der Studierenden 
selbst. Im ganzen gilt: wer frei sein will und den Mut 
hat es zu sein, ist es. Und auch ein .Wort J. E: Erd- 
manns  gilt: ,,Ein Professor, der einen durchlasst, nur 
weil derselbe bei ihm horte, und ein Student, der bei 
einem Professor nur hort, um durch das Examen zu 
kommen, haben sich nichts vorzuwerfen. Sie sind ein 
p m  aobQe fratrunz. Wenn in fruherer Zeit es vorge- 
kommen sein soll, dass Einer, um Pastor zu werden, 
eine grnfliche Maitresse heiratete, so denke ich, hatte 
er gewiss nicht das Becht, IIber die Niedertriichtigkeit 
des Grafen zu scheltenU (Akad. Leben U. Stud., S. 1971. 

Missbriiuche und Auswtichse beseitigen heisst fur 
die Erhaltung des Gesunden sorgen. So hier: die 
Reinigung des Systems von gehussigen Wirkungen wirkt 
im Sinne seiner Erhaltung. Aus diesem Gesichtspunkt 
ware auch das S tun dungswes  eil zu behandeln. Durch 
jilngste Verfugungen hat man H#rten, die sich daraus 
ergaben, zu mildern Mir will scheinen, das 
Rechte mllre, die Y tundung tiberhaupt beseitigen. Ge- 
meint als Erleichterung der Studienjahre fur Unbe- 
mittelte, wirkt sie vor allem als Belastung der ersten 
an sich schwierigen Jahre der Selbstiindigkeit. Die 
Eintreibung der Schuld, die ubrigens oft durch jugend- 
lichen 1,eichtsinn weit uber das Notwendige hinaus- 
gewachsen ist - es ist eine nicht selten beobachtete 
Thatsaclie, dass diejenigen, die Honorarstundung ge- 
niessen, in der Annahme vou Vorlesungen und in der 
Versaumung des Besuchs viel leichtsinniger sind als die 
Zahlenden - also die Eintreibung der Schuld, die nicht 
selten mit IIiilfe der Gerichte und des Gerichtsvoll- 
ziehers erfolgt, wirkt vielfach storend und erbitternd. 
Meines Erachtens \-erdient das System des Honorar- 
erlasses, das iu Bayern gilt, den Vorzug: ganzer oder 
halber Erlass iiach den Verhiiltnissen. Einem Miss- 
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brauch oder Uebermass der Inanspruchnahme des Er- 
lasses ware zu steuern einerseits durch die Forderung 
einer Dekrtnatspriifung, andererseits, fails es sich als 
notwendig erweisen sollte, durch die Begrenzung auf 
eine gewisse Quote. Es erhielte dadurch der Erlass 
die Form eines an Leistungen gekntipften akademischen 
Benefiziums. 

6. T i t e l  und Orden. Ich fuge hier eine Re- 
merkung uber jene ausseren Ehren und Auszeichnungen 
ein, mit denen die Universitat gegenwartig so reichlich 
bedacht wird. Ursprunglich in der politischen und 
militarischen Welt einheimisch, haben die Dekorationen, 
Titulaturen, Nobilitirungen seit dem 18. Jahrhundert auch 
in die akademische Welt ihren Einzug gehalten und im 
19. Jahrhundert in einer immer rascher fortschreiten- 
den Progression sich gemehrt, so dass sie beinahe 
schon in Gefahr sind, ihre auszeichnende Kraft zu 
verlieren. 

Ich bekenne mich zu der Ansicht, dass es ftir die 
Universitat kein Verlust gewesen ware, wenn diese 
Auszeichnungen auf ihren ursprtinglichen Verbreitungs- 
bezirk beschrankt geblieben whren. In der diplomati- 
schen, politischen und militnrischen Welt haben sie 
ihren guten Sinn; sie dienen dazu, besondere Verdienste 
um den Staat und die Regierungspolitik, wenn nicht zu 
belohnen, so doch, mit gebtihrenden Abstufungen, sicht- 
bar zu machen. In der gelehrten Welt, und vielleicht 
gilt dasselbe auch von der Kirche und dem Richteramt, 
fehlt es an Gelegenheit zur Erwerbung von Verdiensten, 
die sich fur eine solche Form der Anerkennung oder 
also Sichtbarmachung eignen.' Verdienste um den Staat, 
politische oder militarische Verdienste werden hier nicht 
erworben. Es werden Verdienste um die Wahrung und 
Mehrung geistiger Gtiter erworben, die freilich ftir die 
Wohlfahrt und Ehre einer Nation auch von wesentlicher 
Bedeutung sind; aber es sind nicht Verdienste um den 
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Staat, so wenig als ausgezeichnete Leistungen in Kunst 
und Dichtung dies sind. 

Oder sollen durch solche Auszeichnungen auch die 
Professoren aufgemuntert werden sich politische Ver- 
dienste zu erwerben? Dann wurde die Frage zu er- 
heben sein, ob mit ihrem eigentlicben Beruf die Er- 
werbung derartiger Nebenverdienste vertrkglich wltre? 
Meines Erachtens kann diese Frage nicht bejaht werden. 
Ist die Aufgabe: freieste und unbefangenste Erkenntnis 
der Wahrheit und Anleitung hierzu, so scheint es  mir 
keinem Zweifel zu unterliegen, dass die vorhandene 
Fiihigkeit zu ihrer Losung durch die Teilnahme an der 
I .osung politischer Aufgaben oder durch die Riicksicht 
auf die bei den politisclien Machten jeweils als zulibsig 
oder notwendig geltenden Anschauungen keine Steige 
rung, sondern eher Ablenkung und Schwiichung e m r t .  
Mogen den politischen Machten Dienste von Gelehrteil, 
die sich einer angesehenen Stellung in der offentlichen 
Rleiiiung erfreuen, wenigstens gelegentlich erwunscht 
sein, fur das akademische Wesen und seinen eigenen 
Zweck wird es besser sein, wenn sie ihrnfremd bleiben. 

Aber, wird man sagen, jene Auszeichnungen dienen 
hier garnicht der Absicht, politische Verdienste, sondern 
vielmehr Verdienste um die Wissenschaft oder den 
wissenschaftlichen Unterricht anzuerkennen. Und damit 
dienen sie zugleich die Bedeutung dieser Dinge auch 
in den Augen der Laien, die sonst von ihnen gar nichts 

wiirden, sichtbar zu machen, sie geben der 
Wissenschaft einen anerkannten Itang, indem sie ihren 
Triigern eine Stellung unter den Wurdentragern des 
Staats anweisen. 

Lassen wir die gute Meinung gelten, obwohl nian 
vielleiclit von dein Staat dasselbe sagen kann, was vom 
Teufel gesagt wird, dass er nichts umsonst thut; aber 
nehmen wir an, jene Iluuzeichnuiigeii werden lediglich 
nach dem Mass der Verdienste verliehen, die durch 
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rein akademische Leistungen erworben werden und zu 
dem Zweck, die hohe Bedeutung dieser Leistungen aller 
Welt sichtbar zu machen: wird der Zweck erreicht? 
Ich filrchte, das Gegenteil ist der Fall: indem auf diese 
Weise Verdienste auf dem Gebiet des geistigen Lebens 
mit demselben Masse gemessen werden, womit man 
militarische und politische Verdienste misst, erhalten 
sie notwendig den Charakter der Unterwertigkeit ; 
denn der Anteil, der Gelehrten, verglichen mit den 
Trsgern der militarischen und politischen Aemter, an 
jenen Auszeichnungen zufallt, wird immer gering sein: 
mit Recht, denn fur den Staat sind politische und 
milit#rische Leistungen viel unmittelbarer wichtig und 
notwendig. Und darum ware es fur die gelehrte Welt 
und ihr Ansehen besser, in einen Wettbewerb, worin 
sie notwendig den kiirzeren zieht, Uberhaupt nicht ein- 
zutreten: was wollen die Titel und Orden, die in der 
gelehrten Laufbahn zu erlangen sind, gegen die, welche 
in der politischen und militarischen winken, besagen? 
Wie will der Gelehrtenstand mit seinem halben Dutzend 
Exceilenzen gegen die Hunderte und Tausende voii 
politischen und militarischen Excellenzen aufkommen? 
Die Bedeutung des Standes, so gemessen, bleibt in unend- 
lichem Abstand zurtick; ganz ebenso wie die des Gyni- 
nasiallehrerstandes, trotz aller jungsten Erhohungen des 
Standes. Oder ist sein Ansehen durch den kurzlich er- 
reichten ,,Rat 4. Klasseu gestiegen? Ich meine, er galt 
mehr, so lange er, auf eine Stellung in der staat,lichen 
Rangordnung verzichtend, in der gelehrten Welt galt. 
Das Einrlicken in die Rangordnung macht lediglich den 
Abstand sichtbar. 

Und auch die Betrachtung des alten Oottinger 
3li c h a e l i s  wird ihre Qeltung behalten.*) ,Der einzelne 
Professor, der die Titel hat, gewinnt freilich bei dieser 

*) Kiiaonnement von den protestantischen Universitfiteii ii, 408. 



Distinktion; allein verliert die Universititt im ganzen 
nicht dabei? Es scheint doch in der That einem Coilegio 
mehr Ansehen zu machen, wenn das Amt s e l b s t  den  
Rang  giebt, als wenn es ihn von fremden Titeln borgen 
muss. Das Miiitar, die Quelle und Massstab alles 
Ranges, pflegt keine Titel aus anderen Stitnden anzu- 
nehmen.' Er ftigt noch ein Bedenken hinzu: ,,Auch ent- 
steht Uber den Unterschied, den die Titel unter Pro- 
fessoren einfuhren, nicht selten ein Missvergniigen.' 

Ebensomenig scheint auch sein Kollege, der witzige 
L ich tenbe rg ,  von der Sache gross zu denken oder 
eine Hebung der Personlichkeit daher zu erwarten; er 
wagt die beinahe lasterliche Rede: ,,Der Mann s a ~ w  la 
Iettre war besser, als nachdem man den Titel darunter 
gestochen.' (Verm. Schriften I1 fi). 

Naturlich ist tibrigens Iichtenberg sowenig als 
Michaelis den1 Schicksal entgangen, Hofrat zu werden. 
Wie denn uberhaupt, wenn ich mich nicht irre, Gottingen 
der Ausgangspunkt dieses ganzen Wesens ist: an  der 
hofisch-modernen Universitiit ist der ,,Hofratu ursprung- 
lich einheimisch. An den preussischen Universititteii 
ist der Geheimrat, abgesehen von einigen ,Geheimbteii 
Ratenu in der Hallischeii Juristenfakultat (wo die Sache 
aber einen Sinn hatte: der Staat brauchte sie wirklich, 
wenn nicht zu politischen Ratgebern, so doch zur Ab- 
fassung von Gutacliteiii und ein paar Ausnahmen in 
der philosopliischeii Fnkultht, die die Regel bestatigen, 
erst im letzten Menschenalter, im Zusammenhang mit 
der Entwickelung des Institutswesens, gewohnlich ge- 
worden, nun freilich so gewohnlich, dass die philosophi- 
schen Fakultiiten sich vielfach, wenn's nach dem Titel 
geht, als Geheimratskollegien darstellen. Das Strass- 
burger Professorenkollegium hat es abgelehnt diese 
Verwandlung durchzuiiinchen; ich denke nicht zum 
Schaden seiner \'oriiehiiiheit und Unabhtingigkeit. 

Sollte nii dieser netraclitung dti oder dort ein 
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' Aergernis genommen werden, so gebe ich anheim, sich 
hnugthuung zu verschaffen, indem man sie nach dem 
beliebten Paradigma vom Fuchs und den sauren Trauben 
auslegt. Uebrigens habe ich keine Sorge, dass ich mit 
der Betrachtung Schaden anrichte: es wird auch in 

I Zukunft weder an Regierungen fehlen, die zu solcher 
Belohnung der Verdienste bereit sind, noch an Handen, 
die darnach sich ausstrecken. 

7. Die Rech t sve rha l tn i s se  d e r  Privnt-  
docen  t en.*) Der Privatdocent ist ein Gelehrter, dem 
von einer Fakultut das Recht zu lehren erteilt ist, ohne 
dass e r  in den amtlichen Lehrkorper eintritt und eine 
Lehrpflicht iibernimmt. In gewissem Sinne stellt er  
eine lebendige Erinnerung an die Urform der Universiut 
dar, wo die FakultElten als autonome Lehrerkorporationen 
sich erganzten. Die Erteilung der venia legendi bedeutet 
die Aufnahme in die lehrende Gelehrtenkorporation, 
aber nicht in die Lehrbeamtenschaft des Staats. Der 
eigentumliche Dappelcharakter der deutschen Universititt 
d s  Staatsanstrtlt und als Korporation tritt hier am 
sichtbarsten hervor. Der Privatdocent nimmt mit der 
Habilitation keinerlei Amt oder Beamtenchsrakter an; 
will e r  nicht lesen, so ruht sein Recht, ohne zu erloschen, 
nur dass sein Name nicht mehr im Lektionsverzeichnis 
nufgefuhrt wird, wenn er  die Aufforderung, Vorlesungen 
anzukundigen, zwei Semester hindurch unbeantwortet 
lfisst. **) 

*) B o r n h a k ,  Hechtsverhiiltnisse, C. 61 ff. 1)aii d P ,  1)ic 
IkchtsverhWniese der  Privatdocenteii (Berlin 1896), gieht eiiie 
Zusmnmenstellung der a n  allen Univursitateii deutscher Zunge 
geltenden Rechtsbestimmuiigeii. Ich erwahne noch ein Giitachteii 
voii H i n s c  h i u e  im Zentralhlatt fur die preuseische Unterrichts- 
venvaltring, Noveniber 1897, woiiiit J. J a s  t r o  W, dio Strlliing der  
I'rivatdocenten (1897) und eine Al)haiidliing von iiiir iiber dir  
cleiibschen Universittlten und dir  Privcitdocenten in den Preusu. 
Jahrhuchwn (Xovember 1897) zu vrrgleirhrii  ware. 

**) So mit Varianten a n  den preiiesisrhen ITnivrrsit&ten. 
.\iitltw Bestimmiingen gelten in den katholischcii Landcrn, \\-U 
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Als Lehrer ist er  im ubrigen den Professor~~ii 
gleichgestellt. Er hat die Benutzung der Universitiirs- 
raume und Institute: seine Vorlesungen und LTebungen 
werden im Lektionsverzeiclinis angektlndigt; sie gelten, 
wenn ordnungsmassig testiert, als ordnungsmassige 
ErfIlllung des Studiums, es besteht fur den Studierenden 
keinerlei formelle Verpflichtung, bei den angesteiiteii 
Professoren zu horen. K u r  darf die Fakultat ihrerseits 
die Lehrthlltigkeit der Privatdocenten nicht in An- 
rechnung bringen, sofern cs sich um ihre Pflicht handelt, 
fur die Vollstilndigkeit des wissenschaftlichen Unterrichts 
aufzukommen. Der amtliche Lehrkorper soll auch ohne 
Privatdocenten vollstundig leistungsfahig sein, wodurch 
zugleich einer etwaigen Anwandlung einer sparsameil 
Verwaltung zur Verwendung billiger Lehrkrllfte he- 
gegnet wird. 

Was die Habilitationsleistungen anlangt, so werden 
an den preussischen Universitaten gedruckte oder hand- 
schriftliche wissenschaftliche Arbeiten und zwei Vortr&ge 
gefordert: der eine vor der Fakultut, an den sich ein 
Kolloquium anschliesst, der andere eine offentliche Vor- 
lesung vor den Studierenden. Der Schwerpunkt der 
Leistungen liegt in den eingereichten Arbeiten; die 
formelle Begabung fur den mundlichen Vortrag wird 
uberhaupt nicht in Erwhgung gezogen. Die wissen- 
schaftliche Loistungsfiihigkeit ist damit als das fur den 
Eintritt in die akademische Laufbnhn Entscheidende 

der Privatdocent nicht ursprunglich eiiiheiinisch ist. In Baiern 
wird dic (;enelimigiing ziini Lehren durch den Landeaherm erteilt. 
der Privatdorent hat eine Art Amtseid abziilegen, ist verpflichtet, 
riiindestens eine Vorle~uiig anzuzeigen, lind kann durch den 
1,andcsherrn der Stollung wieder enthoben werden. In Oeeterreich 
ist dr r  Beschluss der FakulULt dem I'uterrichtsminiaterium zur 
Bestatigung vorzulegen, das eine T7(+wpriifiing auch der wieeeii- 
scliaftlichen Qiialituteri (Ics Habilitanden sich vorhehlllt und je nacli- 
tlcm das Votiirii der Fakiiltllt vernic.htet, ein Verfahren, das die 

, Fakiilt#trii srll)st idtvll vernichttlt. 1)ie eiiizeliicn Beetiminungeii 
bei 1)aiide. 
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bezeichnet: ein Gelehrtenkollegium pruft die gelehrten 
Qualitaten des Bewerbers. Auf die Bedeutung dieser 
Auffassung fllr das deutsche Universitntswesen komme 
ich spater (III, 3) zuruck; hier mochte ich uber die 
geschichtliche Entwickelung der Sache eine Anmerkung 
hinzumgen. 

Ursprunglich bedeutete, wie friiher gezeigt, die 
Erteilung der akademischen Grade die Erteilung der 
Lehrbefugnis, der licentia docend.i, und zwar prinzipiell 
ffir aile Universitaten, hic et ubique terrarum. In Wirk- 
lichkeit ist dieses Recht der absoluten Freizilgigkeit 
wohl zu keiner Zeit anerkannt worden; in der Regel 
wird, ausser etwaigen klingenden Leistungen ftir die 
Nostrifikation, wenigstens eine Disputation als Einnihrung 
und Fahigkeitserprobung vor versammelter Fakultat 
stattgefunden haben. Im 18. Jahrhundert gilt, soviel ich 
sehe, die Forderung allgemein: auch wer an der Fakultat, 
die ihn promoviert hatte, als magkter legens sich aufthun 
wollte, musste sich durch eine oder auch mehrere 
Disputationen tiber gedruckte Abhandlungen ,habili- 
tieren', d. h. aber seine Habilitat ausweisen. Die Sache 
hing einerseits mit dem Steigen der Anforderungen an 
die wissenschaftliche Qualitat des Universitatsunterrichts, 
andererseits vielleicht auch mit einem Sinken der 
F'romotionsleistungen zusammen, die als Folge der 
steigenden Nachfrage nach den Graden, besonders auch 
in der juristischen und medizinischen, dann auch der 
philosophischen Fakultat eintrat. Uebrigens stammt der 
Hohnspruch: suminms pectmim~. et mittimux &num i.1~ 
piztriam, wohl schon aus dem Mittelalter. Der Forderung 
von Disputationen, die sich bei der Beforderung in eine 
Profeesur wiederholten, verdanken wir unter anderm 
mehrere lateinische Dissertationen des jungen Kan t. Da 
im 19. Jahrhundert die Disputationen obsolet geworden 
sind, sind die Anforderungen an die Abhandlungen 
selbst erhoht worden. Die Forderung eines lBngeren 

9 



1 ,W Zweites Buch. 

Zwischenraums zwischen Promotion und Habilitation 
wird als im Interesse der ruhigen wissenschaftlichen 
Vertiefung des Habilitanden selbst gestellt aufzufassen 
sein. Hiernach wird man auch ermessen, was von der 
vor kurzem aufgestellten Behauptung zu halten sei, dass 
die Habilitationsleistungen von den im 19. Jahrhundert 
zur absoluten Herrschaft gelangten Professorenkoiiegien 
immer mehr gesteigert worden seien, um die Konkurrenz 
jungerer Krafte fern zu halten.*) 

Noch berlthre ich die Disziplinarverhiiltnisse 
der Privatdocenten, die vor wenig Jahren die politische 
Welt in Aufregung sejzten. Sie haben nunmehr durch 
da,s Gesetz vom 17. Juni 1898 eine neue einiieitiiche 
Regelung erfahren, wahrend sie friiher durch die einzelnen 
Fakultiitsstatuten verschieden bestimmt waren. Als 
Regel gdt ,  dass die Fakultat uber ihre Privatdocenten 
die Aufsicht ube und ein Disziplinarrecht habe. Das neue 
Gesetz lint den Unterrichtsminister als konkurrierende 
Instaiiz neben die Fakulttlt gestellt, sofern es sich um 
Ordnungsstrafen (Verweis und Verwarnung) handelt. 
Handelt es sich aber um die Entziehung der cenM 
lagradi, so ist ein formliches Disziplinarverfahren not- 
wendig, bei dem die Fakultat als erste, das Staats- 
niinisterium als zweite Instanz fungiert. 

Das Gesetz, unter dem Namen lex Arom bekannt, 
wurde veranlasst durch die Thatsache, dass ein Privat- 
docent der Physik an der Berliner Universitat sich zur 
Sozialdemokratie bekannte und fur sie offentlich agitierte. 
Die Fakultiit hielt dies fur nicht unvereinbar mit der 
Eigenschaft als Privatdocent, wenn sie auch Aus- 
schrei tungen in der Agitation mit Ordnungsstrafen zu 
belegen keinen Anstand nahm. Das Ministerium war 

*) E. Horn, Zur Geschichte der Privatdocenten. In den M i t  
teilungen der Gesellschaft fur deutsche Erziehungs- und Schul- 
geschichte, herausgegeben von K. Kehrbach. Jahrgang XI (1901), 
S. 26 ff. 
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dagegen der Ansicht, dass das offentliche Bekenntnis zur 
Sozialdemokratie an sich die Entziehung der wen& 
Irgondi zur Folge haben musse. Um seinem Willen 
Geltung zu verschaffen, wurde das genannte Gesetz ge- 
schaffen, auf Grund dessen dann dem Dr. Arons die 
roiici durch Spruch des Staatsministeriums entzogen 
wurde, nachdem die Fakultat zuvor noch einmal als 
erste Instanz im entgegengesetzten Sinne entschieden 
hatte. Ob die Gefahr, in die der Staat oder die offent- 
liche Ordnung durch die Bethatigung sozialdemokra- 
tischer Gesinnung von Seiten des Dr. Arons gebracht 
wurde, so dringend war, dass sie eine so weit aus- 
holende politische Aktion notwendig machte, mag 
dahin gesteilt sein. Ebenso, ob nachkommende That- 
sachen der Behauptung eine nachtragliche Begrthdung 
verschaffen werden, dass das Gesetz die Rechtssicher- 
heit des Privatdocenten, nilmlich gegen unbilliges Vor- 
gehen der Fakultaten, erhohe. Einstweilen wird man 
diese Behauptung in das Kapitel der politischen 
Heuchelei einreihen dllrfen, von der aber, wenn sie 
auch, wie die menschlichen Dinge sind, nicht ganz zu 
entbehren sein mag, doch nur in der Not und mit Be- 
scheidenheit Gebrauch gemacht werden sollte, schon 
uni der Abnutzung willen. 

Was die Stellung und Bedeutung des Privatdocenten 
innerhalb des Lehrkorpers anlangt, so hat sie im Ver- 
lauf des letzten Jahrhunderts eine thatsachliche, nicht 
eine rechtliche Minderung erfahren: die alten mngiutri 
Irye~ites stellten, neben den besoldeten Professoren, 
einen wesentlichen, den freien, nicht beamteten Teil 
des Lehrkorpers dar; es hinderte nichts, dass ein 
tuchtiger Mann sich eine bedeutende Wirksamkeit und 
ein auskommliches Einkommen verschaffte, wie denn 
Kant bis zu seinem 46. Lebensjahr als Privatdocent 
gelehrt hat, ohne mit seiner Stellung unzufrieden zu 
si.in. In dem MRSS, als der Amtscharakter in der Pro- 

9' 
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fessur stitrker hervorgetreten ist, nls zugleich das 
Examen- und Institutswesen sich weiter nusgebildet hat, 
hat die Lehrthtltigkeit der Privatdocenten an Bedeutung 
und Umfang verloren. Im allgemeinen ist der Privat- 
docent jetzt, was der alte magbter legen8 so nicht war, 
Exspektant auf eine Professur: das Privatdocententum 
ist fiir den Einzelnen Durchgangsstufe zum besoldeten 
Lehramt, fur das Universitittswesen Pflanzschule fur 
Professoren. Doch kommt es allerdings auch heute 
noch vor, dass altere MlCnner sich habilitieren, ohne 
Absicht auf eine Professur, lediglich um eine freie 
Lehrthhtigkeit zu uben; und ebenso, dass Gelehrte, die 
aus irgend einer Ursache keine Professur erhalten, 
lange Jahre hindurch eine nicht immer geringe Wirk- 
samkeit als Privatdocenten haben. Und auch der Fall 
kommt vor, dass ein Professor, dem das staatlicheLehramt 
entzogen worden ist, als Privatdocent seine Lehrthatig- 
keit wieder eroffnet: ein Refugium der Freiheit, das 
doch nicht ohne alle Bedeutung ist. Im ganzen aber 
gilt jetzt die Privrttdocentur als Exspektanz der 
Professur. 

Der thatsitchlichen Exspektanz entspricht nun 
aber nicht eine rechtliche, wie es jedem Privatdocenten 
bei der Habilitation eingescharft wird. Es gilt hier 
nicht, wie bei allen andern amtsmiissig organisierten 
Berufen, dass, wer sich in die Reihe stellt und den 
allgemeinen Anforderungen entspricht, befordert wird. 
wenn die Reihe an ihm ist, das Anciennitatsprinzip ist 
hier nicht durchgefuhrt. Und damit ist das Unsichere 
und Prekiire der akademischen 1,nufbahn gegeben. Die 
I3eforderung in eine Professur hiingt in erster Linie 
von einer Berufung durch eine Fakultat oder einer 
Empfehlung filr ein Estraordiiinriat ab. Hierbei kann 
es nun geschehen, dass ein durchaus tflchtiger 
Gelehrter, der auch ein durchaus tuchtiger Lehrer ist. 
tibergangeii und gegen minder tuchtige zuruckgesetzt 
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wird, sei es, weil e r  irgendwo massgebenden Persoii- 
lichkeiten anstoclsig ist, oder nur, weil er  nicht die 
Yorsicht oder die Naturbogabung besitzt, sich not- 
wendige Empfehlung und Protektion zu verschaffen. 
Und es kann dann geschehen, dass ein langes uud 
lisrtes Ringen folgt, ein Ringen mit Entbehrungen und 
einem Uebermass von Arbeit, das endlich zur Auf- 
reibung der Gesundheit und Kraft, zur Verbitterung 
und zum Untergang fuhrt. 

Ist es moglich, der akademischen Laufbahn eine 
grossere Sicherheit gegen derartiges Fehlschlagen, eine 
iihnliche Regelmilssigkeit der Beforderung zu geben, wie 
sie in andern Aemtern stattfindet? Man hat an etwas dem 
-\ncienniuitsprinzipAehnliches gedacht: nach einem durch 
ein geregeltes, rechnungsmassigesVerfahren festgestellten 
Lehrerfolg, besonders in offentlichen Vorlesungen, Be- 
forderung zunilchst zum unbesoldeten Extraordiiiariue, 
mit fester Anwartschaft, nach der Reihenfolge in ein 
besoldetes Extraordinarirtt einzuficken. So der Ver- 
fasser der oben (8.112) genannten Schrift uber die aka- 
demische Laufbahn. Indessen, ein solches Verfahren 
unterlage doch sehr ernsten Bedenken: die erste Be- 
forderung wesentlich vom Applaus, wie man zu Gottingen 
ehedem sagte, und zwar vom Applaus in offentlichen 
Vorlesungen abhhngig machen, ware doch nicht nur eine 
ailzu grosse Einraumung an das Urteil der Horer, 
sondern mochte auch hier und da zu allerlei gewagten 
Werbemitteln verfuhren. 

Ueberhaupt, man wird sich sagen iiiussen: es 
handelt sich hier, der Idee nach, nicht um eine Berufs- 
leistung, die auch jede mittelmassige Kraft nach einiger 
Schulung iibernehmen kann, sondern uni eine freie 
Produktivitat, uber deren Vorhandensein schliesslich 
doch nur durch die vor dem Urteil der Fachgenossen 
durchgesetzte wissenschaftliche Leistung entschieden 
werden kann, freilich auch hier durchaus nicht uiifehl- 
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wendigkeit, dass die wissenschaftliche Arbeit so sehr 
innerstes Lebensbedtirfnis ist, dass seine Befriedigung 
auch uber ein Zuruckbleiben in Erwerb und Stellung hin- 
weg zu heben imstande ist. Und die Bedeutung der 
Privatdocentur ware, von hier aus gesehen, eben die, dass 
sie dem angehenden Gelehrten Gelegenheit bietet, ganz 
als Gelehrter, ohne alie Amtspflichten, freilich auch ohne 
alle Ansprliche und Rechte, die ein Amt giebt, sich selbst 
und der Wisseiischsft zu leben und nach Neigung und 
Gelegenheit Jungeren sich mitzuteilen. Womit denn 
weiter gegeben whre, dass alles gegen den Sinn der 
Einrichtung ist, was dem Privatdocenten einen 
amtentlhnlichen" Charakter giebt, sowohl in Bezug auf 
Stellung und Gehnlt als auf Disziplin. Je  weniger er 
fur den Stnat vorhanden ist, desto mehr entspricht es 
der Idee. 

Unter diesem Gesichtspunkt wuren auch gewisse 
Verunderungen zu beachten, die sich in jungster Zeit in 
der Stellung des Privatdocenten zu vollziehen beginnen. 
Sie gehen von zwei Punkten aus: von der Einrichtung 
der P r iva tdocen tens t ipend ien  und von der Ver- 
bindung mit dem Ass is ten ten  t um. Im Jahre 1875 wurde 
gleichzeitig in Oesterreich und in Preussen ein Fonds 
(dort von 40000 fl., hier von 54000 Mk.) im Etat ausge- 
worfen fur die Untersttitzung junger unbemittelter Gc- 
lehrter, die sich der akademischen Laufbahn schon 
gewidmet hatten oder sich ihr zuzuwenden entschlossen 
wiiren, und deren bisherige Leistungen zur Hoffnung 
nuf Erfolg in dieser Laufbahn berechtigten. Es handelt 
sich dabei nicht um die Einfuhrung einer Art Besoldung 
der Privatdocenten, eine Auffassung, die entschieden 
zuruckgewiesen wird: es sei nicht die Absicht, alten 
Docenten, die ohne Erfolg geblieben wiiren, eine Aus- 
hilfe in der Not zu gewiihren, sondern vielmehr jungen 
hoffnungsvollen Doktoren oder Docenten die Beschrei- 
tung und Festhaltung der Laufbahn moglich zu machen, 
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auf die sie sonst verzichten mussten, weshalb auch der 
f;enuss des Stipendiums auf vier Jahre beschrankt wird. 
Die beabsichtigte Wirkung der Einrichtung ist, den 
Eintritt in den akademischen Beruf etwas mehr als 
bisher unabhangig zu machen vom Besitz. Eine nicht 
beabsichtigte Nebenwirkung wird cine Steigerung der 
Abhangigkeit von den Professorenkollegien sein: die 
Empfehlung fur das Stipendium wird regelmassig von 
den Fachprofessoren in der Fakultat ausgehen, und es 
ist natiirlich und unvermeidlich, dass der Professor in 
erster Linie junge Leute, die ihm als seine Schuler 
hekannt und wert geworden sind, in Vorschlag bringt; 
nicht minder auch, dass man Docenten, die man durch 
Stipendien ermuntert hat, in die Laufbahn einzutreten, 
nur im iiussersten Falle aufgeben wird. Ohne Zweifel 

I \yird dadurch denen, die ausserhalb der wissenschaft- 
lichen Schulen ihren Weg suchen, der Eingang in das 

, akademische Lehramt erschwert. 
Und dasselbe wird die thatsachliche, nicht beabsich- 

tigte Wirkung des Assistententums in den mediziniecheii 
und naturwissenschaftlichen Fachern sein: nur wer als 
Assistent eines Professors den Zugang zu den Lehr- 
mitteln eines Instituts hat, kann hoffen, hier eine 
Docententhltigkeit zu gewinnen. 

ZWEITES KAPITEI,. 

Das VerhHitnis der Universitat zur Gesellschaft. 

I .  D e r  Ursp rung  d e r  Hochschulen  in  sozialen 
Bedurfnissen. A l e  offentlichen Unterrichtsanstalten 
rerden durch Bedurfnisse der Gesellschaft hervorge- 
bracht, und zwar zunachst durch technisch-praktische 
Bedurfnisse. Das theoretische Interesse mag zur 
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Grundung privater Vereinigungen, wie der griechischen 
Philosophenschulen, flihren; offentliche Schulen haben 
ursprthglich ihren Nahrboden in dem sozialen Bedarfnis 
einer Ausbildung fllr bestimmte berufiiche Leistungen. 
So sind im Mittelalter die ersten Schulen durch das 
Bedurfnis nach berufsmassiger Ausbildung von Geist- 
lichen, des ersten gelehrten Standes, dessen Beruf um 
seiner Bedeutung willen eine professionelle Ausbildung 
zu fordern schien, so in der Folge fur wesentlich das- 
selbe Bediirfnis die Universitaten des Pariser Typus iiiit 
ihren artistischen und theologischen Fakultaten entstan- 
den. Mit dieser Hochschule verbanden sich dann die 
beiden anderen beruflichen Hochschulen, die in Italien 
zuerst ausgebildet worden waren: die juristische und 
die medizinische. So ist die Universitat als eine Per- 
einigung .technischeru Hochschulen, fur Geistliche, 
Rechtsgelehrte und Aerzte, entstanden, zu denen die 
artistische Fakultat als allgemein-wissenschaftliche Vor- 
schule sich verhielt, bis im 19. Jahrhundert auch sie 
etwas von dem Charakter einer professionellen Hoch- 
schule, namlich fur die Bildung des hsheren Lehrer- 
standes, annahm. 

Zu diesen .gelehrtenu Berufen alter Ordnung hat 
dann das abgelaufene Jahrhundert, unter dem Einfluss 
der gesellschriftlich-wirtschaftlichen Entwickelung, eine 
Reihe neuer Berufe gefugt, die eine hochschulrnassige 
Vorbildung erfordern. Zunitchst die ,,technischenc im 
engeren Sinn, die Berufe des Ingenieurs, des Baumeisters, 
des Chemikers (als des technischen Leiters der chemi- 
schen Industrie), des Berg- und Forstmannes. Aber auch 
die Berufe des Landwirts, des Kaufmanns, des Offiziers 
ruhen iri unserer Zeit auf so mannigfachen wissenschaft- 
lichen Voraussetzungen, dass eine fachwissenschaftliche 
Ausbildung erforderlich scheint. Aus diesen neuen ge- 
sellschaftlichen Bedurfnissen sind die zahlreichen neuen 
Formen der Hochschule hervorgegangen, die jetzt neben 



I den alten UniversiUten stehen : die technischen Hoch- 
schulen, die landwirtschaftlichen, forstwissenschaftlichen, 
tierarztlichen Hochschulen, die Kunstakademie, die 
ariegsakademie, die Handelshochschulen. Sie konnen 
hier nur erwilhnt werden, mtissen aber allerdings er- 
wahnt werden, um die Erweiterung des Begriffs der 
.akademischen Bildungu, die in unserer Zeit sich voll- 
zieh. anzudeuten. Nur auf die technischen Hoch- 
schulen, die unter diesen neuen Hochschulen in erster 
Linie stehen und den Universitllten auch in Hinsicht 
der Organisation und des Studienbetriebs immer naher 
geruckt sind, will ich noch mit einem Wort eingehen. 

Im deutschen Reich bestehen gegenwtlrtig 9 tech- 
nische Hochschulen, alle im 19. Jahrhundert gegrundet, 
meist in den Hauptstadten der Staaten; es sind die 
folgenden: Ber l in  - Char lo t tenburg ,  Hannove r ,  
Aachen ,  Braunschweig,  Dresden ,  Darms tad t ,  
Ka r l s ruhe ,  S t u t t g a r t ,  Mtinchen, zu denen voraus- 
sichtlich in kurzem zwei neue im preussischen Osten 
kommen werden : D anzi  g und Br  e slau. Die Zahl ihrer 
Studierenden ist jetzt schon beinahe ebenso gross als 
die der Universitaten vor 50 Jahren war, tiber 12 000. - 
I n  uhnlicher Weise wie die Universitat stellt auch die 
technische Hochschule einen Verband mehrerer Fach- 
schulen dar, hier ,Abteilungenu genannt. So hat die 
Hochschule zu Charlottenburg ihrer sechs: je eine fur 
Architektur, Bauingenieurwesen, Maschineningenieur- 
Wesen, Schiff- und Schiffsmaschinenbau, Chemie und 
Huttenkunde, denen eine Abteilung ftir allgemeine 
Wissenschaften, besonders ftir Mathematik und Natur- 
wissenschaften, sich anschliesst. In Hinsicht auf die 
Verfassung und den Unterrichtsbetrieb haben sie sich. 
den Universitaten immer mehr angennhert. I n  jtingster 
Zeit ist ihnen auch das Recht, einen akademischen 
Grad (den Dr. Ing.) zu verleihen, beigelegt worden. 

An sich ware es moglich gewesen, die .Abteilungenu 
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der iieuen technischen Hochschulen den ,,FakultatenL 
der alten Universittlten anzugliedern, wie es mit den 
landwirtschaftlichen Hochschulen geschehen ist. Ihre 
allgemeine Form ist keine andere: die Fakulaten, 
wenigstens die drei oberen, sind im Grunde so gut 
,,technische Hochschulenu, d. h. Bildungsanstalten fllr 
einen praktischen Beruf, als die .Abteilungenu fur 
Ingenieure und Chemiker. Die theoretischen Wissen- 
schaften, auf denen sie beruhen, sind fUr alle in gleicher 
Weise in der ,philosophischenu Fakultitt gesetzt: fUr die 
Theologie und Jurisprudenz in der Geschichte und 
Philosophie, ftir die Medizin in den Naturwissenschaften; 
ganz ebenso aber auch ftir die .technischenu F[icher: 
ftir den Ingenieur in der Blathematik und Physik, fur 
den technischen Chemiker in der Chemie U. s. W. Die 
Medizin konnte auch als ,Abteilungu in der technischen 
Hochschule ihren Ort haben; natllrlich wurde sie dann 
die biologischen Wissenschaften mit sich ziehen. Die 
Ursachen, die zu der bestehenden Trennung der Uni- 
versitiiten und technischen Hochschulen geftihrt haben, 
liegen nicht in der Systematik der Wissenschaften oder 
in der besonderen Natur der Berufe, sondern in [iusser- 
lichen, geschichtlichen Verhiiltnissen. Vor allem: die 
technischen Hochschulen sind allmiihlich aus zerstreuten 
niederen technischen Schulen, wie sie das Bedllrfnis da 
oder dort hervorbrachte, und zwar ausserhdb des 
Rahmens der allgemeinen Unterrichtsverwaltung, hervor- 
gegangen. Dazu kam eine gewisse Neigung mancher 
akademischen Kreise, auf das technische Wissen und 
Konnen als auf eine inferiore Sache herabzublicken, 
eine Neigung, die ubrigens jetzt im Absterben ist, sie 
hing mit dem Uebergewicht philologisch-historischer 
Bildung und der Abneigung des Neuhumanismus gegen 
alles ,Realistischeu und .UtilitarischeU zusa&en. 

Man kann es bedauerlich finden, dass die. neueil 
Berufe mit Hochschulbildung nicht dem alten Verband 
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der Universitat angegliedert worden sind. Maiiche 
Rivrtlitiit, z. R. zwischen Technikern und Juristen, wie 
sie jetzt gelegentlich in heftigen Anschuldigungen her- 
vorbricht, ware dann vielleicht eher zu vermeiden ge- 
wesen. Und innerlich gehoren Wissen und Konnen 
allerdings zusammen; fUr die neuen ,technischenu 
Facher hiitte die Angliederung an eine Universitat, die 
dadurch ermoglichte Benutzung ihrer wissenschaftlichen 
Institute, die engere Fuhlung mit der hier gepflegten 
theoretischen Forschung wohl manchen Gewinn bringen 
kbnnen. Und andererseits konnte auch der engere 
Zusammenhang mit der Technik anregend und fordernd 
auf die Forschung zurlickwirken, wie zwischen der 
Medizin und den biologischen Wissenschaften in der 
philosophischen Fakultsit ja zweifellos eine ftir beide 
sehr forderliche Wechselwirkung statffindet. - Indessen, 
eine einmal geschehene Bildung lasst sich nicht wohl 
rackgangig machen. Auch wtirde der akademische 
Korper allzu umfassend und schwer beweglich. Und 
einer inneren Annaherung steht auch so nichts im 
Wege: die technischen Hochschulen haben immer mehr 
die wissenschaftliche Arbeit selbst in ihren Kreis 
gezogen, auch den Zwecken der allgemeinen Qeistes- 
bildung sich mehr und mehr geoffnet; andererseits 
strecken sich die Universitaten, wenigstens da und dort, 
die technischen Anwendungen der Wissenschaften in 
ihre Kreise zu ziehen, vor allem auch in Absicht auf 
die Vorbildung der Lehrer, besonders an den realistischen 
und technischen Schulen, fur ihren Beruf. Wo eine 
Universitiit und eine technische Hochschulc an dem- 
selben Ort bestehen, gewahren sie ihren Schulern ohne- 
hin gegenseitiges Gastrecht. Und nicht minder findet 
ein hiiufiger Austausch der Lehrer statt.*) 

*) Zur Geschichte der technischen Hochschulen E. Zoller, 
die Univeniiuiten und die technischm Hochschulen (1886). Damm, 
Die technischen Hochachiilen in Preussen (1899). A. Riedler,  
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9. D a s  Frauenstudium. Auch nach anderen Seiten 
zeigen die alten Universitiiten eine Neigung zur Aus- 
dehnung ihres Wirkungskreises, so in der Zulassung von 
Frauen zum Studium und in der Angliederung von Volks- 
hochschuikursen. Ich berilhre die Sache nur, um die 
Wandlungen im gesellschaftlichen Leben anzudeuten, 
die dazu filhren. 

In der Steilung der Frau hat die soziale Ent- 
wickelung des 19. Jahrhunderts eine doppelte Ver- 
underung gebracht. Die neuen Produktionsverh~tnisse 
und das grossstiLdtische Leben haben den alten wirt- 
schaftlichen Thittigkeiten, die in der Hand der Frau als 
Haushaltung zusammengefasst waren, viel von ihrer Be- 
deutung genommen, die Frau ist uberall aus dem engen 
Kreis desHauses auf den aUgemeinenArbeitsmarkt hinaus- 
getreten. Andererseits hat eine fortdauernde Annaherung 
im Gebiete der hoheren Schulbildung zwischen den beiden 
Geschlechtern stattgefunden: im 18. Jahrhundert bestaiid 
zwischen der Miidchenbildung, die nicht ilber die Volks- 
sc,hulbilduiig hinausging, und der Gelehrtenschulbildung 
noch eine tiefe Kluft. Die naturliche Folge dieser . 
Doppelbewegung ist: man kann den Madchen, die den 
Willen und die Kraft zu Hoherem haben, den Zugang zu 
einer wissenscliaftlichen Ausbildung und dann auch 
zur Ausubung der durch solche ermoglichten Berufe 
nicht versperren. Es ist zugleich eine Forderung der 
Gerechtigkeit: das Recht auf Arbeit, auf einen deii 
KrBfteii nngemessenen Wirkungskreis und eine selbst- 
errungene Lebensstellung ist unter nllen Menschen- 
rechten das erste. Personen, die arbeiten und wirken 
wollen, hlos darum, weil sie Frauen sind, ausschliesseii 

- 

IJnserc Hochschulen und die Anfordemngen des 20. Jahrhunderts 
(Berlin, 1898). F. Iileiii lind E. Riccke,  Ueber angewandte 
Mathematik und Physik in ihrer Bedeutung fur den Untemcht an 
Iiohcreii Schiilcii. Vortritgc gehalten in Gottingen bei Gelegenheit 
des Fcricnkiirsiis fiir Ol~crlehrcr der Mathematik und Physik 
(Gottiiigeii, 1900). 
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und sie auf die immer unsichere und von ihnen nicht 
ribhugige Moglichkeit, sich zu verheiraten, hinweisen, 
erscheint als eine unertragliche Beeintrachtigung ihrer 
menschlichen Freiheit und Wurde. So hat die Frau 
zuerst in den Lllndern englischer Zunge, vor ailem in 
dem von altererbten Anschauungen und Lebensordnungen 
weniger abhangigen Nordamerika, ihren Eintritt in die 
Berufe mit wissenschaftlicher Vorbildung durchgesetzt. 
Buch in Deutschland ist jetzt der Widerstand gebrochen, 
wenn auch noch nicht ganz erloschen. Vor allem ist 
es die ,,Oberlehrerinu, die ihren Einzug in die philo- 
sophische Fakultat gehalten hat. 

So sehr ich die Notwendigkeit dieser Einraumung 
an  neue Verhaltnisse anerkenne, so will ich doch nicht 
verhehlen, dass ich an sie nicht so grosse Erwartungen 
ftir den Fortschritt der Geisteskultur kntipfen kann, als 
es hie und da geschieht. Dass die eigentlich schopferische 
fioduktivitat dem mannlichen Geschlecht im ganzen 
von der Natur in hoherem Masse verliehen ist als dem 
weiblichen, darliber lasst die Geschichte der Wissen- 

- schaften und Ktinste doch kaum einen Zweifel. Auch 
der  Umstand scheint darauf hinzudeuten, dass die volle 
Reife, auch die geistige, bei dem mannlichen Geschlecht 
spiiter erreicht wird, die Zeit des Wachstums also 
langer ist*) Und noch weniger wird es zweifelhaft 
sein, dass die Kraft des Mannes im ganzen robuster, 
ausdauernder und zuverlassiger ist; die durchschnitt- 
liche Kraft der Frau, im besonderen auch die Wider- 
standsfahigkeit des Nervensystems, ist leichter erschopft 
und Storungen und Hemmungen aller Art mehr aus- 
gesetzt. Und darum wird das weibliche Geschlecht ftir 

*) Ich weise auf zwei kurzlich cmchicncne Uiitcrsuchiiugen 
- hin. die manche in dieser Absicht beachtenswerte Thatsacheii 

enthalten: K. JoQ1, Philoaophenwege, mit der Abhandlung: die 
Fraiien in der Philosophie, und P. J. ;\Iol)iiis: lTeber den pliysio- 
logisdien Schwachsinn des Wcil~cs. 
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die Uebernahme offentlicher Berufe mit der Notwendig- 
keit regehassiger und gleichformiger Leistungen immer 
minder befllhigt bleiben. Endlich wird auch das zu be- 
achten sein, dass die Frau fruher altert als der Mann, 
dass eine langdauernde Vorbildung fiir den Beruf hier 
nlso unokonomischer ist, noch ganz abgesehen von der 
Moglichkeit, durch Verheiratung iiberhaupt zum Auf- 
geben der Berufsthhtigkeit bestimmt zu werden. 

Man wird demnach annehmen dltrfen, dass die 
wissenschaftliche Ausbildung der Madchen fiir die so- 
genannten gelehrten Berufe doch immer mehr den 
Charakter der Ausnahme behalten wird, wenigstens in 
den Lllndern, in denen das Angebot mannlicher Krafte der 
sozialen Nachfrage genugt, ja uber das Mass wirksamer 
Nachfrage hinausgeht, was in Nordamerika nicht der 
Fall ist. Und darum wird auch die allgemeine Fonn 
der hoheren Madchenbildung nicht nach Art der Gjm- 
nasialbildung auf den Abschluss durch ein nachfolgendes 
wissenschaftliches Studium auf der Hochschule ange- 
legt sein konnen; vielmehr wird das Angemessene sein, 
erst nach Absolvierung einer hoheren Madchenschule in 
besonderen Kursen die Erganzung der schulmassigen 
Kenntnisse fur ein etwaiges Studium eintreten zu 
lassen. 

3. Wei t e re  Ausdehnung d e r  Univers i ta t s -  
that igkei t .  Noch nach einer anderen Seite hin hat 
eine Erweiterung der Wirksamkeit der Universitiit auch 
in Deutschland begonnen: sie hat nach dem Vorgang 
der englischen und amerikaiiischen Universitaten, sich 
tm breitere Volkskreise zu wenden wenigstens hie und 
da einen kleinen und nicht unglucklichen Anfang ge- 
inacht. Vor allem sind es die grossen Universititten in 
den Grossstiidten (Wien, Berlin, Leipzig, Mtinchen), die 
mit kleinen abendlichen Winterkwsen sich in den Dienst 
des iu der Bevolkerung vorhandeuen Bildungsbediirf- 
iiisses gestellt haben. Auch diese Bewegung hiingt 
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augenscheinlich mit der Entwickelung der Gesellschaft 
aufs engste zusammen, vor allem mit der gewaltigen 
Ausbreitung und Vertiefung der allgemeinen Bildung. 
Am Anfang des 19. Jahrhunderts war die Bevolkerung 
noch in zwei vollig getrennte Halften gespalten: 
Studierte mit gelohrt-lateinischer Bildung und Laien mit 
drirftiger Elementarbildung, jene zum Regieren, diese 
zum Regiertwerden berufen. Seitdem ist mit dem 
Wach&mn der Industrie und des Handels, dem ent- 
sprechenden Wachstum der Sthdte und des Wohlstandes, 
der Ausbildung des Volks- und Mittelschulwesens, der 
Neugestaltung des politischen Lebens, der Ausbildung 
der Selbstverwaltung und des Genossenschaftswesens 
eine breite gebildete Mittelschicht entstanden, hinab- 
reichend bis in die oberen Schichten der neuen gross- 
stndtisch-grossindustrieUen Arbeiterbevolkerung. Grade 
dieser letzteren, die tibrigens eine geistige Bewegung 
von nicht zu unterschatzender Kraft und Tiefe aus sich 
selber hervorgebracht hat, sind die Universitaten jetzt 
bemtlht die Hand zu reichen, zum Teil auch aus der 
Empfhdung heraus, dass die Fortdauer der Isolierung 
und Entfremdung, wie der Gelehrtenstolz sie zeitweilig 
begunstigt hat, zu einer Gefahr ftir unsere gesamte 
Kultur zu werden drohe.*) 

Nicht befriedigt, das will ich doch hinzufugen, wird 
durch solche Kurse das Bediirfnis, das in den nordischen 
NachbarlfLndern zur Entstehung der nVolkshochschulenu 
gefuhrt hat. Diese Anstalten, die von Dhnemark aus 
riber Schweden und Norwegen sich ausgebreitet haben, 
sind private Unterrichtsanstalten, die auf dem allge- 
meinen Unterricht der Volksschule eine freier gestaltete 

*) Ueber die englisch-amerikanische University-Extension- 
Bewegung untemchtet G. Fr. James,  Handbook of IJniversity- 
Fztenaion, Philadelphia ((897). Eine knappe I'cbersicht, auch die 
nordische Bewegung umfassend, giebt E. Sc  hu 1 t z e ,  Voikshoch- 
schulen und UniveniWiteausdehnung, Leipeig 1897. . 
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Oberstufe auf bauen ; ihr Unterricht, in Winterhalbjahrs- 
kursen organisiert, kommt vor allem auch dem Be- 
durfnis der landlichen Bevolkerung nach freierer Bildung 
entgegen. Die nordwestlichen Gegenden unseres Vater- 
landes, die eine ahnliche soziale Struktur zeigen, bieten 
fur tihnliche Veranstaltungen einen durchaus geeigneten 
Boden, sie fehlen auch nicht mehr ganz. Gelingt es 
ihnen die bauerlichen Kreise zu einer lebhafteren Teil- 
nahme an dem geistigen Leben des Volkes heranzu- 
ziehen und zugleich die wirtschaftliche Widerstands- 
kraft dieses fur das Leben des sozialen Korpers .so 
wichtigen Teils der Bevolkerung durch Steigerung der 
Intelligenz und der Selbstilndigkeit zu heben, so werden 
sie der Gesamtwohlfahrt wichtige Dienste leisten. Denn 
das ist nicht zu verkennen, dass die Volksschule, die 
mit dem 14. Lebensjahr endigt, zu friih abbricht, dass 
die bildungsfiihigsten und hildungsbedurftigsten Jahre, 
die zweite Hiilfte des zweiten Jahrzehnts, die Jahre 
zwischen der Volksschule und dem Militardienst, jetzt 
oft voilig brach liegen, ja dass in ihnen verloren und 
verwustet wird, was in dem vorhergehenden Schulunter- 
richt mit Muhe angepflanzt worden ist. Im Osten und 
im katholischen Suden Deutschlands liegen freilich fur 
Volksliochschulen von dieser Art die Verhaltnisse 
weniger gtinstig; die Schwierigkeiten und Widerstllnde 
sind hier grosser, doch nicht unuberwindlich: die aber- 
wiegend btiuerlichen und protestantischen Gegenden 
miissen vorangehen. 

Ich schliesse mit einer allgemeinen Bemerkung. 
Das Eingehen der deutschen Universitiiten auf alle diese 
Bestrebungen, wissenschaftliche Bildung auch weiteren 
und weitesten Kreisen zuzufuhren, ist ein Anzeichen 
einer bemerkenswerten Umstimmung, die sich seit einem 
Menschenalter vollzieht. Lange Zeit galt in den Uni- 
versitiitskreisen strenge Abscliliessung der Wissenschaft 
gegen die sogenannte allgemeine Bildung fur eine 
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Forderung der Standesehre. Die Wissenschaft empfand 
e s  als einen Mangel an Vornehmheit, wenn sich jemand 
zum allgemeinen Publikum herabliess. Diese Stimmung 
hing mit der gossen und allgemeinen Reaktion gegen 
die Aufklarung zusammen. Zuerst war es die speku- 
lative Philosophie, die auf streng esoterischen Charakter 
hielt: Dunkelheit und Unzugllnglichkeit ein Vorzug, 
womit man sich stolz gegen die ,PopularphilosopheiiU 
und ihr  Streben nach ,Klarheit und NIitzlichkeitU erhob. 
Sicht minder lehnte die neue Altertumswissenschaft den 
Verkehr mit dem ,,Volku ab: odi profanum colgus: wer 
nicht Latein und Griechisch versteht, zahlt Iiberhaupt 
nicht mit. Nr ihn zu schreiben ware eines Gelehrten 
unwurdig. Am liebsten hatten manche wieder das 
Latein als Geheimsprache der Wissenschaft zurtickge- 
ftihrt. Die Verachtung der Uebersetzungen ist charakte- 
ristisch. Dann folgt im zweiten Drittel des Jahrhunderts 
das  Zeitalter der ,Exaktheitu; die exakten Wisuen- 
schrrften schlossen sich, von Natur exklusiv, auch grund- 
soltzlich gegen breitere Kreise ab. Es gab kaum einen 
iirgeren Schimpf ftir einen Universitlltsgelehrten, als 
dass e r  ,,publizistischeu Neigungen habe. Im letzten 
Menschenalter ist eine Umstimmung unverkennbar: die 
Teilnahme ftk die allgemeine Bildung ist im Wachsen; 
wissenschaftliche Vortrage fIlr grossere Kreise, zunlichst 
mehr aus dem Gebiet der Naturwissenschaften, dann 
such aus dem der Geisteswissenschaften, sind auch bei 
uns etwas Gewohnliches geworden; Zeitschriften allge- 
meinen Charakters, nach Art der englischen und 
franzosischen Monatsschriften, haben auch in Deutscli- 
land die Vermittelung zwischen der Wissenschaft und 
der allgemeinen Bildung ubernommen und uberall be- 
gegnet man in erster Linie Universitatsprofessoren. In 
den Volkshochschulkursen haben wir den letzten Schritt 
auf dieser Bahn. 

Nach meiner Ueberzeugung hat diese Wiederaii- 
1 (F 
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kniipfung an die Bestrebungen der AufklBrung, so 
scheel sie in Deutschland von manchen Kreisen ange- 
sehen wurde und noch wird, ihre volle innere Berech- 
tigung. Nattirlich, die wissenschaftliche Forschung 
selbst wird immer die Sache weniger sein; und je 
strenger die Anforderungen sind, die an sie gestellt 
werden, die sie an sich selbst stellen, um so fruchtbarer 
wird ihre Arbeit sein. Aber das bedeutet nicht: die 
Wissenschaft allein fur die Wissenschaft! Die Wissen- 
schaft ist allerdings eine Angelegenheit nicht blos der 
Gelehrten, sondern des Volks; die Emporbildung des 
ganzen Volks ist das letzte Ziel alles Fortschritts der 
Erkenntnis und der schonste Beruf der weiter Vorange- 
schrittenen. Und: Entfremdung und Gleichgiltigkeit 
mischen dem Volke und der Wissenschaft ist ein un- 
gesunder und gefuhrlicher Zustand. Die Folge jener 
Separierung, in der sich der Wissenschaftshochmut 
der Gelehrten in der ersten HIlfte des 19. Jahrhunderts 
gefiel, war die, dass die Masse Schriftstellern geringen 
Werts in die Hande fiel. Eine Probe dessen, was den1 
Volk als Philosophie geboten wird, wenn die Philosophie 
sich in die Einsamkeit und Nacht Hegelscher Spekula- 
tion zuruckzieht, bot und bietet die Materialismus- 
litteratur. Uebrigens ist die Isolierung auch fur die Ge- 
lehrten selbst nicht zutrIglich. Ein Gelehrtentum, das 
die Fiililung mit dem geistigen Leben der Gesamtheit 
verliert, verliert zuletzt auch das Oeflihl fur das, was 
wesentlichen Wert hat. Schliesslich ist alle Wissen- 
schaft allerdings dazu da, dem Leben zu dienen. 

So fordert es Kant ,  ein Mann, der doch das Recht 
der Wissenschaft gegen die Forderung unzeitiger 
Popularit&t sehr ernstlich zu wahren wusste. Aber zu- 
letzt stellt alle Wissenschaft mit ihren theoretischen 
Leistungeii im Dienste der Philosophie, die Philosophie 
ither, als Weisheitslehre, im Dienst des Lebens. Was 
aber die Sorge anlangt, dass durch derartige Veranstal- 
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tuiigen Halbbildung und Hochmut befordert werde, so 
ist. sie wohl auf Kreise beschrankt, die entweder die 
Zeit verschlafen haben, oder sich mit dem vergeblichen 
Wunsch tragen, sie um hundertJahre zurtickzuschraubeii. 
An Halbbildung, ich verstehe darunter aber das Gehort- 
haben und das Redenkonnen von allen Dingen, von 
denen man nichts Ordentliches weiss, ist zu unserer 
Zeit, wo alle Welt alle Tage Uber alle Dinge Artikel 
und fertige Urteile in den Zeitungen Liest, ein solcher 
Ueberfluss, dass sie durch die Volkshochschulkurse und 
ahnliche Dinge kaum um ein Merkliches vermehrt 
werden konnte. Man darf aber doch wohl sagen: es 
miissten verzweifelte Vortrage sein, aus denen die Zu- 
horer, statt ein Bewusstsein ihres Mangels und ein Ver- 
langen nach weiterer Belehrung, vielmehr die Zuversicht 
mitniihmen, dass sie nun alles wussten und die Sache 
aus dem Grunde verstanden. Vielmehr ist zu hoffen, 
dass sie ein wenig zur Ausbreitung eines wissenschaft- 
lichen Geistes beitragen, dass sie etwas von kritischem 
Sinn in die Horer pflanzen und der Gebundenheit durch 
Parteidogmatik jeder Richtung entgegenwirken. 

4. Die  S te l lung  d e r  akademisch  Gebildeten i n  
d e r  Gesel lschaft .  Die Gesamtheit der akademisch 
Gebildeten stellt in Deutschland eine Art geistiger 
Aristokratie dar. Es gehoren dazu die Geistlichen und 
Lehrer, die Richter und Beamten, die Aerzte und Tech- 
niker, kurz alle, die durch einen Kursus auf der Hoch- 
schule sich Eintritt in einen der gelehrten oder diri- 
gierenden Berufe verschafft habeii. Sie bilden in ihrer 
Gesamtheit eine Art Amtsadel, wie sie denn auch alle 
an der Staatsregierung und Staatsverwaltung beteiligt 
sind: wir finden sie in den Bureaus und Gerichtshofen, 
in den Konsistorien und Schulkollegien, in der hygie- 
nischen und technischen Verwaltung aller Stufen neben 
einander thatig. 

Tm ganzen bilden die Inhaber dieser Berufe eine 



homogene gesellschaftliche Schicht; sie erkennen sich, 
eben auf Grund der akademischen Bildung, ds sozial 
Gleichstehende an, was naturlich weder Rangunter- 
schiede innerhalb des Berufs, noch auch Abstufuugen 
in der Vornehmheit der Berufe selbst ausschliesst; 
allerlei Rivalitaten, 80 z. B. zwischen Technikern und 
Juristen, haben hierin ihren Ursprung. Aber im ganzen 
gilt doch: wie die akademischen Biirger auf der Cni- 
versitiit sich grundsatzlich als Gleichstehende, als 
Kommilitonen anerkennen, wenn auch diese und jene 
Gruppe ihren privaten Hochmut hat, so erkennen sich 
auch die Inhaber aller akademischen Berufe grund- 
siltelich als Gleichstehende an, und Ware es nur darin. 
dass die ,SatisfaktionsfilhigkeitU keinem prinzipiellen 
Zweifel unterliegt. 

Umgekehrt: wer keine akademische Bildung hat, 
dem fehlt in Deutschland etwas, wofW Reichtum und vor- 
nehme Geburt nicht vollen Ersatz bieten. Dem Kaufmann, 
dem Ranquier, dem reichen Fabrikanten oder auch den1 
Grossgrundbesitzer, er  mag in anderer Hinsicht noch so 
uberlegen dastehen, wird gelegentlich der Mangel aka- 
demischer Bildung empfindlich. Und die Folge ist, dass 
die Erwerbung der akademischen Rildung zu einer Art 
gesellschaftlicher Notwendigkeit bei uns geworden ist, 
mindestens die Erwerbung des Abiturientenzeugnisses, 
als des po teiitiellen akademischen Bllrgerrechts. Nur 
das Portepee dispensiert in einigem Masse von dieser 
Forderung. Dies fiel schon dem Franzosen Ch. Vi l le rs  
am Anfang des 19. Jahrhunderts auf: ,Ein Deutscher, 
schreibt er, der nicht diese letzte Hand an seine 
Hilduug gelegt, der nicht wuhrend einiger Semester 
Vorlesungen an der einen und anderen Universitilt ge- 
hort hnt, gilt iri der Gesellschaft nicht fiir einen ge- 
bildetcii Mann f'homn~e i)wtmit).  Selbst das Wort 
,studierenu ist ftir diese letzte Bildungsstufe vor- 
behalten.' 
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Dies Verhtiltnis, das uns jetzt so naturlich und 
selbstverstilndlich vorkommt, galt nicht immer: akade- 
mische Bildung war nicht immer Bedingung und an- 
dererseits Gewahr fur die Zugehorigkeit zur ,,Gesell- 
schaft" oder zum ,,Herrentltand('. Sie ist es eigentlich 
erst seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts geworden. 
Die geschichtliche Entwickelung zeigt folgenden Gang. 

Im Mittelalter wurde an den Herrenstand die For- 
derung einer gelehrten Bildung uberhaupt nicht er- 
hoben; Fursten und Herren finden sich, von jungeren, 
dem geistlichen Stande bestimmten Sohnen abgesehen, 
nicht auf der UniversitCGt. Im fruhereii Mittelalter be- 
s,ws der Herrenstand nicht einmal die elementaren 
Kunste, Lesen und Schreiben, die arte8 clericdes, wie 
sie bezeichnender Weise genannt werden; mancher 
deutsche Kaiser hat, statt mit Namensunterschrift, mit 
einer blossen Chiffre die Urkunden gezeichnet. Noch 
im 15. Jahrhundert ist es der stilndige Vorwurf, den 
humanistische Oratoren und Poeten dem deutschen 
Herrenstand machen, dass er, verglichen mit dem 
italienischen, ohne Bildung und ohne Interesse fur 
geistige Dinge sei; und umgekehrt sind deutsche 
Fiirsten, die gelehrte Bildung besasseii und schiitzten, wie 
Herzog Albrecht IV. von Baiern, von ihren Junkern als 

verhohnt worden. 
Seit dem Beginn der Neuzeit ist die Bedeutung 

geistiger Bildung, auch schulmussiger, im Aufsteigen. 
Kenaissance und Reformation haben beide in diesem 
Sinne gewirkt; durch jene ist die weltliche Bildung, 
durch diese die theologisch-gelehrte Bildung im Kurs 
gestiegen. Die Rezeption des romischen Rechts that 
ein Uebriges; gelehrte Juristen wurden im Ruth der 
Fursten unentbehrlich. Alie diese Dinge wirkten fort 
durch das 17. und 18. Jahrhundert; der moderne Staat 
mit seinem gelehrten weltlichen und geistlichen Be- 
amtentum bildete sich aus. So wurde der Herrenstand, 



152 Zwritcs Buch. 

wollte er anders seine Steilung festhalten, genotigt, sich 
akademische Bildung zu erwerben. Die neuen und 
neumodischen Universitaten, Halle, sottingen, Erlangen 
zogen zuerst den Herrenstnnd in Schaaren in die aka- 
demischen Kreise; sie zfihlen mit Stolz die bei ihnen 
immatrikulierten Grafen und Barone. 

Allerdings blieb neben dem Weg durch die Uni- 
versitat noch ein anderer: der Weg durch die Armee. 
Sohne vornehmer Familien traten, nachdem sie durch 
einen Hofmeister oder auf einer Ritterakademie, die 
iibrigens einigermassen fur die ~nivers i ta t  vikmierte, 
ihre Information empfangen hatten, als Offiziere in die 
Armee ein, von wo aus dem Geschickten jeder Weg 
wie in die politisch-diplomatische Laufbahn, so in den 
hoheren Verwaltungsdienst offen stand. Und eigentlich 
galt dieser Weg doch noch als der vornehmere, ihn 
gingen vor allem die Sohne der regierenden Famiiien: 
Prinzen gehen durch die Armee, nicht durch die Universitiit. 
Man erinnere sich der Bildungsgeschichte der Hohen- 
zollern: die Konige des 18. Jahrhunderts besassen 
weder eine gelehrte Schul- noch Universitiitsbildung. 
Kaiser Friedrich ist der erste, der auf der UniversitiLt 
studierte, Kaiser Wilhelm 11. der erste, der auch den 
Kursus der (;elehrtcnachule vite absolviert hat. 

Gehorte so die akademische Bildung im 18. Jahr- 
hundert noch nicht notwendig zur Ausstattung des 
Htarrenstandes, so gab sie auch als solche ihrem In- 
hnher noch durchaus nicht die Zugehorigkeit zur ,,Ge- 
sellschaftu. Hochstens, dass der Jurist zum Herren- 
stande im weiteren Sinne sich rechnen mochte. Da- 
gegen der Geistliche, der Arzt, und gar der Schullehrer 
dachte gar nicht an solche Anspruche. Erst im 
19. Jahrhundert ist die nkademische Bildung so im Kurs 
gestiegen, dass einerseits der alte Herrenstand nicht 
auf sie verzichten kann und dass andererseits damit 
ein Anspruch erworben wird, zum Herrenstand im 
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weiteren Sinne gezahlt zu werden. Es hangt das 
ribrigens mit den allgemeinen Wandlungen im Leben der 
Gesellschaft zusammen. Der alte grundbesitzende Ge- 
burtsadel hst die herrschende Stellung in Staat und 
Gesellschaft, die e r  im 18. Jahrhundert unbestritten 
einnahm, eingebusst, mindestens ist sie stark verringert. 
Das Burgertum dagegen ist im Aufsteigen; zuerst hat 
es seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in der geistigen 
Welt, in der Litteratur und den Wissenschaften, die 
Fiihrung gewonnen, dann, seit der Mitte des 19. Jahr- 
hunderts auch in der wirtschaftlichen Welt ein immer 
wnchsendes Uebergewicht erlangt; und damit hangt 
dann sein Hervortreten auch im Staatsleben zusammen. 
In den Universitaten und der akademisch gebildeten 
Welt hat nun in Deutschland der burgerliche Mittel- 
stand seine eigentliche Vertretung. Mit der Durch- 
fiihrung der Abiturientenpritfung und der Staatsexamina 
hat die burgerliche Gesellschaft einerseits tuchtigen 
Elementen aus ihrer Mitte das Aufsteigen in der Beamten- 
laufbahn gesichert, andererseits den alten Herrenstand 
genotigt, sich in die Reihe zu stellen und durch gleiche 
personliche Leistungen den Eintritt in die Aemter, der 
sonst sein Geburtsrecht war, zu erwerben. 

Die Ruckwirkung dieser Entwickelung auf Staat 
und Gesellschaft mag uns Schmolle r bezeichnen; er  
sagt in seiner Volkswirtschaftslehre (S. 353): 

,,Die Entwickelung unseres neuen Schul-Studien- 
und Examenwesens hat die meisten liberalen Berufe 
zu festen Laufbahnen umgebildet, fuhrt den einzelnen 
Gruppen iiberwiegend homogene Elemente, meist aus dem 
Mittelstande zu, hat eine feste Standesehre, feste Sitten 
und Gewohnheiten uber Berufspflichten, sichere Anstands- 
schranken des Gelderwerbs geschaffen. Damit haben 
diese liberalen Berufe einen ganzlich anderen Charakter 
erhalten. als sie ihn frlther hatten. Die Familien, 
welche ihre Sohne den liberalen Berufen widmen, sind 

\ 
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mehr oder weniger eine soziale Klasse fUr sich ge- 
worden, die welliger durch Besitz als durch personliche 
Eigenschaften sich auszeichnen, eine Klasse, die doch 
jedem Talentvollen offen steht, hauptsachlich aber aus 
den jIlngeren Sohnen des Mittelstandes sich rekrutiert. 
Die liberalen Berufe haben dem ganzen Mittelstande, 
der sonst Ilberwiegend dem Geschaft und dem Erwerb 
lebt, eine edlere Denkungsart eingeimpft und gewisse 
geistige Schwungfedern verliehen, den nackten egoisti- 
schen Klasseninteressen anderer Kreise ideale Gegen- 
gewichte gegeben. Diese Kreise haben vielleicht zeit- 
weise mit abstrakten Idealen Staat und Gesellschaft 
zu sehr beeinflusst; im ganzen aber wurden sie die 
eigentlichen Trilger des wissenschaftlichen Fortschritts, 
des Idealismus, der vornehmen Gesinnung. Der Stand 
unserer heutigen Geistlichen und Lehrer, unserer 
Aerzte und Gelehrten, unserer Kunstler und Beamten 
ubt durch seine Berufsthiitigkeit wie durch die im 
ganzen diskrete und anstiindige Art seiner Entlohnung 
einen ausserordentlich grossen Einfluss auf die Weiter- 
entwickelung von (:esellschaft und Volkswirtschaft aus.* 

Zum Schluss seien noch zwei Nebenwirkungen 
dieser Entwickelung erwiihnt, die eine: die chronische 
Ueberfiillung der gelehrten Berufe, die andere ihre viel- 
fach gedrkkte  wirtschaftliche Lage. Der starke und 
iibermilssige Zudrang zu den gelehrten Berufen ist 
eigentlich erst im 1% Jahrhundert eingetreten; bis dahin 
wai- die Sorge der Verwaltung im ganzen mehr auf 
Heranziehuiig genugenden Zuzugs, als auf Abwehr des 
fiberflussigen gerichtet ; die Konvikte und Stipendien des 
16. Jahrhunderts haben in dem Mangel an Bewerbern, 
dem sie abzuhelfen bestimmt waren, ihren Grund. Ge- 
legentliche Mandate, die Sohne niederer Sande  von der 
gelehrten Laufbahn ausschliessen, aus dem 18. Jahr- 
hundert, hoben in der Hauptsache die Bedeutung, dem 
Versuch, der Konskription sich durch das akademisclie 
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Burgerrecht zu entziehen, zu wehren. Erst das steigende 
Ansehen, das jetzt die Universitatsbildung ihrem In- 
haber giebt, hat zu der herrschenden chronischen 
Ueberfullung vor allem des juristischen und medizini- 
schen als der in der sozialen Schiitzung obenan stehen- 
den Berufe gefUhrt. 

Die Kehrseite der Sache ist die ungentigende 
okonomische Lage vieler unter den Inhabern nkademi- 
scher Berufe. Das Berufseinkommen, wenn es auch 
iinsehnlich gestiegen ist, reicht doch nicht aus zur Be- 
streitung der noch rascher steigenden Anspriiche, zu 
denen die soziale Schatzung des Berufs zugleich zu 
berechtigen und zu verpflichten scheint. Vor allem wird 
das fur die Lebenshaltung einer Familie ausreichende 
Einkommen, bei der durch die Ueberfullung bewirkten 
langen Wartezeit, zu sp&t erreicht. Die Folge ist, dms 
in den gelehrten Berufen vielfach entweder auf Familien- 
grundung verzichtet wird, oder dass ein driickend 
empfundenes Missverhiiltnis zwischen dem Einkommen 
und dem unumganglichen oder ftir unumgjlnglich er- 
achteten Aufwand besteht. Das bescheidenere Ein- 
kommen frtiherer Zeit reichte ftir bescheidenere Aii- 
spniche dennoch weiter. 

Dass diesem Missverhultnis nicht durch Gehalts- 
erhohung zu wehren ist, und ebenso wenig durch Ver- 
mehrung der Stellen, liegt auf der Hand; vermehrter 
Zudrang und verlangerte Wartezeit wurde die Folge 
sein. Einen solchen Zustand aber herbeizufiihren oder 
zu erhalten, liegt gewiss nicht im Interesse weder des 
Einzelnen noch des Volks. Vor allem nicht im Inter- 
esse des Volks; und deshalb durfen die Beaiiitenstellen 
nach der okonomischen Seite nicht allzu begehrenswert 
sein. Erscheinen sie als begehrenswerteste Ver- 
sorgungen, dann hat das die Wirkung, dass die Blicke 
aiier um die Zukunft ihrer Sohne besorgten Viiter und 
Mutter sich hierher wenden und die ganze Erziehung 
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auf die Beamtenlaufbahn gerichtet wird. Es ist das 
Uebel, woran nach glaublicher Darstellung Frankreich 
eidet: alle Welt sieht nach einer Versorgung fur die 
Sohne in einem Amt aus; daher schon die ganze Schul- 
erziehung als Vorubung auf das Carrieremachen ge- 
richtet ist, mit Drillen und Einpauken fur die Examina, 
mit Preisen und Auszeichnungen fur die, die deu Sn- 
forderungen am glattesten genugen. Die Folge aber 
ist: Verlust der Selbst#iidigkeit, der Individualiuit, des 
Unternehmungsgeistes; mattherzige Passivitat, Abwarten 
und Verhockeii, bis die Reihe an Einen kommt, oder 
heftiges Drangen, mit Biegsamkeit und Schmiegsamkeit, 
mit Beflissenheit und Streberei.*) 

Der zim wenigsten bedenkliche Weg zur Ermog- 
lichung standesgemilsser Lebenshaltung fur Becrmten- 
familien dtirfte der sein, auf den von einem preussischen 
Beamten (Ministerialdirektor Th iel ,  in einem Artikel in 
den Preuss. Jalirbtichern, April 1896) hingewiesen worden 
ist: er empfiehlt Windung von Freistellen in zu er- 
richtenden Internaten filr die heran%-achsenden Kinder 
aus Beamtenfamilieii, uhnlich wie die Kadettenanstalten 
fiir Offiziersfnmilien solche bieten. Es wurde damit dem 
wirklichen Bedurfnis, das sich hie und da zu wirklicher 
Notlage steigert, entgegengekommen, ohne dass durch 
allgemeine Gehaltserhohung eine offentliche Belastung 
zu Gunsten gut situierter Junggesellen oder reicher 
Familien stattzufinden brauchte. Freilich, ohne Gefahr 
ist auch dieser Weg nicht: er wtirde die Tendenz haben. 
die Inzucht des Beamtentums zu steigern. 

5. Das  Hervorgehen  d e r  akademisch  Gebil-  

*) Alle dicsc Erscheiiiiingsn sind gut beobachtet und he- 
schrichcn iii  cineni Biich, das vor ein paar Jahren in Frsnlycicli 
grosses Aufsehen wregtc: I:'. D w w l i m ,  A cpioi t imt In xtcyt+ioritr 
t l ~ x  AT~!/ZO-ISOZII~IS.' Sind sie auch bei iiiis zu beobachten? Der 
Verfasser behauptet es; iuid ni:iii wird ihin nicht uberhaupt wider- 
sprechen kiinnrii. 
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deten a u s  den  soz ia len  Klassen. In Deutschlaud 
rekrutiert sich mehr als in den westlichen Landern die 
Studentenschaft aus allen Schichten der Gesellschaft. 
In den Irnmatrikulationslisten unserer Universitiiten 
finden wir neben einander die Sohne der vornehmsten 
Familien des Landes, bis hinauf zu den regierenden 
Hausern, und Kinder kleiner Leute, Kramer, Hand- 
nerker, Arbeiter, Schullehrer, Subalternbeamte. Sie 
erhalten dieselbe wissenschaftliche Ausbildung und 
begegnen sich als Kommilitonen bei der Arbeit und im 
Spiel, auch dem Spiel der Waffen. In England ist der 
Rekmtierungsbezirk der Universitllten enger, die Kosten 
des Lebens im college und schon auf der Schule sind so 
goss, dass nur wohlhabende Familien sie aufbringen 
kbnnen; Unbemittelte sind ausgeschlossen; oder waren 
es, denn in den letzten Jahrzehnten hat sich hier eine 
kleine Verschiebung zu vollziehen begonnen. Aber im 
ganzen spiegeln die Universitaten die aristokratische 
Verfassung der Gesellschaft. In Deutschland sind sie 
ein demokratisches Institut: sie schliessen niemand aus 
und machen aile gleich. 

E. M. Arndt  preist dies einmal als den Vorzug der 
deutschen Universitiiten: ,Als Burger der Universitiit 
kitt der $ohn der &rmsten und dunkelsten Eltern, wenn 
er an ~ e t b  und Seele reisig und bewehrt ist, mit den 
Edelsten und Vornehmsten in die Bahn, und wer an 
(;eist, Lust und Mut der Kuhnste ist, wird, wenn er  will, 
durch angeborenen Adel herrschen. Diese stolze 
Gleichheit, die das beschrankte Leben spater selten 
mehr zeigt, rechne ich unter die ersten Herrlichkeiten 
des deutschen Studententums, das als eine kostliche 
Reliquie dessen, was das ganze germanische Volk einst 
war, noch ubrig ist."") 

Es ist aber nicht zu verkennen, dass sich eine - 
*) Der Wachter (Zeitschrift) I, 317 (1815). 



Verilnderung zu vollziehen beginnt: nicht nur, dass sich 
innerhalb der Studentenschaft das Bestreben einer 
~ozialaristokratischen Gruppe, sich abzusondern, immer 
stiirker geltend macht, sondern es beginnt sich auch, 
eine Verengung des Rekrutierungsbezirks nach unten 
durchzusetzen. Die Kosten fIir die Ausbildung und die 
Wartezeit werden besttindig grosser; die Folge ist, dass 
eine grosse und wachsende Bevolkerungsschicht tliar- 
siichlich auf der Universitat schon so gut wie nicht 
vertrete11 ist? das ist der neue Arbeiterstand. Das ist 
die Kehrseite des Vornehmwerdens der UniversitrYts- 
bildung; die AnsprIiche an die Studiendauer und die 
Lebenshaltung wachsen in gleichem Masse mit der 
sozialen Sch#tzuiig.*) 

Es ist nicht ohne Interesse, sich auch hier die ge- 
scliichtliche Entwickelung zu vergegenw-artigen. Im 

*) Die Statistik der sozialen Herkunft dor deutschen Studenten 
ist uach mohr als einer Hinsicht 'unzulanglich und iiiangeihaft 
fundiert. Ich gcbc. doch cin paar Daten, wie sie Cai i rad  fur die 
prciissisclien rniversitaten fur die Jahre 1887-1890, Cron fur dir  
drei I~ndischeii Hochschiileii fur die Jahre 1869-1893 bietet. Sie 
gclirn folgrndcs Bild: 

Tater der Studierenden Preuasen Badcn 
1. Kaiiflcutc, Banquiers, Kramer, Gutwirte . . 2416 907 
2. Industrielle, Handwerker, Werkmeister . . .  1 981 1116 
3. Sclbstiindige Landwirte . . . . . . . . .  1 613 715 
4. Lehrer ohne :ikadeinische Bildung . . . . .  1099 4 8 5  
5. Geistlic-hv . . . . . . . . . . . . . . .  890 238 
6. Staats- U. Koiiiiiiriiial-Beanite mit akad. Bildung 888 81 1 
7. Aerztc . . . . . . . . . . . . . . . .  471 251 
8. Lehrw mit akaclcniischcr Bildung . . . . .  416 195 
9. lkiitiier . . . . . . . . . . . . . . . .  351 362 

10. (+rosscre Gutsbcsitzer . . . . . . . . . .  253 39 
11. Apoth(1kw . . . . . . . . . . . . . . .  185 89 
12. Offiziere, Mitglieder des Rcgentenhauses . . 127 87 
13. Arlwitrr . . . . . . . . . . . . . . . .  12 - 
14. Niedere B~diciisteti: . . . . . . . . . . .  9 278 
15. Kiiiistler, Musiker, .loiirii:~liatcii . . . . . .  - 69 
16. Sonstige . . . . . . . . . . . . . . . .  149 - 

Suiiiina: 11 709 6 '221 
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Xittelalter gehen die Studenten aus der ganzen Be- 
rolkerung, bis herab auf die nrnien und grmsten 
Schichten, hervor. Ein grosser Teil der Scholaren 
schlug sich mit ganz geringem Zuschuss von Hause 
durch, nicht wenige hielten es, wie sie es schon auf 
der Schule gehalten hatten: sie ,ernahrten sich des 
Almosens", Betteln machte nicht ehrlos, wurde es doch 
r o n  gossen kirchlichen Korperschaften grundsatzlich 
getrieben. Die pauperee, die alles Gottes willen" 
haben, sind eine stfindige Kategorie in den Matrikeln: 
riihil dedit, q u k  pauper. 

Die Reformation, die sich uberall angelegen sein 
liess, das Betteln durch organisierte Ffirsorge abzu- 
stellen, hat auch hier Wandel geschaffen. Es wurden, 
wie fruher ausgefuhrt, Landes- und FUrstenschulen mit 
Freistellen und auf den Universitaten Konvikte errichtet, 
um begabte arme Knaben und Jilnglinge auf offentliche 
Kosten fIir das geistliche und weltliche Amt auszubilden. 
Bis ins 18. Jahrhundert hinein blieb es so, dass ein 
gosser Teil der Studierenden aus mittellosen Familien 
stammte, vor aiiem das Gros der theologischen Fakultat, 
die den Lehrerstand mit umfasste; man fand den Unter- 
halt wahrend eines etwa zqVeij&hrigen Universitats- 
studiums, sofern nicht eine Steiie im Konvikt erlangt 
m d e ,  durch Stipendien, Freitische, Hauslehrertum. 
Sehen diesen pauperee war dann in der JuristenfnkultiU 
der Herrenstand, mit starkem Abstand in der Lebeiis- 
haltung, vertreten. 

Das 19. Jahrhundert zeigt eine zunehmendeTendenz, 
die yaupercrr abzustosseii. Die Studiendauer ist uberall, 
besonders in der philosophischen Fakulttlt, sehr ausge- 
dehnt worden; eine neunjiihriger Gymnasinlkursus geht 
vorher, es folgen die Jahre der prnktischen Ausbilduiig 
und dann noch regehassig eine unter Umstilnden recht 
lange Wartezeit; auch das militilrische Dienstjahr mit 
seinen 6konomischen Forderungen fiillt ins Gewicht. 
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Durch alle diese Dinge wird Unbemittelten das Studium 
immer mehr erschwert. Vor hundert Jahren lagen die 
Verhaltnisse noch so, dass bei bedeutender Begabung 
und starkem inneren Trieb durch Armut niemand vom 
Studieren ausgeschlossen wurde. Der Kursus der 
heimischen Lateinschule und ein paar Universitiltsjahre 
liessen sich ohne erheblichen Aufwand absolvieren; 
dann bot sich eine Stelle als Informator oder ein kleines 
Schulamt, dem nach einigen Jahren eine Pfarrstelle 
folgte, wenn man ea nicht e jxa  vorzog, sich auf einer 
IJniversitat als rnaglster legenrr zu versuchen. Das ist 
die Laufbahn vieler unserer hervorragendsten MBnner; 
Kant, Herder, Fichte, Winkelmann, Heyne, Voss: sie 
stammen alie aus voilig unbemittelten Familien, die 
heute kaum daran denken konnten, ihre Sohne studieren 
zu lassen oder gar in die Universitatslaufbahn zu 
bringen. 

Und parallel dieser Entwickelung der Wirklichkeit 
geht die Entwickelung der offentlichen Meinung, die sie 
gut heisst. Vor allem ist innerhalb der akademiacheii 
Berufsstitnde selbst eine anwachsende Stromung zu be- 
obachten, die auf die Abhaltung des Zuzugs aus den 
niederen Bevolkerungsschichten gerichtet ist. Der 
sozialaristokratische Zug, der seit einem Menschenalter 
so sichtbar in der moralischen Physiognomie des 
deutschen Volks hervortritt, zeigt sich auch darin, dass 
in den gelehrten Berufsstiinden das Interesse fW die 
,,Standesehred' so uberaus lebhaft und dringlich ge- 
worden ist. Es bethatigt sich vor allem auch nach der 
Richtung, dass es auf die Abwehr des Nachwuchses aus 
Familien niederen Standes dringt. War fruher die Teil- 
nahme der Forderung begabter Knaben mittelloser 
Familien zugewendet, so bewegen sich die Gedanken 
jetzt durchweg in entgegengesetzter Richtung. So ist 
die Frage der Vorbildung ftir die Universitat vielfach 
von der Ueberlegung beherrscht worden: nur keine 
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Erleichterung des Zugangs, es wiirde den Stand in der 
sozialen Schatzung herabdriicken. In diesem Sinne 
haben sich die Aerztevereine regelmassig gegen die 
Zulassung der Realabiturienten gewehrt. Und ibhnlichen 
Erweungen begegnet man wohl auch in Zeitschriften 
und Verhandlungen des hoheren Lehrerstandes: das 
UnglUck des Standes sei der Zuzug aus armen und 
ungebildeten Familien: Sohne von Schneidern und 
Handschuhmachern, Kramern und Bauern brachten, 
nenn sie in den Lehrerberuf eintraten, allzu oft eine 
diirftige wissenschaftliche und immer eine unzulilngliche 
gesellschaftliche Bildung ins Amt, wodurch sie denn 
nicht nur sich selber, sondern den ganzen Stand vor 
den Schillern, die aus andern Kreisen stammten, bloss- 
stellten und so die soziale Schatzung des ganzen 
Standes herabdrlickten. 

Sicherlich, es ist fiir einen gelehrten Berufsstand 
nicht Mnschenswert, wenn er sich vorzugsweise oder 
gar ausschliesslich aus den unteren Schichten rekrutiert; 
auch die Berufsthatigkeit selbst kann darunter leiden. 
Sinkt z. B. der Gymnasiallehrerstand in der Uffentlichen 
Schutzung so, dass der Beruf von Sahnen wohlhabender 
und angesehener Familien ilberhaupt verschmaht, dass 
er nur noch von solchen ergriffen wird, die in ihm den 
wohlfeilsten und nachsten Weg zu einer akademischen 
Versorgung sehen, dann verliert er allerdings auch an 
Fahigkeit zur Erziehung der fiihrenden Klassen. 

Und auch filr den Einzelnen ist die Gefahr eines 
Studiums ohne ausreichende Mittel gross. Armut ist 
eine schwere 1,ast wfihrend des Studiums und nach dem 
Studium. Wer durch tagliches Stundengeben sich seinen 
Unterhalt erkllmpfen muss, dem wird es ffir eine freie 
Beschaftigung mit den Wissenschaften an Zeit und Kraft 
und Frische allzu sehr fehlen. Wird dieses Hemmnis 
nicht durch ausgezeichnete Begabung und grosse Energie 
ausgeglichen, und nicht zu vergessen, eine feste Gesund- 

11 



heit, da1111 wird das Studium zu einem langen und 
schliesslich vergeblichen Ringen mit der Not, das  oft 
schon mit dem Scheitern im Examen endet. Und wird 
auch diese Klippe noch uberwunden, dann folgt noch 
eine weitere, die letzten Krafte erschopfende Prtifung, 
das ist die den Eingang zu jedem Beruf sperrende 
Probe- und Wartezeit. Es wird 8150 allerdings eine 
sehr ernsthafte Selbstpriifung stattfinden miissen. Ein 
leichtfertiger Entschlues, wie er  durch die Eitelkeit der 
Elterii und den Leichtsinn der Jugend begiinstigt wird, 
wird hiiuf~g durch langes Elend und endliches Scheitern 
gebiisst.9 

Auf der andern Seite ist aber nicht zu verkennen, 
dass die vollstfindige Ausscheidung der unbemittelten 
Klassen aus der akademischen Welt ihre grossen 
Gefahren hatte. Dem Volke wurden Talente, die ihm 
die Natur nicht allzu reichlich schenkt, verloren gehen. 
Dem Einzelnen, der bei hervorragender Begabung und 
kriiftigem Willen blos durch Mangel an ilusseren Mitteln 
in einer Sphiire festgehalten wird, in der e r  seine 
Tnlente nicht entfalten und verwerten kann, wilrde 
damit der hiirteste Verzicht auferlegt, ein Verzicht, der 
zugleich als bittere Kriinkung empfunden wird. Und 
endlich wurde dadurch die Einheit des Volkskorpers 
gefuhrdet; ein akademisches Reamtentum, das nicht 
mehr wie eine Personalaristokratie aus der gesamten 
Bc~olkerung, sondern allein aus den wohlhabenden 
Familien liervorginge: das sich als eine Art Ausschuss 
der besitzenden Klasseii darstellte und selber ftihlre, 
musste von1 Volk als eine Fremdherrschaft mit Miss- 
trauen und Abneigiiiig hetrnchtet werden. Wir sind 
iioch weit von jenen1 Zustande entfernt. der 
- - - - - - 

*) Eiiiv I ~ l h i f t c ~  S(*hildcriiiip dvr bii.r&re des armen Medirin- 
stiideiit(w i n  Wieii, dcr vor alleiii aus der jiidischcn Bevolkcriing 
des Osteiis st;iiiiiiit. Iwi R i i l i o  t h, I , ~h i (~ i i  iind Lernen der iiiedi- 
ziniech(w Wissriischaften, S. 148 tf. 



Rekrutierungsbezirk unserer Universitaten reicht noch 
tief in die nicht mehr wohlhabenden Stande herab; und 
dennoch haben solche Empfindungen lhngst bei jener 
breiten Schicht unserer grossstadtischen Arbeiter- 
be~oikerung, die in der Sozialdemokratie ihr soziales 
Selbstbewusstsein ausgebildet hat, Wurzel gefasst. Und 
noch Eins: mit der fortschreitenden Absperrung musste 
das Verstiindiiis der akademisch Gebildeten fiir das Volk 
und sein Leben weiter schwinden; harter Klasseiihoch- 
mrit und unverstundige Sentimentalitat wlirden den 
Sebc.1 von Vorurteilen und Missverstandnissen, der jetzt 
schon den Blick der Regierenden fur das Volksleben 
~ielfach trfibt, vollig undurchdringlich machen. Es ist 
doch wohl nicht zweifelhaft, dass der starke Ei~ifluss,~ 
den der katholische Klerus auf die Massen ausubt, zu 
einem nicht geringen Teil darauf beruht, dass seine 
Angehorigen aus allen Kreisen der Bevolkerung, 
besonders auch aus den niederen Schichten, dem 
Bauern- und Haiidwerkerstaiid hervorgehen: sie kennen 
das Volk, sie flihleii mit ihm, und sie werden von dem 
Volk als seine ~gprhsentation iii der oberen Gesellschaft 
empfunden. 

Wie ist der Gefahr zu begegnen? Der Weg, den 
d a  16. Jahrhundert einschlug: tatentvolle Knaben unbe- 
mittelter Eltern auf offentliche Kosten in Landesschulen 
und Universit#tskonvikten fur den offentlichen Dienst 
ausbilden zu lassen, ist heute, wo das Angebot den 
Bedarf weit ubersteigt, schwer zu beschreiten. Reste 
von jener Form der Flirsorge sind ja iibrigens noch 
vorhanden und in Wirksamkeit: die Freistellen und 
Stipendien an Schulen und Universitaten. Freilich hnben 
sie im VerhUltnis zu den steigenden Kostc~n und der 
steigenden Zahl der Studierenden nicht mehr grosse 
Bedeutung. Eine erhebliche Erweiterung nhcr ist unter 
den gegebenen Verhilltnissen kaum iiioglicli: sie hiitre 
auch ihre Gefahren. 80 wird denn der privaten 'i'liiitigkoit 

l l*  
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hier das Meiste iiberlassen bleiben. Und in der 'i 
ist an diesem Punkt dem Reichtum ein Gebiet schli 
Verwendung aufgethan, am besten in perstrnlicher I 
sorge ftir Einzelne, aber auch in Stiftung von r o  
Studienfreistellen an den Unterrichtsanstalten a 
Stufen. Der Staat aber kann Eines thun: die Zuga 
erleichtern, indem e r  Briicken zwischen der allgemei 
Schule und der Hochschule baut; je leichter der Uel 
gang, desto eher konnen entschiedene Talente aus 
unteren Schichten in die akademischen Berufe hinU 
gelangen; ich denke hierbei auch an die sogenanr: 
Reformschulen. 

An den Schluss dieser Betrachtung setze ich 
paar Aeusserungen, in denen die Empfindungen fruht 
Zeiten zum Ausdruck kommen. 

Luther ,  der die DUrftigkeit aus eigener Jug 
kannte, sagt einmal: .Reicher Leute Kinder gert 
selten, sind sicher, vermessen, stolz, meinen, sie dui 
nichts leriien, weil sie sonst genug haben, davon 
sich nilhren konnen. Dagegen aber armer Leute So 
mussen sich aus dem Staube arbeiten, mtissen 
leiden. Und weil sie nichts haben, darauf sie kon 
stolzieren und pochen, lernen sie Gott vertra' 
drucken sich und schweigen still. Die Armen furcl 
Gott, darum giebt ihnen Gott gute Kopfe, dass siev 
studieren und lernen, gelehrt und verstandig wer4 
dass sie Fursten, Konige und Kaiser mit ihrer Weis 
lehren konneii." *) 

So ruhmtauch J a c o b  Grimm die Armut: .dlir 
keit spornt zu fleisz und arbeit an, bewahrt vor man( 
zerstreuung und floszt einen nicht unedeln stolz 
den das be\vustseiii des selbstverdienstes, gegent 
dem, was andern stand und reichthum gewahren, 
recht erhrilt. ich mochte sogar die behauptung al 
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meiner fassen, und vieles von dem, was Deutsche Uber- 
h u p t  geleistet haben, gerade dem beilegen, dass sie 
kein reiches voik sind. sie arbeiten von unten herauf 
und brechen sich viele eigenthilmliche wege, whhrend 
andere volker mehr auf einer breiten, gebahnten heer- 
strasse wandeln." 

Es liegt nahe, an die Armut zu denken, worin 
unser gesamtes deutsches Universitlltswesen bis gegen 
die Mitte des 19. Jahrhunderts sich bewegte, und sie mit 
dem Reichtum zusammenzuhalten, worin englische Uni- 
rersitiiten und Colleges lebten; was hat die eine Uni- 
rersitiit Haile mit ihrer lacherlich kleinen Dotation 
!bis 1786 7000 Thaler jhhrlichlj, mit ihren armen 
Studenten und ihren armlich lebenden Professoren, flir 
die Wissenschaft und fiir die Bildung des deutschen 
Volks geleistet, verglichen mit dem seine ererbten 
Millionen in erblicher Triigheit verzehrenden Oxford. 

6. Schwankungen  in d e r  Besuchsziffer  d e r  
Cni r e r s  i t A t. Ich fuge anhangsweise eine Bemerkung 
uber die Schwankungen in der Zahl der studierenden 
Oberhaupt und in den einzelnen Fakultaten hinzu; es 
spiegeln sich darin Schwankungen in der Stilrke des 
sozialen Bedltrfnisses. *) 

Die Ziffer des Universitutsbesuchs iiberhaupt be- 
Fegt sich in Deutschland und den Landern iihnlicher 
I(ulturverhil1tnisse um 01, der Bevolkerung. Auf 
100 000 Einwohner kamen in den 90er Jahren Studierende: 
in Frankreich 43, in Deutschland 48 (mit Theologen 57), 
in Italien 51, in Oesterreich 56; das Maximum erreichte 
Xomegen mit 77 und Belgien mit 89, welche Ziffern mit 

*) Ich entnehnie die Zahlrn tleni Aiifs:itz voii C o  iiracl, Allg. 
Slntiatili der Deutechen Universitiltc~u, in deiii roii Lexis heraus- 
@p.rhenen Werke. Eint. friihere, eingehend<. Lntrrsuchung der 
Mis t .  Verhaltnisse in: C o n r s d ,  das ITnivc~rsit#testu(liuii~ in 
I)~Wsrhland wlhrend der Irtztc~ii 50 Jahr11 (1884); und Stntietik 
d w  I-nivemitat Halle wllhrend tler 200 Jahrr ihres Restchens (1894). 



der infolge der verschiedenen Vorbildung liliigeren 
Studiendauer 'zusammenhangen. Das Blinimum zeigt 
Russland mit 10. Aber diese Ziffern sind nicht konstant; 
sie bewegen sich mit betrachtlichen Schwankungen um 
ein (bewegliches) Mittel. In Deutschland hat  die 
Frequenz seit dem Anfang der dreissiger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts einen Tiefstand von 33 auf 
100000 Seelen in den 40er Jahren, einen Hochstaiid 
von 63 ttm Ende der 80er Jahre erreicht. Wobei die ein- 
zelnen Fakultiiten besondere Schwankungen zeigen. 

Ich gehe auf die Ursache der Erscheinung mit 
einem Wort ein. Man kann die Schwankungen unter 
dcm Bilde einer Strombeweguiig sich vorsteiieii. Ein 
Strom mit wechselndem Gefiille zeigt Stauungen und 
Stromschnellen. So der Strom von Studierten, der durch 
die gelehrten Berufe geht. Es folgen aufeinander Zeiten 
grosser und geringer Aufnahmefalhigkeit der Gesellschaft 
fur Leute mit akademischer Bildung. Ist die Zahl der 
Stellen stabil, der Abgang der Inhaber zur Zeit gering, 
das Angebot gross, dann tritt Stauung, Verlangsamuiig 
in dem Einflicken, Verliingerung der Wartezeit ein, und 
diese wirkt dann allmiihlich heinmend auf den Zuzug 
zur Universitiit zuruck. Ist die Stauung gehoben, durch 
Verminderung des Angebots, Vermehrung der Stellen, 
rascheren Abgang der Inhaber, dann ermuntert die 
Aussicht auf rasche Beforderuiig den Zuzug zum Studium; 
dabei geschieht es regelmiissig, dass die Spekulation 
hier wie sonst im wirtschaftlichen Leben die gonstige Koii- 
juiiktur, wenigstens ihre Dauer uberschittzt; ein Uber- 
grosser Zudrang fuhrt bald wieder zur Ueberfllllung mit. 
Anwiirterri und zur Stauung. 

Zu dieser in der allgemeinen Natur wirtschaftlich- 
gesellschaftlicher VerhWltnisse, in dem Wesen der Kon- 
junktur und Spekulation liegeiiden Ursache der Schwnii- 
kuilgen kommt noch ein anderes, das sind Schwankungen 
in der Stlirke der Aiiziehungskrnft der akademischen 
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Berufe. Die Anziehungskraft eines Berufs uberhaupt 
beruht wesentlich auf zwei Momenten : der verhaltnis- 
miissigen Grosse des Einkommens und dem gesell- 
schaftlichen Ansehen, das er verleiht. Beide wechseln 
tiir die akademischen Berufe, sowohl unter einander, 
als im Verhaltnis zu den ausserakademischen Berufen. 
Erscheinen die Dotationen der akademischen Aemter 
gross im Verhaltnis zu dem in anderen Berufen erreich- 
baren Einkommen, so steigt ihre Anziehungskraft, die 
noch durch die Sicherheit erhoht wird; erscheinen sie 
neben dem, was andere Berufe, industrielle, kauf- 
mennische bieten, durftig, so sinkt mit der Anziehungs- 
kraft der Zuzug. Hiernach wird ein Zeitalter grossen 
wirtschaftlichen Aufschwungs, mit grossem und rasch 
erreichtem Einkommen, die Tendenz haben, von dem 
akademischen Studium abzuziehen. Die Sache wird aber 
kompliziert durch andere, entgegengesetzte Wirkungen 
desselben Vorgangs: steigender Wohlstand hat die 
Tendenz, die Nachfrage nach Aerzten, Juristen und 
Lehrern zu steigern, wie er  andererseits auch breiteren 
Kreisen der Bevolkerung das Studium ermoglicht, indem 
er das Einkommen erhoht und die Schulen vermehrt. 

Nicht minder als das Einkommen wirkt das ge- 
sellschaftliche Ansehen, dessen ein Beruf sich erfreut, 
als Anziehungskraft. Es ist abhangig von zahlreichen 
Momenten; vor allem kommen zwei iii Betracht: die 
staatliche Rangordnung und die Schiitzung in der 
bffentlichen Meinung, die durchaus nicht allein von 
der ersteren abhangig ist, sondern vor allem von der 
Schatzung der geistigen Bedeutung des Berufs und der 
Wissenschaft, worauf er beruht. Und dies Moment ist 
ein wechselndes: die Theologie z. B. hat in der offent- 
lichen Meinung gegen frllher sehr starke Einbusse er- 
litten, wahrend die Naturwissenschaft im letzten halben 
Jahrhundert ausserordentlich gewonnen hat und mit ihr 
die Berufe, die in ihr ihre theoretische Grundlage haben, 
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die Medizin und die Technik. Auch die Geltung, welche 
der staatlichen Rangordnung selbst von der offentlichen 
Meinung beigemessen wird, ist nicht konstant; sie 
wechselt mit dem Ansehen des Staats selbst. In Zeiten, 
wo die Bevolkerung zum Staat in einem gespannten 
Verhaltnis steht, wird der Wert des Rangs, das An- 
sehen des Staatsamtes, und damit seine Anziehungs- 
kraft sinken; die grosse Depression in der Frequenz der 
juristischen Fakultat wahrend der 50er und 60er Jahre 
hangt damit zusammen. Und ebenso steht das An- 
schwellen der Ziffer nach 1866170 mit dem neuge- 
wonnenen Ansehen des Staats in urstlchlichem Zu- 
sammeiihang. 

Die Folgen dieser Schwankungen sind keineswegs 
erwiinscht. Ftir die Einzelnen sind die Zeiten der 
Stauuiig peinlich und nicht selten verderblich durch 
uberlange Wartezeit: aber auch im Interesse des 
Ganzen sind sie nicht erwlinscht: die Verspiitung des 
Eintritts in den Beruf hat zur Folge, dass vielfach un- 
zufriedene, abgemattete, halbgeknickte Existenzen in 
die Stellen kommen, andere das ,,gelehrte Proletariat- 
vermehren. Aber ebenso sind die Zeiten der ,,Strom- 
schnelle", des reissenden Abgangs der Bewerber, nicht 
gunstig; nicht fiir die Gesamtheit: es werden vielfach 
unzulitngliche Bewerber angestellt, um nur e h e  Stelle 
nicht uberhaupt unbesetzt zu lassen: so sind z. B. iii 
Zeiteii dringenden Mangels an Gymnasiallehrern oder 
an Geistlichen Elemente eingestellt worden, denen es 
an innerem Beruf durchaus fehlte, die unter normalen 
VerhAltnissen als vollig minderwertige Krafte abgelehnt 
worden wureii. Aber auch fiir die Einzelnen hat die 
Sache ihre Gefahr: es mag geschehen, dass an der Zeit 
ruhiger Ausbildung abgebrochen wird, um nur rasch 
ins ,bnt zu komiiien. 

Es wiire also zweifellos eine Sache von nicht 
geringer Wichtigkeit, weiin es geliinpe, den Strom so 
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zu regulieren, dass er mit leidlich gleichmassiger Ge- 
schwindigkeit, ohne Stauung und Schnellen dahinflosse. 
Wenn nun auch eine gewaltsame Regulierung, etwa 
durch Feststellung der Zahl der jahrlich zum Studium 
Zugelassenen, uns nicht ertraglich wllre, so scheint 
doch ein anderes an sich moglich. Wenn die Verwaltung 
den Bedarf an Bewerbern und den Bestand und Zuwachs 
regelmiissig ermittelte (die Daten dazu scheint ihr ja 
die Aemterstatistik mit Abgangsquotienten und anderer- 
seits die Schul-, Universitats- und Mfungsstatistik mit 
einiger Sicherheit an die Hand zu geben), und wenn sie 
diese Ermittelungen mit den notigen Erlauterungen 
regelmlissig veroffentlichte: so wiiren die Chancen der 
Anstellung, die Dauer der Wartezeit in den verschie- 
denen Zweigen der akademischen Berufe einigermassen 
berechenbar und es konnte dann die Bevolkerung sich 
hiervon in der Berufswahl mit leiten lassen. Warnung 
oder Ermunterung wurde wenigstens in der Weise 
wirksam sein konnen, dass bei Schwankenden der Aus- 
schlag dadurch gegeben wilrde; und schon das mochte 
ausreichen, so schwere Krisen, wie sie jetzt nicht selten 
sind, zu verhuten. 

Vielleicht wird die Zeit kommen, wo die Statistik, 
die auf diesem Gebiet erst wenige Jahrzehnte alt ist, 
einigerrnassen zuverlassige Daten zu gewinnen im- 
stande ist. Bisher war sie es nicht. Die letzte grosse 
Tiiuschung ist in aiier Erinnerung: aus der Zeit des 
druckenden Ueberffusses von Lehramtskandidaten sind 
wir unversehens in eine Zeit drtickenden Mangels ge- 
rathen, den die Statistik noch weit entfernt glaubte. 
Es sind hier sehr zahlreiche Faktoren mitwirkend, deren 
rechnungsmassige Feststellung fast untiberwindlichen 
Schwierigkeiten begegnet. Uebrigens kein gtinstiges 
Prognostikon fur den sozialistischen Zukunftsstaat, der 
die Aufgabe der Regulierung der Berufswahl ja nicht 
ablehnen konnte. 
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Zum Schluss noch ein paar Daten aus der Ent- 
wickelung der Frequenz der einzelnen Fakultiiten. 
Sie lassen eine Gesamtbewegung erkennen, die auf 
Wandlungen in den sozialen Bediirfnissen zurltckweist. 
Ich stelle, nach Conrad, gegenitber die Ziffern von 
1831/36 und 1892/93. Die evangel i sch- theologische  
Fakultat zeigt eine geringe Steigerung der absoluten 
Zahlen: von 3103 auf 3601, die  ka tho l i s che  ist sich 
mit 1310 genau gleich geblieben. Ihr prozentualer An- 
teil an der gesamten Studentenschaft ist dagegen stark 
gefallen: die evangelischen Theologen machten im 
Jahre 1831 240/o, im Jahre 1892 nur noch 13•‹/,-,, die 
katholischen in den gleichen Jahren 10 und 4,v0/0 der 
Gesamtheit aus. Die Zahl der J u r i s t e n  ist von W 3  
auf 6069 gestiegen; ihr prozentualer Anteil hat einen 
geringen Ritckgang erlitten: von 28 auf W/,,. Die Zahl 
der Mediziner ist von 2579 bis auf 8171, ihr Anteil von 
19,8 auf 29,5T0 gestiegen. Endlich die Gruppe der bei 
der phi losophisch e n  Fakultitt immatrikulierten 
(worunter auch Landwirte, Pharmazeuten, Zahntirzte) 
ist von 2395 bis auf 7686, ihr Anteil von 18,4 auf 27.4'io 
gestiegen. 

Ich fuge noch die Ziffern hinzu, die das Verhnltnis 
zur Bevolkerung ausdrticken. Auf 100000 Protestanten 
kamen in den Jahren 1831 1% 137, 189"/93 I 143 evange- 
lische Theologen, auf 100000 Katholiken in denselben 
Jahren 100,3 und 72,8 katholische Theologen (wobei 
nicht zu vergessen ist, dass nur die auf der UniversiUSt 
studierenden Theologen gezithlt sind). Auf 100000 Ein- 
wohner kamen Juristen in denselben Jahren 109,7 und 
140, Mediziner 78,3 und 165,3, Philosophen 83 und 155.2. 

Man sieht: die Zahl der Theologen hat mit dem 
Wachstum der Bevolkerung nicht gleichen Schritt ge- 
halten; dagegen hat die der Juristen zugenommen und 
noch viel rascher ist die der Mediziner und der Philo- 
soplieii gestiegen. In der Zusnmmensetzung der 
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Studentenschaft kommt dies so zum Ausdruck, dass die 
Juristen das stabile Element, jederzeit etwa ein Viertel, 
darstellen; die Theologen treten mehr und mehr zuruck: 
von uber sind sie fast bis auf 11,; gesunken; dagegen 
sind die Mediziner von auf SIlo, die Philosophen von 
weniger als auf mehr a.ls 11, gestiegen. 

Oder: die Funktion des Geistlichen hat an sozialer 
Bedeutung, an Kraft zur Befriedigung sozialer Lebens- 
bedurfnisse verloren, die Funktion des Arztes und 
Lehrers hat an Ausbreitung und Schatzung gewonnen; 
die Empfindung ihrer Notwendigkeit ist extensiv und 
intensiv gewachsen. Das wilre, mit einer Formel, die 
Gesamtbewegung des gesellschaftlichen Lebens, wie sie 
sich in der Fakultittsstatistik spiegelt. 

DRITTES KAPITEL. 

Das Verhaltnis der Universitat zur Kirche. 

\ 

Das Verhilltnis der UniversiiAt zur Kirche, das 
ursprunglich so innig war, dass man die Universitaten 
des Mittelalters und noch des 16. Jahrhunderts in ihrer 
Gesamtsteiiung, wenn auch nicht in verwaltungsrecht- 
licher Hinsicht, als zum ,Kirchenstaatu gehorige An- 
stalten bezeichnen kann, hat sich seit der Mitte des 
17. Jahrhunderts immer mehr gelockert: im 18. Jahr- 
hundert gehoren sie zum ,FiirstenstaatU, und im 19. Jahr- 
hundert haben sie mit diesem Staat selbst den kirchlich- 
konfessionellen Charakter so gut wie vollstitndig abge- 
legt. Der Staat hat als Erbe der Kirche auch das 
Recht tiber die Lehre und die akademischen Priifungen 
und Grade in seine Hand genommen. 
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Ein Punkt ist geblieben, wo sich die Universitiiten 
mit der Kirche beruhren, das sind die theologischen  
F a  kul  trt ten. Der Rechtsverfassung nach sind aller- 
dings auch sie Staatsanstalten, die Professoren der 
Theologie Staatsbeamte ganz ebenso wie die der tibrigen 
Fakultilten. Dennoch stehen sie natftrlich in einem 
unlosbaren Verhaltnis zur Kirche; ihre Aufgabe ist, 
geschichtlich und thatsrtchlich, Geistliche dieser be- 
stimmten Kirche mit der notwendigen wissenschaftlichen 
Bildung fur ihren Beruf auszustatten. Und so haben 
wir nun in Deutschland das eigentiimliche Verhllltuis, 
dass die Diener der Kirche ihre Ausbildung an  Staats- 
anstalten durch Staatsbeamte erhalten. 

1. Die l ~ i ' o t e s t a n t i ~ c h -  theologischen  Fakul -  
tit t e 11. Die protestantischen Landeskirchen haben sich 
ursprunglich ohne Schwierigkeit in dies Verhaltnis ge- 
schickt. Mit dem Staat aufs engste verwachsen, der 
Landesherr als solcher ,,oberster Bischofu, seine Riite 
iii den Konsistorien die Trager des Kirchenregiments, 
nahmen sie auch daran keinen Anstoss, dass die Theo- 
logieprofessoren Staatsbeamte waren; waren d6ch auch 
die Geistlichen selbst, bei der durchgrtngigen Einheit 
von Staat und Landeskirche, halbe Staatsdiener. Viel- 
fach sassen ubrigens die Professoren der Theologie 
selber im Regiment der Landeskirche; man erinnere 
sich auch daran, dass L u t h e r  und Melanchthon Cni- 
versit#tsprofessoren waren. 

Erst in jungster Zeit ist das Verhtlltnis etwas 
schwieriger geworden. Die Ursache hierfur liegt in der 
wachsenden Entfremdung von Staat und Kirche. Die 
deutschen Staaten haben im 19. Jahrhundert, der 
preussische vorangehend schon im 18., die konfessionelle 
Einheit abgestreift. Dazu kommt die Umgestaltung der 
Stnatsverfassung; die Regierungsgewalt wird durch 
Ninister ausgeubt, die auf den Landtag, in dem d l e  Kon- 
fessionen vertreten sind. verft~ssurigsmiissige Rlicksicht 
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zu nehmen haben. So haben auch die protestantischen 
Kirchen die Obergewalt des Staats als Fremdherrschaft 
zu empfinden begonnen. 

Hiermit hangen nun die Bestrebungen zusammen, ein 
grosseres Msss von Unabhhgigkeit von der politischen 
Gewalt zu gewinnen. Die Trager dieser Bestrebungen 
sind die Synoden, in denen die Geistlichen eine Art 
politischer Organisation erhalten haben. Gefordert 
wird vor aiiem ein regclmassiger Einfluss der General- 
synode durch ihren Ausschuss auf die Besetzung der 
theologischen Professuren, bei der gehort zu werden 
iibrigens schon im Jahre 1B5 in Preussen dem Ober- 
kirchenrath das Recht beigelegt worden war. Der 
Rechtstitel dieser Forderung ist: die Freiheit der Kirche. 
Es sei unertraglich, dass sie keinerlei Sicherheit da- 
gegen habe, dass nicht die Studierenden der Theologie 
ihre Ausbildung durch ,,unglaubigeu Lehrer empfingen 
und von ihnen eine ,,kirchenfeindlicheU Richtung er- 
hielten. Da die Bewahrung der reinen Lehre Sache 
der Kirche sei, so musse sie auch das Recht haben, an 
der entscheidenden Steile auf die Auswahl der Lehrer 
bestimmenden Einfluss zu tiben. 

In Wirkiichkeit handelt es sich also nicht um 
Freiheit, sondern um Herrschaft, nhmlich um Herrschaft 
der Kirche oder also der in ihr gegenwartig herrschen- 
den Richtung tiber die theologischen Fakultaten; sie 
will ihre Auffassung der zum Mass des im 
Lhiversitatsunterricht Zulassigen hachen; die Aus- 
schliessung heterodoxer Lehrer ist das Ziel. Das zu 
beseitigende Uebel ist, dass die Staatsgewalt in Sachen 
der Lehre allzu weitherzig ist; der Kultusminister und 
seine Rate sind politische Manner, die es mit der Rein- 
heit der Lehre nicht ernst genug nehmen, die im beson- 
deren als staatliche Vertreter der Wissenschaft allzu 
geneigt sind, bei anerkannter wissenschaftlicher Bedeu- 
tung ilber Abweichungen in der Lehre hinweg zu sehen. 



Wie ist uber diese Bestrebungen zu urteilen? Dass 
bei der erweiterten ,,Freiheit der Kirche" die Freiheit 
der theologischen Wissenschaft, und ebenso auch die 
Freiheit der Einzelnen in der Auffassung und Aneignung 
der Lehre nicht gewinnen wurde, liegt auf der Hand: 
es handelt sich ja eben um ihre Bindung. Ich glaube aber, 
dass auch die Kirche selbst dabei nicht gewinnen ~111rde. 
Dass. zunilchst die protestantische Theologie,  wenn sie 
der Kontrolle der Kirche und ihrer Organe unterstellt 
wurde, an Kraft und Bedeutung eiiibussen musste, wird 
einem Zweifel nicht unterliegen; was sie ist und leistet, 
das ist und leistet sie als frei von innen heraus sich 
entwickelnde Wissenschaft; nur als solche, nur in br- 
stlindiger Wechselwirkung mit den anderen Wissen- 
schaften, mit philosophischer undphilologisch-historischer 
Forschung, kann sie wirkliches Leben und Gedeihen 
haben. Eine allein auf die Autoritiit der Kirche ge- 
stiitzte protestantische Theologie hutte gar keine Be- 
deutung. Die protestantische Kirche hat selber keine 
Autoritilt, keine als die sie sich in jedem Augenblick 
durch ihre Leistung erwirbt. Sie ist nicht auf uussere 
Autoritut gegriindet und kann darum nicht durch solche 
sich selbst oder ihre Lehre sichern; darin wird sie der 
katholischen Kirclie gegeniiber immer im Nachteil sein, 
wenn es denn ein Nachteil ist. Eben darum wurde 
aber auch die protestantische Ki rche  selbst bei jener 
,,Freiheit", der Freiheit, Forschung und Wissensclinft, 
Glauben und Gewissen zu hiriden, nicht gedeihen 
konnen. Sie inuss an die freie IJeberzeugung der Ein- 
zelnen sich wenden. wie konnte sie es, ohne der 
wissenschaftlichen Kritik freie Rede zu stehen? Die 
katholische Kirclie ist aiif das Prinzip der ubusseren 
Autoritiit gebaut, sie wird damit herrschen, so weit ihr 
Ziel denn gesetzt ist. Die protestantische JCirclie liat 
nichts von allcdem, woniit jene die Seelen bezwingt: 
keine Einheit, kein Organ der Lehre, der Dogmen- 
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hildung, keine Mittel der Kirchcnzucht, keine exercitia 
xpiritualiu; sie hat nichts als das Gottes'' und die 
Kraft, womit dieses Herz und Gewissen der Menschen 
ergreift, und dazu die Erinnerung an Mhnner, die auf 
,.Gottes Wort" es gegen menschliche Autoritat wagten, 
auch gegen die in der ,,allgemeinen Kircheu organisierte 
Autoritst. Dass einer solchen Kirche eine ,,gebundene 
Lehrnorm'', die dem Lehrer und Prediger nur ein Amt 
und keine Meinung lasst, keine guten Dienste leisten 
kann, daruber kann nur die das Urteil blendende 
Herrschsucht tauschen. Wenn es jemals einer Partei 
geliinge, die protestantische Theologie und die Lehre 
der Kirche dauernd unter ihre Herrschaft zu bringen, 
so wurde die Kirche, die nach Luther sich nennt, zu 
einer kraftlosen Imitation der romischen herabsinken 
und musste dann zuletzt von ihr wieder aufgesogen 
werden. Das Christenthum wurde auch das Qberleben, 
es hat noch immer seinen Weg gefunden; vielleicht 
nIlrde es dann in einer ganz neuen und freien Gestalt 
aus der Tiefe unseres Volkslebens neu hervorbrechen. 
Wer aber eine protestantische Kirche will, darf ihr 
nicht die freie Theologie, die Freiheit der wissenschaft- 
lichen Bewegung nehmen, und darum darf cr  die theo- 
logischen FakultiLten nicht einem kirchlichen Partei- 
i'egiment ausliefern. Die staatliche Universitittsver- 
Waltung ist die neutrale Instrinz, die der protestanti- 
schen Theologie die Selbstandigkeit der Entwickelung 
bisher im ganzen gesichert hat und auch in derZukunft 
am besten sichern wird. Will man die Theologie und 
das theologische Studium unter kirchliche Kontrolle 
stellen, dann muss man weiter gehen, dann muss man, 
wie es die romische Kirche thut, die Vorbildung der 
(kistlichen kirchlichen Seminnren auftragen, wo nur 
Fon der Kirche approbierte vorgetragen 
aird. Freilich wird man dann noch einen weiteren 
Schritt thun mussen: auch eiii uiifchlblires I.ehrnmt zu 



errichten, d. h. also katholisch zu werden. Will man 
oder vielmehr kann man das nicht, kann die protestan- 
tische Kirche kein unfehlbares Lehramt haben, so kann 
sie auch keine absolute Wahrheit in der Lehre haben; 
sie kann glauben an die Offenbarung Gottes, nicht in 
Gestalt von Mitteilungen an eine Lehrautoritilt, wohl 
aber an eine Offenbarung Gottes in der Geschichte und 
in der Schrift, die ja selber nichts als Geschichte oder 
Niederschlag geschichtlichen Lebens ist. Und darum 
braucht sie eine wissenschaftliche Theologie als Pfad- 
finderin des wachsendenVerst&ndnisses des Wortes Gottes 
in der Schrift und der Wege Gottes in der Geschichte. 

Hierfur aber ist Voraussetzung der Wiiie zu horen 
und zu verstehen, was die Thatsachen lehren. Wird 
auf protestantischem Boden eine ,,gl&uBige" Theologie 
gefordert, so wilre dazu zu sagen, dass hier eine 
andere Gluubigkeit nicht moglich ist als die, welche an 
die Schrift und die Geschichte mit dem Willen heran- 
tritt, sie zu nehmen wie sie sind, in der Zuversicht, 
dass in ihnen ftir die Menschheit so wichtige Wahrheiten 
enthalten seien, dass sie als Offenbarungen Gottes be- 
zeichnet zu werdeii verdienen. Die Vertreter der For- 
derung der ,,Gl&ubigkeit" pflegen allerdings etwas 
anderes damit zu meinen: die Gesinnung namlich, nicht 
den gegebenen historischen und litterarischen Thrrt- 
sachen sich unterzuordnen, sondern diese Thatsachen 
nach einer fertigen Theorie zurecht zu legen oder also 
sich der Theorie unterzuordnen, die denen, die im 
Kirchenregiment die Gewalt oder auf den Synoden die 
Mehrheit haben, zusagt. Wer sich hierzu nicht ent- 
schliessen kann, wird als ungliiubiger Kritiker, der sein 
subjektives Meinen uber den ,,Glauben der Kirche" 
stelle, verworfen. Freilich wird auch die ernsteste 
Forschung bedingt durch die Personlichkeit, aber diese 
Subjektivitut hat wenigstens den Vorzug der Aufrichtig- 
keit und des guten Gewisseiis. 
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2. Die  ka thol i sch- theologischen  Fakultaten.  
Ein vollig anderes Verhaltnis hat die romisch-katholische 
Kirche zum Staat und darum auch zur Frage der Aus- 
bildung der Geistlichen auf den UniversiUtten. 

Die romische Kirche ist eine selbstandige Welt- 
macht neben und in gewissem Sinne iiber den Staaten, 
denen sie durch Ausdehnung ihres Gebiets, Alter und 
Fesiigkeit der Organisation und der Herrschaft tiber- 
legen ist. Ihr Gebiet erstreckt sich tiber alle Kontinente, 
sie hat ungezahlte Staaten entstehen und vergehen 
sehen; sie hat schon mit dem Reich der rbmischen 
Crlsaren gekampft und es bezwungen, sie hat mit der 
antiken Philosophie und Wissenschaft gerungen, sie 
aneignend und verwerfend, wie sie es ihrem Wesen 
gemitss fand; sie ist im Besitz eines unfehlbaren Lehr- 
amts und der absoluten Wahrheit. Eine .solche ge- 
schichtliche Weltmacht, zur Herrschaft uber die Seelen 
nie keine andere je organisiert, wird sich das Recht 
nicht entreissen lassen, die Ausbildung ihrer Diener 
selbstihdig zu regeln. In der That wird ihr dies Recht 
im wesentlichen tiberall zugestanden, in katholischen 
wie in protestantischen Staaten; sie macht davon in 
doppelter Weise Gebrauch: einerseits indem sie fur die 
Vorbildung ihrer Geistlichen eigene Anstalten, die 
Klerikalseminare, errichtet und verwaltet, andererseits 
indem sie bei der Besetzung der Professuren an den 
staatlichen Fakultaten entscheidenden Einfluss tibt und 
die Lehre tiberwacht: der Professor der katholischen 
Theologie wird zwar auch von der Staatsregierung an- 
gestellt, aber in Hinsicht auf die Lehre wirkt er  durch- 
aus als Beauftragter der Kirche. 

Ich deute zunllchst die gesch ich t l i che  Ent- 
stehung dieser Verhaltnisse mit einem Wort an. Das 
Recht oder vielmehr die Pflicht, fur den Nachwuchs des 
Klerus Sorge zu tragen, lag von jeher zuniichst in der 
Hand des Bischofs. Die Domschule war ursprunglich 
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nichts anderes, als die Pflanzschule ftir den Welt1 
der Diozese. In der zweiten Hillfte des Mittelaltei 
wickelten sich die Universitiiten d s  Trwerinne 
wissenschaftlicheii Lebens und des wissenschaft: 
Unterrichts. Die artistische und theologische Fa 
waren unmittelbar, thatshchlich auch die juristisc 
der Hauptsache der Ausbildung von Klerikern fiir 
allumfassenden Beruf gewidmet. Die Univers 
waren, nicht in verwdtungsrechtlicher Beziehung, 
aber ihrem inneren Wesen nach, iiberwiegend kirc: 
Anstalten: die Kirche Herrin der Lehre, der Pap 
richter des Studiums durch Erteilung des Privile 
lehren und die Orade zu erteilen, und durch das Ra 
amt blieb die Universitiit auch in formeller Verbi 
mit der kirchlichen Organisation. 

Im 16. Jahrhundert drohte diese enge Bezi 
zwischen der Universitilt und der Kirche, nachde 
Band schon durch die voraufgehende Entwicklun 
Wissenschaft und Bildung auf der einen Seit( 
Staates auf der anderen Seite gelockert worder 
ganz zu zerreissen. Und nun entschloss sich die I 
zur Wiederherstellung der alten Form. Auf dem : 
zu Trient wurde es, bei dem dringenden Mang 
Geistlichen und dem kliiglicheii Zustand der kath 
gebliebenen Universitaten, den Bischofen zur : 
gemacht, Seminare ftir die Ausbildung von Geist 
in ihrer Diozese zu errichten. Es entstanden 
Folge in d ien  katholischen Liliiderii bischofliche 
anstalten mit Konvikten, in denen der Klerus i 

philosophischen und tlieologischcn Unterricht en 
die Leitung der Anstalten wurde meist in die 
des neugegrundeten Jesuitenordens gelegt, den 
geradezu als Professoreiiordtw bezeichnen knnii. ' 
diese Seiniiirtrc zuiiiichst blos i i l ~  ein iiotdii 
Ersatz fiir die I:nivcrsitiitsI)ild~~rip, besonders fi 
Aermereii, gednclit, so hiit sich nllmiihlich die Sn 
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entwickelt, dass in den meisten rein katholischen 
Ldndern, in Italien, Frankreich, Spanien, die alten 
theologischen Fakultaten an den Universitaten uberhaupt 
eingegangen sind, so dass hier nun der katholische 
Kierus seine Ausbildung ausschliesslich in den kirch- 
lichen Seminaren empfangt. Dagegen sind im Deutschen 
Reich und ebenso in Oesterreich-Ungarn die Fakultaten 
am Leben geblieben, und dazu noch einige neue ge- 
arhdet worden, so dass hier jetzt beide Formen neben- 
einander bestehen. 

Man wird nicht fehlgehen, wenn man in der Er- 
haltung der katholischen Theologie als Universitats- 
nissenschaft in diesen Landern eine indirekte Wirkung 
des Protestantismus erblickt; war die Vertretung der 
protestantischen Theologie an den Universititten der 
protestantischen Gebiete eine selbstverst#ndliche Sache, 
so schien nun die Paritat der Bekenntnisse im Reich 
Fakultaten auch der katholischen Theologie zu fordern. 
Und nicht ohne Bedeutung ist die Erhaltung der katho- 
lischen Theologie im Zusammenhang der Universitats- 
nissenschaften gewesen. Dass von einer wissen-  
schaf t l i  c h e n  Theologie des Katholizismus auch noch 
im 19. Jahrhundert die Rede sein kann, wird wesentlich 
deutschen Universitiitsgelehrten verdankt. Freilich, in 
den Augen der romischen Kurie wird das ein zweifel- 
haftes Verdienst sein; diejenigen, denen es weniger um 
die Erkenntnis der Wahrheit als um die Sicherheit des 
Regiments zu thun ist, die Politiker, deren es in der 
Kirche so gut als im Staat giebt, haben fur wissen- 
schaftliche Forschung immer nur eine bescheidene 
Sch&tzung; sie schhtzen sie nur, soweit sie sich in den 
Dienst des Regiments stellt; sofern sie der Wahrheit 
ohne Rucksicht auf die Forderungen des Regiments 
nachgeht, ist sie gefuhrlich. Und darum ist die historische 
und eb'enso die dogmatische Theologie der deutschen 
Uiiirersitiiten der Kurie bestuiidig ein Gegenstand des 

i 2* 



Argwohns und des Anstosses gewesen. So zeigt es die 
lange Reihe von Konflikten, die durch das ganze 19. Jahr- 
hundert gehen, von dem Possen Feldzug gegen den 
Hermesianismus bis zur Ausstossung des Altkatholizismus 
und zur neuerlichen Massregelung Scheiis. Es klingt 
glaublich, dass unter den Antrieben, die zum Vatikani- 
schen Konzil und der Annahme der pilpstlichen Unfehl- 
barkeit fuhrten, nicht der letzte der war: fur die 
Zahmung der deutschen Universitatstheologen bereitere 
Wege zu haben. Dass das Jahr 1870 einen Wende- 
punkt bezeichnet, dass seitdem die wissenschaftliche 
Litteratur in der katholischen Theologie, die in den 
voraufgehenden Jahrzehnten in Deutschland ein so be- 
merkenswertes Aufbluhen zeigte, es gentigt, an Namen 
wie Dollinger, Mohler, Hefele zu erinnern, im Sinken 
ist, dass das selbstandige Denken durch die von Rom 
empfohlene, um nicht zu sagen befohlene Neuscholastik 
und die ultramontane Kampflitteratur zuruckgedrangt 
wird, das tritt mit grosser Deutlichkeit in der Ueber- 
siclit iiber die Entwicklung der katholischen Universitiits- 
tlieologie im 10. Jahrhundert hervor. die von Vertretern 
eben dieser Theologie in dein von Lexis heraus- 
gegebenen Werk iiber die deutschen Universitiiten 
gegeben wird. 

Der geschichtlichen Orientierung lasse ich nun 
eine Uebersiclit des gegenwlirtigen Bes t andes  
folgen. 

Im Gebiet des Deutschen Reichs bestehen zur Zeit 
sieben Fakultaten fiir katholische Theologie: zu Boun, 
Breslrtu, Jliinster, Mtinchen, Wurzburg, Tubingen, Frei- 
burg. Ihre Itechtsverfussung ist folgende. Ihrer ver- 
wrtltungsrechtlichen Stellung nach sind sie ebenso wie 
die ubrigen Fakultaten Staatsanstalten; die Professoren 
werden von der Staatsregierung ernannt und besoldet 
uiid stehen in IIinsicht ,zur die Erfullung ihrer allge- 
meinen Amtspflichten unter der Aufsicht des Staatw. 
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Dagegen stehen sie in Hinsicht auf die Lehre unter der 
kirchlichen Aufsicht: die vom Bischof erteilte Appro- 
bation ist Voraussetzung ihrer Lehrthutigkeit. In 
Preussen ist das Zusammenwirken der staatlichen und 
kirchlichen Gewalt durch die Fakuluitsstatuten in der 
Reise geordnet, dass vor der Ernennung des von der 
Regiepnng in der Regel auf Vorschlag der Fakultttt in 
Aussicht genommenen Kandidaten Ruckfrage bei dem 
bischoflichen Stuhl zu erfolgen hat, und dass diesem 
das Recht der Ablehnung ,wegen erheblicher, die Lehre 
oder den Lebenswandel des in Vorschlag Gebrachten 
betreffender Bedenkenu zusteht. Ferner ist dem Bischof 
ein Aufsichtsrecht eingerilumt: er  hat das Visitations- 
recht, die Lektionsverzeichnisse mussen ihm vorgelegt 
werden, und im Fall ein Lehrer ,in seinen Vorlesungen 
oder in Schriften der katholischen Glaubens- und 
Sittenlehre, welche er  wissenschaftlich zu begrunden 
berufen ist, zu nahe treten oder auf andere Art in 
sittlich-religioser Art ein auffallendes Aergernis geben 
sollte: so ist der erzbischofliche Stuhl befugt, hiervon 
Anzeige zu machen, und das Ministerium wird, auf 
Grund einer solchen Anzeige, mit Ernst und Nachdruck 
einschreiten und Abhilfe leisten.'*) 

Sollte aber auf diesem Wege Abhilfe nicht zu 
erreichen sein, so steht der bischoflichen Gewalt noch 
ein anderes Mittel zur Verftigung, die Lehrthatigkeit 
des von ihr Beanstandeten lahm zu legen, wenn auch 
nicht ihm sein Amt zu nehmen: sie untersagt einfach 
den Studierenden der katholischen Theologie den Besuch 
seiner Vorlesungen, ein Mittel, von dem wiederholt mit 
wirksamem Erfolg Gebrauch gemacht worden ist. 

Neben den Fakultilten bestehen sodann als fiir sie 
Tikariierende Anstalten, wenn wir hier von den - 

*) I)ic Statutcn von Breslaii hci Koch, Die Preuee. 



T, y c e  e n absehen (vom Staat unterhaltene klein( 
Lehranstalten, deren es sechs in Bayern giebt, u 
hierher ware auch das L yceum Hosianum in Brau: 
berg zu stellen), die Kler ikalseminare.  Ihrer si 
zur Zeit acht, darunter flinf in Preussen: Paderbo 
Fulda, Trier, Posen, Pelplin, sodann Mainz (an Stelle C 
eingegangenen Fakultat zu Giessen), und Strassburg U 

Meta in den Reichslanden. Der Ersatz des Strassburg 
Seminars durch Errichtung einer Fakultat an  C 

dortigen Universitat ist gegenwurtig, wie man wei 
Gegenstand von Verhandlungen. 

Die Seminare sind von den Fakultaten dadur 
unterschieden, dass sie nicht bloss in Hinsicht auf ( 

Lehre, sondern auch in verwaltungsrechtlicher Hinsic 
kirchliche Anstalten sind. Sie geben einen vollstiindig 
theologischen Kursus; doch steht ihnen das Promotio 
recht nicht zu. Da vom Staat die Anerkennung ihi 
Kursus als Ersatz flir die TJniversitatsbildung an I 

Bedingung geknftpft ist, dass ihre Lehrer die rechtlic 
Befahigung haben, UniversitAtslehrer zu werden, d. 
also vor allem im Besitz der Grade sind, so sind I 

Seminarprofessoren genotigt, ihre Ausbildung oc 
wenigstens den theologischen Grad auf einer Universi 
zu erwerben; und diese wird dadurch d s  die hohe 
die eigentlich wissenschaftliche Lehranstalt charak 
risiert. Auch schliesst der kirchliche Charakter c 
Seminare das allgemeine Aufsichtsrecht des Striai 
nicht aus: ihre Lehrverfassung muss von dem Kult 
minister als geeignet anerkaniit werden, das Univei 
t#tsstudium zu ersetzen. Endlich wird von den Lehrc 
noch die deutsche Reichsangehorigkeit gefordert. *i 

*) Die geltenden Bestiniiiiungcn iibcr die Staatsaufsi 
atamineri aus der Zeit des sogcnanntcn Kultiirkanipfs, nachdein 
den 40er und 50er Jahren das fruher geubte Aufsiclitsre 
des Staates aufgegeben worden war. Durch das Gesetz r 
11. Mai 1873 whielt die Vorbildiing fur dae geistliche Aint 
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Ich wende mich zur Frage nach der Bedeutung 
und dem W e r  t der geistlichen Bildungsanstalten. Zwei 
einander entgegengesetzte Anschauungen stehen s k h  
in dem Urteil Iiber den Wert und die Notwendigkeit 
der Fakultaten gegenuber, und zwar ebenso innerhalb 
sie auseerhalb des Katholizismus. Innerhalb der Kirche 
liegen eine radikale und eine mehr konziliatorische 
Richtung in Fehde. Jene, im Jesuitenorden organisiert 
und zur Zeit bei der Kurie vorherrschend, blickt auf 
die Theologie der deutschen Universitaten aus den 

gleicher Weise fur beide Konfessionen folgende Regelung: Ge- 
fordert wird l. Die Ablegung der Entlarrsungsprufung an einem 
deutechen Gymnasium, 2. die Zurucklegung eines dreijahrigen 
theologischen Studiums auf einer deutachen Staatsuniversitat, 
3. die Ablegung einer staatlichen Prufung in Philosophie, Ge- 
schichte und deutscher Litterahm Die Klerikal-Seminare wurden 
zwar nicht, wie die Knaben-Seminare, denen die Aufnahme neuer 
Zoglinge untersagt wurde, formell unterdruckt, wohl aber wurde 
bestimmt, dass der Kursus eines Seminars als Ersatz fur das ge- 
setzlich geforderte universitlltsstudium nur unter der Bedingung 
gelten solle, dass seine Lehrverfassung dem Minister zur Prufung 
vorgelegt werde und von ihn1 die Anerkennung seiner Leistungs- 
fihigkeit erlange. Da sich die Bischofe weigerten, ihre .instaken 
in dieser Weise der Staatskontroiie zu unterstellen, so wurden sie 
geschlossen, so dass nun die Staatsfakultaten allein als anerkannte 
Bildungsanstalten fur den katholiochen Klenis ubrig blieben. 
Trotzdem ist der Versuch, die Bildung der Geistlichen in grossere 
Abhangigkeit von der Staatagewalt zu bringen, gescheitert, nicht 
andem als vor ihm iihnliche Vernuche Joseplis 11. und Napoleons I. 
gencheitert waren. Er fuhrte, da infolge des Widerstandes der 
Kirche auch der Besuch der staatlichen Fakultaten beinahe ganz 
aufhorte, lediglich dahin, dass das Studium der katholischen 
Theologie in Preussen zeitweilig so gilt wie ganz einging. Kach- 
dem der Staat den Kulturkainpf aiifgegc.ben hat, sind die Seiiiinare 
wieder in Wirksamkeit getreten. I h s  Aufsichtsrecht des Staats 
wird jetzt anerkannt, lasst aber den Anstalten volle Freiheit. Die 
staatliche Prufung in Philosophie, Geschichte und 1.itter;itiir ist 
gefallen, nachdenk sie eine Zeit lang die dem gleichen Recht 
iintersbllten protestantisclien 'I'lieologen geplagt hatte. h s s  an 
ihr nichts verloren ist, vor allem nicht fur die Bildung, hat in 
einer vernichtenden Kritik P. de Lagarde (1)riitsche Schriften 
S. 155 5.) gezeigt. Es ist zu ho5cn, dass die Lehren der Gesrhichte 
an diesein Pnnkt nicht wieder vergessen w.rdcii. 
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schon angedeuteten Ursachen mit stets regem Miss- 
trauen; sie ist darum der Universitiitsbildung der Geist- 
lichen uberhaupt nicht gthstig. Die Einordnung in das 
akademische Wesen, so furchtet sie, fmr t  trotz alier 
Vorsicht uiid alles guten Willens Lehrer und Studierende 
doch bestandig zu immer gefahrlicher Berllhrung mit 
dem Geist der deutschen Universitaten, dem Geist der 
Freiheit und Selbstgndigkeit des Denkeiis. Und wenn 
sie nur als Anreiz zur Widerlegung wirkt, so bleibt sie 
gleichwohl eine Gefahr; auch die Begegnung im Kampf 
fllrbt ab. Vollig zuverlassig ist nur die Bildung und 
Erziehung innerhalb der geschlossenen Se-minare; hier 
allein werden ganz verliissliche Werkzeuge des Kirchen- 
regiments gebildet, entschlossene Manner, die den 
Kampf niit der Welt um die Herrschaft Uber die Welt 
aufnehmen. 

Die andere Richtung, wie sie vor allem unter den 
katholischen Universitlltslelirern selbst vertreten ist, 
furchtet eben die Isolierung in den Seminaren und ihre 
Folgen; sie will den Katholizismus mit der Wissenschaft 
und Bildung der Zeit in Bertihrung bringen, um ihn vor 
der Verengung und Verarmung zu bewahren, wie sie 
der ganz auf sich gestellten Seminarbildung eigen sind. 
Sie empfindet mit Scham die Ruckstilndigkeit des katho- 
lischen Teils des deutschen Volks in der Wissenschaft 
und Litteratur. Sie erwartet von den katholischen 
Fakultaten Impulse zu einer freieren, kriiftigeren, auf- 
strebenden Form katholischen Wesens und Lebens. Sie 
hoRt endlich auf die Uiiiversitflten selbst, zunachst auf 
die Kreise der katholische11 Studierenden, und nicht 
bloss der Theologen, ihren Einfluss geltend zu machen: 
besonders sind in dieser Absicht auch die katholischen 
Studentenvereine von Wichtigkeit: Isolierung, so ist ihre 
Ueberzeugung, bedeutet Verzicht auf Wirksamkeit.*) 
- 

*) Kiiie mit Kraft iind Geschick gefuhrte Verteidigung der 
Fakiiltltcri gegen ihre iesiiitisclwn Gegner niis Anlnue der ge- 
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Einem ahnlichen Gegensatz der Ansichten begegnet 
man auch auf akatholischer Seite. Ein kirchenfeindlicher 
Radikalismus kommt mit dem Kurialismus zu demselben 
Urteil, wenngleich aus entgegengesetzten Motiven. Man 
lasse, so wird gesagt, die jesuitische Richtung sich ganz 
durchsetzen und die katholischen Fakultaten vernichten. 
Die Universitaten und die Wissenschaft werden dabei 
nichts verlieren; die katholischen Fakultaten und die 
ihnen affiiiierten Professuren in der philosophischen 
Fakultat sind ein storender Fremdkorper im Organismus 
unserer Universitaten. Und auch die weitere Folge 
kannte nur erwlinscht sein: die Einsperrung der Theo- 
logiestudierenden in die Seminare wird zur Ver- 
krimmerung der wissenschaftlichen Bildung und also zur 
Ohnmacht des katholischen Klerus filhren. Die Allein- 
herrschaft der Jesuiten im Unterricht wird denselben 
Enderfolg haben, als das erste Mal: sie wird zur Rtick- 
stiindigkeit und Ohnmacht des Katholizismus fuhren, 
aie sie im Zeitalter der Aufklhrung offen vor aller 
Welt dalag und auch von den katholischen Machten, ja 
~ o i i  der Kirche selbst anerkennt wurde. 

Wer nicht gewohnt ist, nach der Maxime zu 
denken und zu handeln: Lasset uns Boses thun oder 
geschehen lassen, es wird, indem das Bose sich selbst 
rernichtet, Gutes daraus kommen, der wird doch Scheu 
tragen, solchem Urteil beizustimmen. Wir konnen doch 
nicht wunschen, dass das deutsche Volk das Elend des 
17. Jahrhunderts, das aus der Isolierung und Absperrung 
der Bekenntnisse gegeneinander entsprang, noch eiii- 
- 

planten Begrundung einer neiirn katholiechen Fakultat an der 
Str~sbur~er UniversiULt bietet die Schrift von F. X. H e i 11 e r , 
Theologische Fakultaten und Tridentinische Seminare (1900). Ceber 
den laiigen Kampf der beiden Richtuiigeii in der Kirche, der vor- 
hg mit dem Siege des Jeeiiitenordens und der Pressdemagogie 
uber das Bistum und die ITniversitatstheologie geendet hat, iinter- 
richtet der erste Rand von F r  i th tl r i c h s Gcsrhichte des v:itikaiii- 
a'hen Koiiziix. 
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mal durchmacht. Und darum konnen wir nicht 
wtinschen, dass der katholische Kierus durch aus- 
schliessliche Seminarbildung unserem nationalen Leben 
voilig entfremdet werde; konnen wir auch, um der Er- 
kenntnis der Wirklichkeit willen, in der wir leben, nicht 
wunschen, daes ein so wichtiges Stuck unseres Volks- 
lebens, als es nun einmal der Katholizismue ist und 
nach menschlichem Ermessen auch bleiben wird, auf 
der Universitat, im Zentrum unseres geistig - wissen- 
schaftlichen Lebens, uberhaupt nicht vertreten sei: es 
mochte zu derselben Tlluschung fuhren, die an dem 
Entstehen des ungluckseligen Kulturkampfes, an  dessen 
Folgen wir heute noch leiden, mit schuldig war, der 
TWschung, als sei der Katholizismus, wenigstens in 
Deutschland, tot. Dasselbe schmerzliche Erwachen, 
wie nach dem Kulturkampf, wiirde der Selbsttauschung 
wieder folgen. 

Und weiter: wir werden auch nicht aufhoren 
durfen zu hoffen, dass der freiere Geist, der in der 
katholischen Theologie der deutschen Universitikten 
auch heute nach Durchsetzung ringt, nuch innerhalb 
der Kirche selbst sich wieder Geltung verschafft Und 
eine versohnlichere Gesinnung und ein friedlicheres 
Verhaltnis zwischen den Konfessionen, wie es doch 
schon einmal bestand, wieder anbahnen hilft. Ja, ich 
mag auch nicht auf die Hoffnung Verzicht thun, dass 
der deutsche Geist noch einmal der katholischen Kirche 
selbst wieder lebendige geistige und religiose Griifte 
zufuhrt; er wurde der ganzen Volkergemeinschaft, die 
im Katholizismus ihre geschichtliche Lebensform hat: 
einen Dienst leisten, wenn er mit seinem freieren, 
tieferen, personlicheren religiosen Leben dem starren, 
absolutistischen Romanismus ein Gegengewicht inner. 
halb der Kirche giibe. Dass die Lage auch in diese3 
Absicht nicht vollig hoffnunglos ist, dass der Sieg dec 
Romanismus innerhall) der Kirche nicht notwendig eir  
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detiiiitiver ist, daflir mag man ausser auf Deutschland 
auch auf mancherlei Regungen innerhalb des Katholi- 
zismus im Gebiet englischer Zunge, besonders auch in 
A4merika hinweisen. Will der Katholizismus am Leben 
bleiben, will e r  sein Schicksal nicht ausschliesslich nn 
die sinkende Volkergruppe knupfen, so wird er  doch 
einmal wieder dem germanischen Geist sich offnen 
mtissen. Es ist nicht denkbar, dass dieser Geist sich 
dauernd durch den Geist politisch routinierter Geschhfts- 
religion sollte niederzwingen lassen. Etwas von der 
Emporung Luthers gegen die ,,Menschensatzungenu und 
die ,,Werkgerechtigkeit6' liegt doch allen Katholiken 
germanischer Herkunft im Blut. 

Die letzte Voraussetzung fIir diese Betrachtung ist 
naturlich die, dass man das Dasein des Katholizisnius 
uberhaupt fIir berechtigt halt, ftir berechtigt auch auf 
deutschem Boden. Es giebt viele, die dies nicht thun, 
die es fur das grosste Ungluck des deutschen Volkes 
ansehen, dass die Reformation nicht ganz durchge- 
drungen und zu einer einheitlichen protestaiitischeii 
Monalkirche gefuhrt hat. Ich kann diese Fuhrung 
unserer Geschichte, so furchtbare Kilmpfe unserem 
Volke aus der religiosen Spaltung erwachsen sind, so 
lange dadurch auch seine Selbstdurchsetzung in der 
Welt gehindert worden ist, zuletzt doch nicht fIir ein 
Ungl~ick halten. Ich bin der Ansicht, dass eine deutsche 
Xationalkirche unter der Suprematie des Staats flir 
unser gesamtes Leben verhangnisvolle Folgen gehabt 
huben wtirde und, wenn sie herbeizufuhren ware, auch 
jetzt noch haben musste. Dacr System der Casaropapie 
ware schlimmer, als die Kirchenspaltung, es wurde die 
geistige und mit ihr die politische Freiheit erdrucken. 
Das Dasein des Katholizismus oder also die Spannung 
zwischen den Konfessionen erscheint mir, so seltsrtin 

manchem klingen mag, im Deutschen Reich als eine 
Garantie der Freiheit: die katholische Partei wird als 
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geborene Minderheit immer eifersuchtig driruber waclieii. 
dass die Staatsgewalt nicht ihre Grenzen Ilberschreitet 
und auch das geistig-religiose Leben ihrer Herrschaft 
unterwirft. Und auch fur den Protestantismus ist die 
Beruhrung mit dem Katholizismus unentbehrlich, er  hat 
sich an ihm bestiindig uber sein eigenes Lebenspriiizip 
zii orientieren. 

Das sind die Anschauungen, aus denen heraus die 
katholisch-theologischen Fakultiiten sich niir als ein 
wertvolles und der Erhaltung und Pflege wurdiges Erbe 
der Vergaiigenhcit darstellen. 

Dass diese Fakultiiteii bei ihrer Abhiingigkeit von 
einer iiusseren Lehrautoritut eine Sonderstellung au 
unserer Uiiiversitiit haben, ist nicht zu leugnen. Sieht 
man die Universitaten lediglich oder in der Hauptsache 
als Anstnlten fur wissenschaftliche Forschung an, dann 
wird man allerdings zugeben mussen, dass hier fur 
31unner, denen das Ergebnis der Forschung oder der 
Inhalt der Lehre vorher feststeht, kein Ort ist. In- 
dessen, die Uriiversititt ist nicht nur wissenschaftliche 
Anstalt, sie ist nach ihrem Urspruiig und ihrer 
thatsiichlichen Steilung zugleich oder zuerst Vor- 
bildungsnnstalt fur bestimmte Berufe, diejenigen n%mlicli, 
die eine gelehrte Bildung erfordern; und zu diesen 
Berufen aucli den des katholischen Geistlichen zu 
ziihlen hat nicht nur die Kirche, sondern auch der 
Staat ein Interesse. 

Sodann hicsse es doch auch den Charakter der 
katliolischen Fakultiiten verkennen, wenn man als ihre 
Aufgabe lediglich die Tradition eines von der Kirche 
gebotenen Lehrinhalts bezeichnen wollte. Auch nn 
ihnen wird fui. selbstiindiges Denken und ivirkliclie 
\visseiiscliaftliclie Arbeit immer Raum bleiben, mim 
deiike nur an das unendliche Gebiet der Kirchenge- 
schichte. Und ferner, aucli anderen FnkultAten ist die 
Bezeichnuiig des zii lehrendeii Inhalts durch eine 
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iiussere AutoriWt ja nicht etwas vollig Fremdes. Sehen 
nir ab von den Ueberresten der fruher gleichen Ge- 
bundenheit der protestantisch-theologischen Fakultaten, 
so wird ja auch den juristischen Fakultllten der Inhalt 
der Lehre in gewisser Weise durch Satzung gegeben: 
sie erkennen als ihre Aufgabe an, nicht, durch freie 
wissenschaftliche Forschung das Recht hervorzubringen, 
wie dies etwa das alte Naturrecht unternahm, sondern 
das durch Satzung geltende Recht wissenschaftlich zu 
behandeln, oder iii die Form eines dogmatischen 
Systems zu bringen, nicht wesentlich anders als die 
katholische Theologie das geltende Dogma in die Form 
der Dogmatik bringt. Freilich wird dem Juristen nicht 
verwehrt, zum geltenden Recht kritisch Stellung zu 
nehmen, wenigstens nicht im einzelnen, denn eine Ver- 
werfung des Rechts im ganzen und der Autoritllt, die es 
betzt, wtirde ja auch hier ohne Zweifel fur unzulilssig 
befunden werden. Aber auch dem katholischen Theo- 
logen ist, selbst in der Dogmatik und Moral, die Aner- 
kennung der kirchlichen Autoritht im ganzen voraus- 
gesetzt, ein betrhchtlicher Spielraum gelassen; und da- 
neben giebt es auch hier neutrale Gebiete. Also man 
(hertreibe nicht den Unterschied: er  ist vorhanden, 
aber er  ist kein absoluter. 

Nicht minder wird nun freilich von der andern 
Seite zu fordern sein: den Abstand nicht vergrnssern, 
indem man das Mass der Selbstandigkeit, das jenen 
Fakultiiten bisher gelassen ist, weiter verkleinert. Die 
katholischen Frrkulthten konnen, bei der gegebenen 
Xatur und Verfassung der katholischen Kirche, nicht 
dieselbe Uriabhilngigkeit vom Kirchenregiment haben, 
nie die protestantischen. Aber sie mtissen allerdings, 
renn sie eine Bedeutung haben sollen, die den Staat 
~eranlasseii kann, auf ihr Dasein Wert zu legen und 
die Kosten ihrer Unterhaltung auf sich zu nehmen. 
etwas anderes sein als blos der Universitiit inkorpo- 



rierte Klerikalseminare. Eiri grosserer Einfluss de r  
kirchlichen Gewalt, a b  er an den preussischen Univer- 
siuten durch die Statuten den Bischofen eingeriiumt ist, 
a i rd  schlechterdings unzulassig sein. Wurde das Ein- 
spruchsrecht des Bischofs bei der Besetzung der 
Professuren zu einem Prasentationsrecht, das thatsiich- 
lich einem Nominationsrecht gleichkame, erweitert, 
wurde das Beschwerderecht zu einem Recht, die Ab- 
setzung der missliebigen und den Ersatz durch eine 
genehme Personlichkeit zu fordern, ausgedehnt, dann 
wtirde eine solche Fakultht allerdings nicht nur mit dem 
Wesen der Universitat, sondern auch mit dem Wesen 
des Staats unvertrllglich sein: ihre Verfassung bedeutete 
eine Durchbrechuiig aller Grundsatze des Beamtenrechts, 
jn eine Antastung der Staatshoheit selbst: der Staat, 
der sich so zum blossen Handlanger der kirchlichen 
Gewalt, zum ,weltlichen Armu erniedrigen liesse, wurde 
eine Einbusse an der eignen Ehre und Wurde erleiden. 
Ist eine katholisch-theologische Fakultat in Strassburg 
nur unter solcher Bedingung zu haben, dann wird nian 
besser thuii, zu verzichten und die Dinge zu lassen, wie 
sie sind. Das bischofliche Seminar der Sache nach be- 
stehen lassen und ihm dazu das Ansehen geben, das  
die Zugehorigkeit zu einer deutschen Universitnt ver- 
leiht, dau hiesse den Herrschgeliisten des Kurialismus 
ohne alle Not Einraumungen machen, die seine schon 
iibergrosse Rechnung auf die Nachgiebigkeit des Staats 
ins Grenzenlose steigern mussten. 

Mit dem Vorhandensein katholisch-theologischer 
Fakulthten steht eine Einrichtung in geschichtlichem 
Zusammenhang, die sich an zwei preussiwchen Uni- 
versitilten findet: die Doppelbese tzung gewisser 
Fiicher in anderen Fakultilten bei den Universitiiten z u  
Hreslnu und Ronn. Es werden hier die Professuren 
der I'hilosophie und der Geschichte in der philosophi- 
schen. dos Kirchenrechts I r 1  der juristischen FnkiiltiLt 
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doppelt, mit einem Protestanten und einem Katholiken 
besetzt. Die entsprechende Doppelbesetzung einer ge- 
schichtlichen Professur in S t r a s s  b u r g  , die vor kurzem 
so erregte Debatten hervorrief, ist eine Uebertragung 
dieses Vorbildes auf die reichslsndische Universitiit. 

Die Erwagungen, die zuerst bei der Grundung der 
Breslauer Universitst zu dieser Einrichtung geflihrt 
haben, deutet der Grtindungserlass an: ,zur Beruhigung 
unserer katholischen Unterthanenu soiie der Lehrstuhl 
der Philosophie doppelt, mit einem katholischen und 
einem protestantischen Lehrer besetzt werden. Augen- 
scheinlich waren es ahnliche Rucksichten, die im 
Jahre 1853 zur Ausdehnung dieser Einrichtung auf die 
Geschichte, und jetzt zu ihrer Uebertragung nach Strass- 
burg gefuhrt haben: man wollte der Besorgnis den Boden 
entziehen, dass ftir gewisse Bildungsbedtirfnisse katho- 
lischer Studierender an den Universitilten des aber- 
wiegend protestantischen Staats kein Raum sei. Zuerst 
mrde ftir den Vortrag der Philosophie durch einen 
katbolischen Lehrer Sorge getragen, ohne Zweifel 
zunachst mit Rticksicht auf die Studierenden der katho- 
lischen Theologie: diese ist mit der scholastischen 
Philosophie so eng verwachsen, dass ein Vortrag der 
Philosophie durch einen mit der Scholastik durcfiaus 
rertrauten Lehrer allerdings als ein Bedlirfniv anerkannt 
aerden muss. FUrs erste fand ttbrigens keinerlei Ver- 
pflichtung auf ein bestimmtes System stntt. Seitdem 
dieKurie das thomistische System zum kirchlich appro- 
bierten System erhoben hat, wttrevielleicht dieVersetzung 
des katholischen Professors fur Philosophie, der jetzt 
zum Professor fur ,katholischeu Philosophie geworden 
ist, in die theologische Fakultut ungemessen; es wurde 
dadurch dem Missverstiindnis gewehrt, als ob es eine 
htholiache Wissenschaftu gehen konne. Es giebt eine 
Wissenschaft vom Katholizismus, die katholische Theo- 
loge, aber es giebt keine ,krttholis(:lie Wissenschaftu. 
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Auch durfte ein katholischer Priester, wie man ihn 
jungst in Breslau fiir diese Professur berufen hat, in der 
theologischen Fakultut sich heimischer fuhlen; in der 
philosophischen ist er  allerdings eine Anomalie, und die 
ablehnende Haltung dieser erscheint durchaus begrundet. 
Freilich wurde bei solcher Verpflanzung die Besetzung 
des philosophischen Lehrstuhls in eine auch formelle 
Abhangigkeit vom Bischof kommen ; indessen, besser 
die offene als die verdeckte Abhangigkeit. 

Eine iihnliche Erwagung hat dann zur gleichen 
Doppelbesetzung des geschichtiicheii Lehrstuhls geflihrt. 
Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Lebensumgebung, 
in der jemand geboren und aufgewachsen ist, auf seine 
Auffassung des geschichtlichen Lebens einen bedeut- 
samen Eirifluss ausilbt. Wenigstens die geschichtlichen 
Bewegungen und Lebensformen, die zu dem grossen 
historischen (;egeiisatz zwischen Protestantismus und 
Katholizismus in Beziehung stehen, sieht der geborene 
Protestant fast unvermeidlich anders als ein geborener 
Katholik, auch als ein unabhungig und frei denkender 
Katholik. Hieraus ergiebt sich als eine Art natlirlicheii 
Rechts der kixtholischen Bevolkerung, dass ihr wenigstens 
an den Universituten der Uberwiegend katholischen 
Provinzen die Gelegenheit geboten wird, die Geschichte 
von einem Naiine vortragen zu horen, der durch Geburt 
und Erziehung dem katholischen Lebenskreise angehort. 

Icli kann mich dem Gewicht solcher Erwsgungen 
nicht entziehen und vermag daher in die Entrustung nicht 
einzustimmen, mit der die Errichtung eines historischen 
Lehrstuhls fiir eineii Katholiken iri Strassburg von vielen 
Universitiitslehrern aufgenommen worden ist. Finen 
Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft kann 
ich dariu an sich nicht erblicken, es ist lediglich die 
Anerkennung einer 'rhatsache, der Thatsache, dass die 
geschichtliche Welt, von verschiedenen Standorten gc- 
sehen, ein verschiedenes (iesicht zeigt. 
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Aber die wissenschaftliche Forschung, sagt man, 
soli voraussetzungslos die Wahrheit suchen. Sicherlich 
soli sie es; sie soll sich in der Anerkennung der That- 
sachen durch kein Dogma, kein Vorurteil beirren lassen. 
Daran wird aber auch der Katholik nicht gehindert 
sein. Es giebt keine kanonische Darstellung der Ge- 
schichte; sein Amt erhalt der katholische so gut als 
der  protestantische Historiker allein von der Landes- 
regierung, und zwar ohne vorherige Anfrage bei dem 
Bischof; es giebt keine miRttio canonicn fur den Ge- 
schichtsvortrag. Und in seinem Lehrauftrag wird er  
so wenig als der Protestant die Verpflichtung finden, 
die Geschichte nach einer Parteischablone vorzutragen, 
oder sich den Beifall der ultramontanen Presse oder 
auch des Strassburger Bischofs zu erwerben. Und man 
wird hinzufilgen durfen: auf jeden Fall wird der Ge- 
schichtsvortrag, den die Studierenden bei einem von 
der Landesregierung angestellten und der Universitilt 
angehorigen Professor horen, etwas weniger einseitig 
und konfessionell gehtlssig sein, als der, den an seiner 
Stelle diejenigen, die auf einen katholischen Vortrag 
Wert legen, sich zu verschaffen wissen wurdeii. 

Eine andere Frage ist es, ob die Begrtindung des 
Strassburger Lehrstuhls zur Zeit politisch klug war. 
Man mag sagen: so lange die Verhtlltnisse zwischen 
dem Staat und der romischen Kirche so gespannt sind, 
so lange die Kurie der Errichtung einer katholisch- 
theologischen Fakultat im Elsass widerstrebt oder sie 
an Bedingungen knupft, von denen sie weiss, dass sie 
fur den Staat unannehmbar sind, so lange hatte die 
Regierung keinen Grund, dem Verlangen von katho- 
lischer Seite entgegenzukommen. Sie konnte die Eilt- 
wickelung der Dinge abwarten, um dann, wenn ihr die 
im Interesse des konfessionellen Friedens und der 
nationalen Entwickelung der Reichslande erwunschte 
Fakultiit eingeraumt war, ihrerseits mit der Errichtung 

13 
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zeigen. 
Ich schliesse diese Betrachtung mit einer B e -  

merkung uber die Idee rein katholischer Universitiiten- 
Aus eben dem Grunde, der mich bestimmt, fur katho- 
lisch-theologische Fakultiiten an den Universitiiten ein- 
zutreten, kann ich rein katholische Universitaten nicht 
fur wunschenswert halten. Es ist der Ausbau d e r  
Akademie zu Munster zu einer Universitst, an der nu r  
katholische Lehrer zu wirken hatten, gefordert worden, 
mit dem Hinweis darauf, dass es auch s t i f t u n g s ~ s i g  
protestantische Universitiiten (Halle-Wittenberg, Rostockl 
gitbe. Ich meine, das ware eine RUckbildung im Sinne 
des konfessionell- territorialen Prinzips, auf die d e r  
preussische Staat niemals eingehen kam. Sind hier  
Forderungen auf Grund der ParitElt gerechtfertigt, so 
werden sie dahin gehen mussen, letzte geringe Reste 
der protestantisch - konfessionellen Universiut abzu- 
streifen. 

Noch weniger wird der Gedanke, eine ,,freieL 
katholische Universititt nach dem Muster der Soge- 
naniiten ,,freienu Universiaten in Frankreich, Italien. 
Belgien, aus Privatmitteln unter kirchlicher Leitung zu 
errichten, auf den Beifall derer, die wohl den Frieden 
mit dein Katholizismus, aber nicht seine Herrschaft in 
deutschen Landen wollen, rechnen konnen. Voraus- 
sichtlich wird es, wegen der l'nzulilnglichkeit der Mittel 
und der Unsicherheit der ganzen Existenz einer solchen 
Aiistalt in Deutschland nie zu ihrer Griindung kommen. 
Wiirde sie aber in grosserein Stil uberhaupt durchge- 
ftihrt, so musste sie an ihrem Teil nicht nur der 
Separieruiig der katholischen Studierenden, sondern 
auch der Uriterdriickuiig der bestehenden katholischen 
Fakultiiten in die Hiiiidc arbeiten, wie denn auch der 
Gedaiike einer solchen ,freienL Uiiiversitiit in den Kreisen 
derer, die den ,Staats-Fakidtilteiii feindlich sind, seinen 
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Vrsprung gehabt hat. Eine ,,freieu katholische Univer- 

und Zahl der Studenten hinter dem, was bei ihrer 
(Mindung erwartet wurde, weit zuruckgeblieben; sie 
ziihlen im ganzen nur wenig uber 1000 Studenten, gegen 
eha 30000 der Staatsanstaltcn. 

3. Die Betei l igung d e r  Konfessionen a m  
Universitatsstudium. Ich fuge hier anhangsweise 
ein Wort uber die an diesem Punkt hervortretenden 
eigenttimlichen Verhtlltnisse ein. Im allgemeinen fallt 
zweierlei auf: die katholische Bevolkerung bleibt hinter 
der ihr statistisch zukommenden Ziffer erheblich zuruck, 
die jtidische ubertrifft sie um ein Vielfaches. Conrad 
[bei Lexis S. 144) giebt folgende Ziffern flir Preussen 
1888-1890: 

- -  

- 

* 

1 

= 

;. 

: 
: 

8itAt konnte nur eine Schule des Ultramontanismus in 
Deutschland soin. Es liegt auf der Hand, dass eine 
solche weder fitr die friedliche Gesamtentwickclung, 
noch auch flir die Bildung der Einzelnen forderlich sein 
k6onte. Nicht fur letztere: eine Universitat, die ganz 
und gar in den Dunstkreis des Ultramontanismus ein- 
gesperrt ware, wilre gewiss keine gute Bildungsanstalt; 
sie mtisste eine verhilngnisvolle Verengung des Sinnes 
fur die Wirklichkeit und fur die Wahrheit bei denen, 
die sich ganz ihr uberliessen, erzeugen. Und nicht flir 
die Gesamtheit: die absolute Separation musste zu ver- 
hangnisvolier Steigerung von Hass und Geringschtltzung 
innerhalb der akademisch Gebildeten unseres Volks 
fiihren. - Uebrigens scheint der Vorgang der franzo- 
sischen facrdtks libres nicht eben sehr ermutigend; sie 
sind, trotz d e r  kirchlichen Empfehlung, nn Bedeutung 

Bevolkerung . . . 
Riihere Schulen. . 
Uiiirersitiiten . . . 

€424 1 %,I5 1,28 
I i 1 17!5 9,7 
72,13 i 18,@ 8,94 

IR* 



Die katholische Bevolkerung bleibt demnach um 
beinahe die Halfte hinter der Durchschnittszahl zuruck, 
withrend die judische beinahe um das Siebenfache 
daruber hinausgeht. 

Eine sorgfaltige Untere~uchung fur Baden*) ergiebt 
folgende Ziffern, die zugleich die Bewegung durch 
lilngere Zeit erkennen lassen. Auf eine Million Ein- 
wohner gerechnet, kamen in Baden studierende der 
drei Hochschulen : 

In diesen Zahlen tritt vor allem die rasche Zu- 
nahme des judischen Elements hervor; es hat seine 
Studienfrequenz seit der GrIindung des neuen deutschen 
Reichs.vervierfacht, die katholische, die weit zuriick- 
stand, hat sie beinahe verdoppelt; die evangelische uni 

dich HBlfte vermehrt. 
Fragen wir nach der Ursache dieser Verh#ltiiisse, 

zuniichst des Zuruckbleibens der katholischen Be- 
vslkerunp. Dass sie nicht in der Zurucksetzung der 
Katholiken durch den Staat liegt, wie Kiagen uber 
mangelnde Parititt, die das Zentrum von Zeit zu Zeit 
ertonen lAsst, zu glauben anleiten ksiinten, dafur wird es 
ale ein ziemlich sicheres Anzeichen gelten durfen. dass 
ein Staat mit einer starken katholischen Mehrheit, wie 

- --- - P -. 

In den Jahrvierten 

1 869173 

*) 1.. ( ' T O  11, Glaiihensbekenntnis lind hoheres Studium. Aiis 
tleii Aktcw drr CTriivcrhitilteii Heidvlberg und Frcibiug und der 
l'echiiisc.lic~ii Ho~l is t~ l i i i l~~  Karl~ruhr 1869-1893 (Heidelberg 1900.) 

- P P . - - - . - . 

Evangeliwh ' Katholisch I Jiidiseb 

898 510 1 W2 
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aiern, im wesentlichen dieselben Verhaltnisse zeigt.*) 
er Grund wird vielmehr in einem Zusammenwirken 
irtschaftlich - sozialer, geistig - kultureller und auch 
rtionaler Verhaltnisse liegen. Folgende Momente 
mnen in Betracht: 

I )  Die katholische Bevolkerung hat in ganz 
?utschlrind an dem gebildeten, wohlhabenden 
Sdtischen Mittelstand, der das grosste Kontingent zu 
in Studien steilt, geringeren, dagegen an dem Klein- 
nern- und Tagelohner-Stand grosseren Anteil als die 
'angelische. Es hangt das mit der Ausbreitung der 
!formation, die tiberall die stadtische Bevolkerung zu- 
st ergriff, voran die Reichsstadte, zusammen. Auch 
f die Thatsache ist mit Grund hingewiesen worden, 
ss zur Verbreiterung dieses gebildeten Mittelstandes 
s evangelische Pfarrhaus einen sehr ansehnlichen 
itrag geliefert hat, wahrend der katholische Klerus 
m Mittelstand seit Jahrhunderten tuchtige Krilfte ent- 
?ht, ohne ihm solche wiederzugeben. In der badischen 
atistik erscheinen diese Verhaltnisse darin, dass der 
uern- und Handwerkerstand, auch der Stand niederer 
diensteter einen unverh#ltnism&ssig grossen Anteil zu 
m katholischen Studentenkontingent stellt: es kamen 
s diesen Kreisen von 3156 Studenten 1242, bei den 
angelischen von 2728 nur 493; wogegen bei diesen 
,ufleute, Geistliche, Oberlehrer ein ansehnliches Kon- 
gent stellten. Fur Preussen kommt noch hinzu, dass 
t polnische Bevolkerung der ostlichen Landesteile, die 
i vielen Ursachen an den Studien geringen Anteil 
:, der katholischen Seite angehort. 

2) Die SchAtzung der Wissenschaft und der wisseii- 

*) Ich netze die Ziffern uber den Besiirh der holieren Schillen, 
mir zur Hand sind, hierher: ini Jahre 1890 karii in Preussen ein 
uler hiiherer Lehranstalten auf 198 evangelische, 366 katholisclie, 
iidibclie Einwohner, iii Bnicrn niif 150 c.vaiigcli.;rlir, 9X36 katho- 
IIP, 27 jiidinrlie F;iiiwohiier. 



schaftlichen Bildung, vor aileni auch wls eines F a k t o ~  
im wirtschaftlichen und sozialen Leben, ist bei der 
katholischen Bevolkerung weniger lebendig als bei der 
protestantischen. Bei jener wird das Studium immer 
noch in erster Linie als der Weg zum geistlichen Amt * 

angesehen, und das hangt wieder zunuchst mit dein 
vorhin bezeichneten sozialen Charakter der katholischen 
Bevolkerung, doch aber wohl such mit der kirchlich- 
geistigen Atmosphare zusammen, worin sie lebt. In der 
S tudienwahl lasst sich diese Geis tesrichtung erkennen. 
Die badische Statistik zeigt hier folgende Verhiiltnisse: 
es studierten in Prozenten nn den beiden UniversitPten: 

I Evaiigeliseli Katholisch 
p~ p~ ~ 

Theologie . . . . . . . . .  I 17,7 ! 31,O 
Jurisprudenz . . . . . . . .  W,:< 27;L 

. . . . . . . . . .  Medizin 
. . . . . . . .  Philosophie 

Mathematik U. Naturwissensch. 
Cameralia . . . . . . . . .  
Pharmacie . . . . . . . .  

Ebenso wie das Hervortreten der Theologie auf 
katholischer Seite f&llt ihr Zuruckbleiben in den iiatur- 
wissenschaftlichen Studien in die Augen; und dem ent- 
spricht ihre geringe Vertretung an der technischeu 
Hochschule: 715 Katholiken gegen 955 Protestauten 
(dort hier 35 der Gesamtzahl). 

In Preussen sind die entsprechenden Zahleu: unter 
100 katholischen Studierenden sind 37,8 Theologen, 15,5 
Juristen, 24,6 Mediziner, 20,1 Philosophen, unter 100 
evangelischen: 20 Theologen, 21,2 .Juristen, 25,3 Mediziner 
und 27,5 Philosopheri. 
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Wie unter den Studenten, so ist die katholische 
Bevolkerung auch unter den Un ive r s i t&t s l eh re rn  
nicht nach ihrer ziffornm8ssigen Starke vertreten. In 
einer grundlichen und einsichtigen Untersuchung sind 
diese Verhaltnisse fur die preussischen Universitaten 
klirzlich dargelegt. *) Hiernach kamen akademische 
Docenten aller Stufen auf eine Million der mannlichen 

i 
Bevolkerung berechnet: ftir die Katholiken 35, die 
Evangelischen 106,5, die Juden 698,9; an Ordinarien : 
Katholiken 16,9, Evangelische 3 , 5 ,  Juden M,5. Mit 
Recht weist der Verfasser darauf hin, dass das Zuruck- 
bleiben der Katholiken in frtiherer Zeit allerdings ,zu 
einem Teil darin seine Ursache haben mochte, dass 
uiiter den G preussischen Universitilten 4 den Katholiken 
thatsachlich so gut wie verschlossen waren; aber nicht 
ininder hat er darin Recht, dass e r  die Schuld an der 
Fortdauer dieses Verhiiltnisses jetzt der katholischen 
Revolkerung selbst beimisst ; seit 1866 finde eine Zuriick- 
setzung um der Konfession wilien kaum mehr statt; die 
Beforderung zum Ordinarius zeige jetzt ftir die katlio- 
lischen Privatdocenten die gtinstigsten Verhultnisse. 
Aber die Neigung zum Einschlagen der akademischen 
Laufbahn sei eben bei der katholischen Bevolkerung 
schwiicher, an Zahl der Privatdocenten bleibe die 
katholische Bevolkerung nach Ausweis der Statistik 
noch viel weiter zuruck als an Zahl der Professoren. 

Die Ursachen des starken Ueberwiegens der 
j u d i s  C h e  n Bevolkerung im Universit&tsstudium liegen 
nahe: sie ist so gut wie ausschliesslich stadtische und 
uber den Durchschnitt wohlhabende Bevolkerung. Dazu 
kommt ein starker Drang, die soziale Stellung zu ver- 
bessern, und hierzu ist das Universitatsstudium der 
nikhste oder der d e i n  offene Weg, da die Laufbahn 
durch die Armee verschlossen ist. Auch wird man 

- 
*) W. Laxsen, Der Anteil der Katholikcii niii rikadcniisdien 

Lehramt in Preuwxen. Koln 1901. 



nicht verkennen konnen, dass der judisclien Bevolkeruii + 
bei geistiger Regsamkeit eine hervorragende Zahigke* 
des Willens, gepaart mit der Gabe, Entbehrungen u m  
des Ziels willen zu ertragen, eigen ist. So geschieht e s  
dass sie ein unverhibitnismassig starkes Kontingent a i r  
die hoheren Schulen und Universitaten schickt, trotzdei-ir 
sie nachher in den gelehrten Berufen, vor aliem in d e  3 
Beamtenlaufbahn starken und zum Teil unilbersteigliche~- 
Hindernissen begegnet. Die Folge ist, dass die sons  1 
Zuruckgewiesenen in die wenigen ihnen offen s tehei t  - 
den Berufe mit starker Wucht hineindrangen: den d e s  
Arztes und des Rechtsanwalts, und auch den akademi - 
schen Lehrberuf, wie aus den von Lassen mitgeteilten 
Ziffern hervorgeht. 

Dass wir hier vor einem wirklichen und schwer- 
aufzulosenden Problem stehen, das wird auch der, d e r  
die Dinge nicht mit den Empfindungen des Antisemitis- 
mus ansieht, nicht in Abrede stellen konnen. Wurden 
die gelehrten Berufe ruckhaltlos, wie die iibrigen wirt- 
schaftlichen Berufe dem freien Wettbewerb iiberlassen, 
dann musste, so scheint es, allmahlich der Zustand eiii- 
treten, dass sie, wenn nicht in monopolistischem Ailein- 
besitz, so doch ganz uberwiegend in den Handen der 
durch Wohlstand, Energie und Zahigkeit ilberlegenen 
judischen Bevolkerung wllren. Dass kein europ#isches 
Volk einen solchen Zustand ertragen wurde, dass es  ihn 
als Fremdherrschaft empfinden und mit Gewalt ab- 
werfen wurde, daran wird nicht zu zweifeln sein. Und 
also haben alle, auch die Juden, ein Interesse daran, 
dass er nicht eintritt. Man wird demnach einen Gegen- 
druck gegen das Ueberhandnehmen der Juden in den 
gelehrten Berufen, so weit sie mit einer offentlichen 
Autoritat ausgestattet sind, so hart er  dem Einzelnen 
werden mag, nicht uberhaupt verwefiicli nennen 
konnen. 
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ERSTES KAPITEL. 

Die Universitatslehrer. 

1. D i e  Idee. Der Universitatsprofessor hat rincli 
deutscher Auffassung eine doppelte Stellung und Auf- 
gabe :  er ist zugleich Ge leh r t e r  oder w i s sensch t~ f t -  
l i  cher F o r s c h e r  und L e h r e r  d e r  Wissenschaf t .  
*%uf der Verbindung der beiden Funktionen beruht, wie 
schon in der Eingsngsbetrachtung hervorgehoben worden 
i ~ t ,  der eigentiimliche Charakter der deutschen Uni- 
l'ersitat; sie ist zugleich Akademie und Hochscliule,  
h e n n  mit dem Namen der Akademie eine Anstalt he- 
Zeichnet wird, deren Aufgabe die Erweiterung der 
Wssenschaftlichen Erkenntnis und die Organisation der 
Wissenschaftlichen Arbeit ist. 

Das Ideal des Universitatslehrers wilre hierunch 
e in  Mann, der einerseits als selbstandiger Denker seine 
Wissenschaft beherrscht und als Meister der Forschung 
i n  ihr schaffend thatig ist, der andererseits als Lelirer 
seinen Schtilern wissenschaftlichen Geist einzupflanzen 
und die vorzuglich Begabten zur Teilnahme an der -4rbeit 
zu fuhren versteht. 

Fur die Losung beider Aufgaben werden zwei 
Wicke wesentlich sein: Gelehrsa inke i  t oder Reichtum 
an wissenschaftlicher Erkenntnis nebst Belierrschung 
der wissenschaftlichen Methoden, und Geist ,  die Kraft, 
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die Diiige von einem eigenen Standpunkt zu sehen und 
die Wissenscliaft nach eigenen Ideen zu bearbeiten. 
Beide Stiicke in vollkommener Durchdringung wurden 
den vollkommenen Universitiltslelirer ausmachen. Vor- 
auszusetzen wilre dabei, nach jener Erklilrung C a  t 0's: 
orator eet r2r honut? dicendi peritus, noch ein Drittes: der 
Univoi'sitlltslehrer ein rechtschaffener Mann , der 
seinen Schulern ein Bild freier und grosser Gesinnung 
in die Seele pragt, vor allem Liebe zur Wahrheit, stolze 
Unabhilngigkeit der Gesinnung und eine edle, in der 
Freiheit von Hochmut und Eitelkeit sich offenbarende 
Bescheidenheit. 

In den akademischen Kreisen steht gegenw&rtig 
in der Schiltzung eines Mannes die wissenschaftliclie 
Leistungsfilhigkeit obenan; die Lehrbegabung an zweiter 
Stelle, oder vielmehr, sie wird als ein Accidens der 
ersteren betrachtet. Die Universitut neigt dazu sich 
zuerst als wissensclinftliche Anstalt, erst in zweiter als 
Lehranstalt zu fllhlen. Dass die Dinge ursprunglich 
anders lagen, hat unsere geschichtliche Uebersicht ge- 
zeigt; als .hohe Schulenu sind die Universitilten ent- 
standen und diesen Charakter haben sie bis ins nchtzehnte 
Jahrhundert behalten. Spricht doch ein Mann wie 
M e l an  cli th o n,  der prnecrpto~ Oermaniar, in einem Brief 
an seinen Freund Camerarius, ebenfalls einen hervor- 
ragenden Universitiitsprofessor, von der Niedrigkeit der 
ritcc ~chdast icn,  worin sie ihr Leben lang zugebracht 
hiltten. Und in demselben Sinne erklart der Gottiiiger 
Mi clinelis sich uber die Aufgabe des UniversitBts- 
professors: Uiiterriclit in den Wissenschaften, nicht 
Vermehrung ihres Bestandes sein eigentliches Amt. 
Erst das 19. Jahrhundert hat die Forderung selbstilndiger 
Arbeit an der Wissensclinft durchgefuhrt: zum Lehrer 
der Wissensclinft taugt nur, wer selber in ihr produktiv 
thiitig ist. Und dem entsprechend wird als Aufgabe 
des Uiiiversitiitsunterrichts nicht die blosse Tradition. 
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sondern die Anleitung zur selbstandigen Hervorbringung 
der Erkenntnis angesehen. 

Es war das Zeitalter hochster geistiger Produktivi- 
tU, welches das deutsche Volk uberhaupt erlebt hat, 
das Zeitalter Kanta und Goethes, das zu dieser An- 
schauung sich zu erheben den Mut fand. F i ch te  und 
Schleiermacher  haben sie zuerst mit voller Ent- 
schiedenheit in ihren aus Anlass der Errichtung der 
Berliner Universitat geschriebenen Denkschriften aus- 
gesprochen: wer in die gelehrten Berufe, in den Klerus 
der Nation eintreten wolle, wer mehr als ein blosser 
Handwerker im Amt sein wolle, an den sei die Forderung 
zii stellen, dass er nicht blos das vorhandene Wissen 
gelernt habe, sondern dass er  die Wissenschaft selbst- 
thatig hervorbringen konne; eigentlich wissenschaft- 
liches Erkennen lasse sich uberhaupt nicht durch blosses 
Lernen gewinnen, es milsse von jedem neu erzeugt 
werden. Die Anstalt nun, wo diese stete Neuschopfung 
der  wissenschaftlichen Erkenntnis im Verkehr der 
.iilteren und der heranwachsenden Generation sich voll- 
ziehe, sei eben die Universitat; und darum musse der 
Universitatslehrer in seiner Wissenschaft ,allerdings 
schopferisch oder wenigstens schaffend thiitig sein. 

Unter der Herrschaft dieser Idee haben sich die 
deutschen Universitaten im 19. Jahrhundert zu dem ent- 
wickelt, was sie jetzt sind: zu Werkstntten und Pflanz- 
schulen des wissenschaftlichen Lebens unseres Volkes. 

An keinem Punkt kommt die Forderung der deut- 
schen Universitat an ihre Lehrer deutlicher zum Aus- 
druck als da, wo sie selbst uber die Aufnithme in den 
Lehrkorper die Entscheidung hat: bei der Erteilung der 
rrnM legendi durch die Fakultiiten. Unter den Be- 
dingungen der Aufnahme steht die wissenschaftliche 
Leistungsfahigkeit so sehr in erster Linie, dass daneben 
alles ubrige zurucktritt. Bei den Habilitationsleistungen 
wird nicht auf Breite und Prlsenz des Wissens, nicht 
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auf Eleganz der Darlegung, nicht auf das Formelle des 
Lehrvortrags gesehen, sondern auf den wissenschaft- 
lichen Gehalt der eingereichten Arbeiten, auf die in 
ihnen hervortretende Begabung ftir selbstZlndige wissen- 
schaftliche Forschung. Die beiden Vortrage, der vor 
der Pakultut mit dem sich anschliessenden Koiloquium, 
und der offentliche Voi-trag erscheinen neben jenen 
Proben wissenschaftlicher Srbeit als ein blosses Parer- 
gon, und sind es immer mehr geworden. Es spricht 
sich darin die Ueberzeugung aus: wer an irgend einem 
Punkt seine Fuhigkeit zu einer originellen wissenschaft- 
lichen Leistung bewiesen hat, der hat sich damit aber 
den Besitz des Wesentlichen legitimirt, das den Uni- 
versitiitsgelehrten ausmacht; die Breite des Wissens, 
(ftir die tlbrigens die vorausgegangene DoktorprUfung 
einige Gewfihr gegeben hat,; wird init der Notwendigkeit. 
das Ganze einer Wissenschaft ftir den Lehrvortrag zu 
bearbeiten, kommen; und die Lehrbegabung wird dem 
nicht fehlen, der selbstthiltig das Wissen zu erzeugen 
rermng. 

Die Art der deutschen Universitiit erhult ihre volle 
Beleuchtung, wenn man gegen unsere Hnbilitations- 
leistungen die Forderungen hlllt, die in Frankreich bei 
der Agregation gestellt werden, die, wenigstens in der 
juristisclien Fakultitt, einigermassen unserer Habilitation 
entspricht. Ich entnehme das Folgende dem eingehen- 
den Bericht bei I,. V. Savigny (Franzosische Rechts- 
fakult#teii S. 108 ff.i Wer unter die agr&gt!s, die vom 
Minister ernannten Hilfslehrer an den Rechtsfakuluten, 
aus denen die Resetzung der erledigten Professuren 
stattfindct, aufgenommen werden will, der hat sich 
einer Konkursprufung zu unterziehen; sie wird in Paris 
von einer aus juristischen Professoren und Beamten 
zusnmmciigesetzten Ext-tminntionskoiiimission abgehalten. 
Das Estimeii besteht aus einer Vorprflfung und einer 
I-lniiptpriifiing: iii jener wird iiber die Zulassung x i ~  
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dieser entschieden: es dtirfen zur Hauptprufung 
hochstens dreimal so viele &elasse~  werden, a l s  
q 6 g &  an den Fakultaten zu ernennen sind. In der 
Vorprtifung wird gefordert: 1. zwei in je sieben Stunden 
zu  fertigende Klausurarbeiten, eine tiber ein Thema des 
Ramischen Rechts, die andere aus einem wahlfreien 
Gebiet ; 2. ein dreiviertelstitndiger Vortrag Ober eine 
Frage des franzosischen Zivilrechts, woftir 24 Stunden, 
und eine halbsttindige Erklarung von Texten des romi- 
schen Rechts, woftir 4 Stunden Vorbereitungszeit ge- 
geben werden. Die Hauptprufung ftir den engeren 
Kreis der in der Vorpriifung fur Erklarten 
besteht wieder aus: 1. einer Klausurarbeit, die in sieben 
Stunden ilber ein Thema, das ,den allgemeinen Theo- 
rieen der GesetzgebungU entnommen ist, angefertigt wird; 
2. einem dreiviertelstundigen Vortrag tiber eine Frage 
des franzosischen Zivilrechts ; 3. einem dreiviertel- 
stundigen Vortrag tiber ein Thema aus dem vom Km- 
didaten gewahlten Gebiet, mit je 24 Stunden Vorbe- 
reitungszeit. Die Sieger in diesem Konkurs werden 
dann zu agrkgd8 ernannt und rucken, nach der An- 
ciennitilt, in vier bis funf Jahren in die erledigten Ordi- 
nariate ein. 

Man sieht, hier ist alles auf Umfang und Prnsenz 
des Wissens und die Fahigkeit, es mit rascher Orien- 
tierung zur Losung gestellter Aufgaben zu verwerthen, 
gerichtet. Von besonderer Bedeutung ist dabei noch 
die Gabe des geschmackvollen mtindlichen Vortrags: 
.der in diesen Dingen meist untrilgliche Instinkt des 
Examinanden giebt den 'leqom' einen ganz entschiedenen 
Vorzug vor den 'composz'tions', von denen sogar vielfach 
geglaubt wird, dass sie gar nicht gelesen werdenu. 
Wissenschaftliche Arbeiten konnen der Meldung bei- 
gelegt werden, gelten aber als wenig bedeutend. Die 
Folge ist, dass der zu wissenschaftlicher Arbeit bean- 
lagte Kopf hinter einem, der leicht lernt .und behnlt 
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und formale Gewandtheit besitzt, zurucksteht; und die 
weitere, dass der Sinn der Studierenden auf diese 
Dinge vor aiiem sich richtet, die Neigung zur wissen- 
schaftlichen Arbeit a d e t  ailzu wenig E m u  tigung. 
Und das setzt sich fort in der weiteren Laufbahn; 
schon das weist auf enzyklopadische Bildung mehr als 
auf Forschung hin, dass der agrt?gb als fur jedes Lehr- 
fach der Fakultitt befahigt gilt und vom Minister nach 
den Erfordernissen des Dienstes in jedem verwendet 
wird, ebenso nach der Anciennitht in jedes freiwerdende 
Lehramt einruckt. Sichere Kenntnisse in alien FBcherii, 
Geistesgegenwart und formelle Gewandtheit in ihrer An- 
wendung, das sind die Dinge, die hier llber den Erfolg 
bestimmen. *) 

Gewiss sind das Dinge, die ihren Wert haben. 
Aber eben so gewiss ist, dass es nichtigkeiten mehr 
des praktischen Mannes, des Anwalts, des Redners, des 
Richters sind, als des Gelehrten. Vielleicht sind wir 
geneigt, sie zu unterschatzen, wir sehen bei dem Uni- 
versitittslehrer vielleicht etwas zu einseitig auf gelehrte 
Produktion und lassen wohl auch einmal blosse Erzeug- 
nisse des Gelehrtenfleisses als solche gelten. Dennoch 
werden wir von unserm Prinzip nicht abgehen woiien: 
wissenschaftliche Bedeutung die erste Forderung an 
den Universitatslehrer. Mogen da oder dort die Fruchte 
der Arbeit einmal dUrftig ausfallen und wenig geniess- 
bar sein, die Forderung wirkt aufs Ganze; sie lenkt den 
Sinn bestandig auf Grundlichkeit und Vertiefung, sie 
erzieht zur Gewissenhaftigkeit und Beharrlichkeit auch 
bei bescheidener, geringfugig erscheinender oder wirk- 
lich geringfugiger Arbeit, die doch auch gethan werden 
muss; sie ermutigt a.ndererseits zum Beschreiten neuer 

*) LIeber die Rlinlich organisierte Agrcgatioii in den ftrcitltc;.~ 
des lettrrs lind des sciewrs und ihre Wirkungen, s. Ferd.  Lot,  
I,'ensei!,nenwnt srcplrirur ~ 1 1  Frowr> 1.e ,p'il ext et ce qd i l  rlevrait 
d re  (1892) p. 30. 
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und ungewisser Wege: ein wichtiges Moment fur den 
Fortschritt der Erkenntnis; ohne den Wagemut des Ent- 
deckers, der den Pfad ins Dunkle nicht scheut, wurde 
die Wissenschaft um manche Entdeckung iirmer sein, 
ja, wo ware das Ergebnis einer wissenschaftlichen 
Untersuchung am Anfang mit Sicherheit vorauszu- 
sehen? 

In diesem Zusammenhang erinnere ich auch an 
eine den deutschen Universitliten eigentumliche Er- 
scheinung: die  wissenschaft l ichen Schulen. Indem 
der Universitiitslehrer zugleich Forscher ist, indem er  
seine Schaler zur Teilnahme an seiner Arbeit heran- 
zieht, bildet er  sie zugleich zu Fortsetzern seines 
Werks. Dadurch wird die Kontinuitat der wissenschaft- 
lichen Arbeit, eine der grossen Voraussetzungen ihrer 
Fruchtbarkeit, gesichert. Zugleich entztindet sich in 
der Gemeinschaft der Schule der Wetteifer, und auch 
der Lehrer selbst empfangt im lebendigen Verkehr mit 
teilnehmenden und aufstrebenden jungen Arbeitsge- 
nossen bedeutsame Impulse, seine Arbeit gewinnt durch 
die Gemeinschaft fur ihn selber neuen Wert. *) 

So ist es geschehen, dass in Deutschland nicht die 
Akademieen, sondern die Universituten die Sammel- 
punkte der wissenschaftlichen Arbeit geworden sind. 
Dort kommen Fertige zusammen, die sich im Grunde 
nicht viel zu sagen haben, jeder arbeitet fur sich und 

*) M. Brbal hebt in seinen lesenswerten E Z L ~ L ~ X ~ O R X  pCdago- 
yiyt4e.u (1882) diese Thatsache, dass die personlichen Schiiier eine 
1)eutechland eigentumliche Erscheinung seien, hervor: ,,In Frank- 
reich ist man nicht leicht Schiiler eines Mannes: inan ist Schuler 
der 6cole normale, der ecola des chartex, der lcole polytrchniqt~e. 
IJiese abstrakten und kollektiven L'ehror sind unseren Nachbarn 
unbekannt; in Deutschland ist man Schuler von Boeckh, von 
6. Hermann, von Ritschi, von Haupt." Er findet, es sei die Folge 
rinerseiki der freien Wahl des Lehrers und des Gegenstandes, sie 
fiihre zu der freien Forschergerneinsch.aft, [andererseits der Auf- 
fassung von der Aufgabe des akademischen Lehramts in Deutsch- 
land: der Stole des Lehrers, eine Schule zii bilden. 

14 



die Form der personlichen Mitteilung der Arbeiten iu 
Sitzungen ist oft nicht viel mehr als eine iiberfifissige, 
wohl auch als Last empfundene Formaliukt; auf der 
Universitat dagegen treten Meister und Schttier in 
lebendige Wechselwirkung. Man darf es ftir zweifehaft 
ansehen, ob es in Deutschland heute noch fur notwen- 
dig erachtet werden wlirde, Akademieen als Sonderan- 
stalten mit dem ganzen Apparat, den das prunkfreudige 
18. Jahrhundert ihnen gegeben hat, ins Leben zu rufen. 
Was sie leisten, namentlich fllr die Organisation 
grosserer wissenschaftlicher Unternehmungen, das 
konnten sie auch in der schlichteren Form von ge- 
lehrten Gesellschaften, die als permanente Ausschilsse 
an einer Universitat bestanden und mit der Freiheit der 
Agregierung tauglicher Mitglieder aus anderen Kreisen 
ausgestattet waren, leisten. 

Ueber den Erfolg dieser Richtung unseres Uni- 
versit%tswesens zunachst fur die Wissenschaft selbst 
lasse ich einen Auslander reden: Ferd. Lo t  vergleicht 
in dem oben genannten Buch die franzUsischen Hoch- 
schulen mit den deutschen Universitaten in Hinsicht 
auf die Wissenschaft und zieht in folgenden Satzen die 
Bilanz: ,Die wissenschaftliche Hegemonie Deutschlands 
auf allen Gebieten, ohne Ausnahme, wird gegenwartig 
von allen Volkern anerkannt. Es ist eine feststehende 
Thatsache, dass Deutschland allein viel mehr produziert 
als die ganze iibrige Welt zusammen, seine Ueberlegen- 
heit in der Wissenschaft bildet das Seitensttick zur 
Ueberlegenheit Englands im Handel und auf dem Meere. 
Vielleicht ist sie verhultnismiissig noch g r o ~ s e r . ~  So 
unser Autor. Ich wurde ein solches Urteil nicht wagen, 
es wird auch einiges, vielleicht nicht ganz wenig abzu- 
ziehen sein. Eines aber ist nicht zweifelhaft: die 
Stellung, die das deutsche Volk gegenwwtig in der 
wissenschaftlichen Welt einnimmt, die verdankt es in 
der Hauptsache seinen Universititten und diese ver- 
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danken, was sie sind und leisten, dem Prinzip, worauf 
sie gebaut sind: die Universitaten wissenschaftliche 
Anstalten, die Universitatslehrer zugleich oder zuerst 
wissenschaftliche Forscher. Die franzosischen Fakul- 
taten sind oder waren in erster Linie Staatsschulen; sie 
m d e n  dazu gemacht durch die offentlichen Ordnungen: 
die Staatsprufungen, die offizielleri Lehrprogramme, den 
Konkurs. Darum ist ihre Thatigkeit fUr das wissen- 
schaftliche Leben des Landes so viel weniger fruchtbar. 

Ich fage ein weiteres hinzu. Mit der Universitat ist 
auch die studierende Jugend, sind auch die gelehrten' 
Berufe auf eine hohere Stufe vergeistigten Daseins 
emporgehoben worden. Ist es auch immer nur eine 
beschrunkte Zahl unter den Studierenden, die es zu 
eigentlich selbstllndiger Arbeit in der Wissenschaft 
bringt, so ist doch die Mehrzahl einmal von der Idee, 
frei die Wahrheit zu suchen, berllhrt worden. Und bei 
vielen bleibt der Stachel in der Seele, bleibt die Teil- 
nahme fUr Wissenschaft und wissenschaftliches Leben 
ein dauerndes Element ihres Daseins. Auch im Amt 
fuhlen sie sich als der akademischen Welt angehorig 
oder verbunden: Gymnasiallehrer, Geistliche, Aerzte, 
Richter, sie suchen die Beziehung zur Wissenschaft 
aufrecht zu erhalten, und nicht wenige setzen es durch, 
nicht nur als Teilnehmende uud Geniesvende zu folgen, 
sondern auch an einem oder dem andern Punkt 81s 
thatig Mitwirkende unter der Fahne der Wissenschaft 
zu  dienen. Die Fiille der wissenschaftlichen Vereine, 
die unermessliche Zahl der Zeitschriften giebt Zeugnis 
von der Verbreitung wissenschaftlichen Lebens in 
deutschen Gauen. Und ilberail ist die Universitut der 
Mittelpunkt, von dem dies Leben ausstrahlt; man denke 
a n  die Bedeutung, die eine kleine Universitut wie Kiel ftir 
Schleswig-Holstein, Tilbingen fur Wurttemberg, Jena ftir 
ThWingen gehabt hat und noch hat. Kein Zweifel, dass 
auch die Berufe selbst dadurch einen vornehmeren Cha- 
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rakter und zugleich eine hohere Wurde in den Augen der 
Bevolkerung erlangt haben. Die Achtung vor der Wisseii- 
schaft, die dem deutschen Volke tief eingepflanzt ist, um- 
giebt auch die Triiger der gelehrten Berufe selbst mit einer 
Autoritat, die nicht durch die blosse Macht des Shiats 
ihnen verliehen werden konnte; sie sind nicht blosse 
Funktionare der Staatsgewalt, sondern zugleich durch 
den vorausgesetzten Besitz wissenschaftlicher Erkeniit- 
nis mit einer inneren Vollmacht ausgestattet. 

Endiich noch Eins: das Durchdringen der Idee, 
dass die Universitilt eine wissenschaftliche Anstalt ist, 
hat der akademischen Jugend im ganzen eine freiere 
und edlere Haltung gegeben. Die Rohheit und Gemein- 
heit, wie sie als Erbe des 17. Jahrhunderts auf das 18. 
gekommen war und hier gelegentlich immer wieder 
durchbricht, man lese Schilderungen des Burschenlebens 
zu Jena und Halle aus dem ausgehenden Jahrhundert, 
ist, wenn auch noch nicht bis auf den letzten Rest be- 
seitigt, doch weit zuruckgewichen und wagt sich 
nicht mehr als die legitime Form des Studentenlebens 
breit zu machen. Der ,,Pennalismus" mit d e m ,  was 
daran hing, entsprach der Auffassung der Universitiit 
als Schule, er stellte das renommistische Widerstreben 
vor, das eiue der Schulzucht entwachsene Jugend gegen 
alle bindenden Ordnungen zur Schau zu tragen liebt. 
Junge MBnner, die nicht auf ein Examen zugerichtet 
werden, sondern der Wissenschaft dienen, die taiglich 
mit den Ersten des Fachs in wissenschaftlichem Ver- 
kehr stehen, empfinden nicht das Bedtirfnis, durch In- 
sulten gegen Sitte und Ordnung die akademische Frei- 
heit zu denlonstriercn. Ich weiss wohl, dass die Wirk- 
lichkeit auch an diesem Punkt hinter der Idee zurlick- 
bleibt, und doch: das akademische Leben hat im 19. Jahr- 
hundert einen grossen Wandel erfahren, einen Wandel 
aus dem Schulknabenhaften ins Mannliche. 

Und sonach wird man sagen durfen: die deutsche 
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Ihiversitat hat Ursache mit Genugthuung auf das abge- 
laufene Jahrhundert zuruckzublicken. Das Prinzip: die 
Gelehrten und Forscher der Nation auch die Lehrer der 
studierenden Jugend, hat sich bewahrt. Wer das Jahr- 
hundert uberblickt, kann nicht im Zweifel daruber sein, 
dass durchweg die sturksten und dauerndsten Wirkungen 
in1 Universitatsunterricht von denen ausgegangen sind, 
die in der wissenschaftlichen Welt die Fuhrer waren. 
Eine lange Reihe von beriihmten Namen aus allen Fakul- 
tiiten konnte genannt werden (man gehe die Ueber- 
sichten uber die einzelnen Disziplinen in dem Werk 

deutschen Universit#tend' durch), die alle flir die 
Wahrheit des Satzes zeugen, dass wissenschaftliche 
Bedeutung und Reruf zum akademischen Lehrer Hand 
in Hand gehen. Und diese Erfahrung wird denn auf 
ein inneres Verhhltnis dieser Dinge hinweisen: der Trieb 
zum erkennen und der Trieb zum lehren, sie hangen in 
der Wurzel zusammen. 

Fiir andre wilclist in niir das  edle Gut, 
Ich kann und will das Pfund nicht mehr vergraben. 
Wariiiii sucht ich den Weg so sehnsuchtsvoll, 
Wenn ich ihn nicht den Brudern zeigen soll? . 

2. D i e  Schwierigkei ten.  Wie jede Ordnung der 
Dinge ihre Schwlichen und Gefnhren hat, so auch 
das deutsche CTniversitatssystem. Ich weise auf 
folgende hin. 

1) ~ e m  Un t e r r i  c h t erwnchsen aus der Verbindung 
mit der wissenschaftlichen Forschung Gefahren. Sie 
werden sichtbar bei dem Lehrer und dem Studierenden. 

Bei dem Lehrer: Da der Universitfltsprofessor sich 
in erster Linie nicht als Lehrer, sondern als Mann der 
Wissenschaft fohlt, so erscheint ihm leicht die wissen- 
schaftliche Arbeit wichtiger und vornehmer als der 
Unterricht. Dadurch geschieht es dann wohl, dass er 
gegen seine Vervollkommnung als ],ehrer mehr als 
billig gleichgiltig wird, dass er den Unterricht auf die 
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leichte Achsel nimmt und fur die Vorbereitung auf seine 
Vortriige oder Uebungen kaum die erforderliche Zeit zu 
verwenden sich eiitschliessen kann; je es kommt wohl 
auch vor, dass er  den Unterricht iiberhaupt als lastige, 
von der eigentlichen Aufgabe abziehende Verpflichtung 
betrachtet, mit der sich abzufinden, so gut es geht, er  
als sein Recht ansieht. Man kennt das Scherzwort: 
das Semester eine unbequeme Unterbrechung der Ferien, 
der wissenschaftlichen Musse. Wer so empfindet, bei 
dem wird freilich nicht das rolle Geftihl fUr die Ver- 
antwortlichkeit desLehramts sich entwickeln; e r  liest,weil 
er  lesen muss, er  ,,liestLL, dociert wie ein Buch, ebenso 
unbekummert wie dieses, ob der Horer ihm Solgeii k a m  
und folgen mag. Und wenn der Erfolg gering ist, wenn 
die Zuhorer abfallen und endlich ganz ausbleiben, so 
trostet er sich, indem er  die Schuld auf die Horer 
schiebt: sie seien zu stumpf, um nach echter Wissen- 
schaft ein Verlangen zu haben. Und am Ende rechnet 
.er sich den Mangel an Lehrerfolg wohl gar als Vorzug 
an: das wirklich Bedeutende sei immer die Sache 
Weniger, der Zulauf der Masse mache den wahren Ge- 
lehrten errothen. Wie die Biene aus allerlei Blumen 
Honig saugt, so verstehen Eigenliebe und Eitelkeit aus 
allen Begegnissen sich ein Lob zu bereiten. 

In einigem Masse niochte diesem Uebelstctnd da- 
durch abgeholfen werden konnen, dass fur wirkliche 
Gelehrte, die aber weder Neigung noch Begabung fiir 
den Unterricht haben, Stellungen geschaffen werden, 
wo sie unbeschwert mit einem Lehrauftrag ganz der 
wissenschaftlichen Arbeit leben konnen. In diesen1 
Sinne ist es auch vom Standpunkt der Universitliten 
aus als ein Fortschritt zu begriissen, dass an der Ber- 
liner Akademie der Wissenschaften jungst einige Stellen 
f u r  ,wisuenschaftlic.lie BeamteL' gegrundet sind. Bisher 
gab es fiir Miiniier, die den Beruf zur wissenschaftlichen 
Arbeit in sich fiihlten, kaum andere gesicherte Stel- 
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lungen, als die akademischen Lehramter; es wurde 
daher um ein solches geworben, auch wenn gar kein 
innerer Trieb oder Beruf dazu vorhanden war. Und da 
die wissenschaftliche Befahigung fur den Eintritt 
und auch fur das Aufsteigen in der Universitatu- 
laufbahn entschied, so kamen auf die Lehrstuhle wohl 
auch Manner ohne allen Beruf zum Lehren. Es wird 
fiir die Universitaten und fur solche reine Gelehrte ein 
Gewinn sein, wenn sie nicht mehr gegenseitig mit ein- 
ander belastet sind. 

Auch fur die Studierenden ergiebt sich aus der 
Verbindung von Forschung und Unterricht eine Gefahr: 
es ist die, dass der Student nicht selten allzu frlih in 
den spezialistischen Betrieb der wissenschaftlichen 
Arbeit hineingezogen wird. Ich brauche mich nicht 
gegen das Missverstandnis zu verwahren, als ob ich die 
Einfuhrung in die wissenschaftliche Arbeit nicht fur 
eine wesentliche, ja die hochste Aufgabe des akade- 
mischen Unterrichts hielte. Aber alles Studieren beginnt 
mit dem Lernen. Und dies Lernen wird unsern Stu- 
denten schwerer gemacht als fruher. Die wissenschaft- 
liche Forschung fllhrt notwendig zu immer weiter 
gehender Spezialisierung der Arbeit. Die Folge in der 
Universit&tsverfassung ist die fortwahrende Vermehrung 
der Lehrsttihle und die entsprechende Verengung des 
Lehrgebietes. Statt des einen alten profe~sor phydces 
haben wir jetzt 8 oder 10 Professoren fur alle die ver- 
schiedenen Zweige der Naturwissenschaften, und ebenso 
im Gebiet der Geschichte und der geschichtlichen 
Wissenschaften. Die Folge ist, dass der Horer vielfach, 
statt  zuerst eine allgemeine Orientierung uber sein 
Gebiet, wie er  sie vor allem braucht, zu erhalten, so- 
gleich in eine Menge von Spezialuntersuchungen hinein- 
gezogen und mit einer Masse von Detail und Quilstionen 
uberechfittet wird. Die Lehrer behandeln nicht so sehr, 
was der Student braucht, als was sie selbst als Forscher 
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treiben. Und als Wirkung stellt sich dann nicht selten 
ein, dass Horer, die nicht finden, was sie brauchen und 
suchen, nun uberhaupt verzichten. Aiidere lassen sich 
gleich gefangen nehmen fur irgend eine Spezialunter- 
suchung, es ist die Gefahr, der die Eifrigsten und 'I'tich- 
tigsten am meisten ausgesetzt sind: von einem be- 
deutenden Lehrer eingenommen, vielleicht auch von 
einem Schule zu machen begierigen Docenten gleich 
mit Beschlag belegt, kommen sie nicht zu einer un- 
befangenen Hingebung an das aanze der Wissenschaft, 
zur Weitung des Gesichtskreises durch dgemeine 
Studien, sondern machen sich alsbald uber irgend eine 
QuiGstion und werden so verfuhrt, ehe sie recht gelernt 
haben, den Gelehrten zu agieren. Das kommt vor 
allem in der philosophischen Fakultat vor: man grabt 
sich sobald als moglich irgendwo ein. in der Hoffnung 
auf eine Goldader zu stossen. Daruber wird die all- 
gemeine wissenscliaftliche Ausbildung versuumt; kommt 
dann nm Schluss die Lehrerprlifung mit ihren Forde- 
rungen, so steht man geliruiikt, wenii die Sache nicht 
glatt geht; hat man doch eben das gethan, wozu man 
von seinem Lehrer angeleitet worden ist. Und kommt 
man hinterher ins Scliulamt, so fuhlt man sich erst 
recht deplaciert: von dem, was maii auf der Universitut 
getrieben hat, kann man zuntichst so gut wie gar nichts 
verwenden; und umgekehrt, was hier gefordert wird. 
das lint auf der ZJniversitiit nichts gegolten. Man fuhlt 
sich als Gelehrter zu vornehm fur die Arbeit eines 
Lehrers der Elemente und doch muss sie nun gethm 
werden. Es dauert oft lange, bis hier das innere Gleich- 
gewicht wieder getUndeii wird. 

2) Auch dem Wissensc l ia f t sbe t r ieb  erwachsen 
aus der Verbiiiduiig niit dem Uiiiversitiitswesen Gefahren. 
Ich hebc wieder zwei hervor. 

Die erste ist eine Art Pseudoproduktivitiit. Wissen- 
schaftliche Produktion ist die Vornussetzung und wird 
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darum zu einem Mittel, sich in der UniversitOtswelt 
eine Stellung zu verschaffen. Dadurch wird vor allem 
der jungere Mann leicht zu rascher und verfrlihter 
Produktion gedrangt, er  hat nicht Zeit seine Arbeiten 
ausreifen zu lassen, e r  beeilt sich etwas fertig zu 
machen, um bei einer frei werdenden Stelle als Be- 
nerber auf dem Platz zu sein. Und mancher folgt der 
Meinung, die iibrigens auch nicht ohne allen Grund ist, 
dass bei dem Wettbewerb nicht allein die Qualitat, 
sondern auch die Quantitht der Produktion Ausschlag 
gebend sei; die Quantittit ist so viel leichter fest- 
zustellen. 

Eine andere Gefahr ist, dass der Konkurrenzkampf 
um Amt und Stellung auch in den Wissenschaftsbetrieb 
hinuberwirkt. Der Ingrimm der Uebergangenen, die 
Erbitterung gegen die Begflnstigten, der Neid gegen 
die Erfolgreichen, das Misstrauen gegen die Einfluss- 
reichen, ailes das dringt aus der Universitatssphilre in 
die wissenschaftliche Litteratur und giebt der Kontro- 
verse und Polemik den giftigen Charakter, den sie viel- 
fach in Deutschland hat. Dazu spielen die Schulzu- 
strmmenhange hinein, man empfiehlt sich dem einfluss- 
reichen Mann durch Anpreisung seiner Arbeiten oder 
Schonung seiner Ansichten, vielleicht mit noch sichererem 
Erfolg durch beflissene Bekiimpfung seiner Gegner. Der 
unerfreuliche Zustand der wissenschaftlichen Kritik in 
Deutschland hangt mit alledem zusammen; sie lilsst 
Vornehmheit der Gesinnung und des Tones nur allzu oft 
vermissen. Bald ist sie absichtlich, zudringlich, schmeich- 
lerisch, bald wieder hochfahrend und hohnisch, auf 
herabziehen und schlechtmachen des Werkes und der 
Person mit hamischer Freude gerichtet: als das einzig 
Bemerkenswerte an einem Buche erscheinen die paar 
zufalligen Versehen, die der Kritiker darin entdeckt hat. 
Hat gar ein Werk Erfolg, so hungt sich unfehlhar die 
uble Nachrede daran. Go e t h e klassifiziert einmal (bei 
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darunter neben der Gattung der Neider noch eine b e  
sondere ,aus Mangel an eigenem Successu. 

Da ich einmal bei der Kehrseite der Dinge bin, so 
fuge ich hier gleich eine Bemerkung uber gewisse 
Schwachen hinzu, die man als moralische Berufskrank- 
heiten des Universitatsprofessors bezeichnen konnte; 
sie hangen, wie alle Berufskrankheiten, mit der Berufs- 
leistung zusammen und stellen sich vielfach als Kehr- 
seite der serufstugenden dar. Als die Kehrseite der 
Denkfreiheit, des Muts zu zweifeln und neue Gedanken- 
bahnen zu beschreiten, die man als die erste Berufs- 
ttichtigkeit des Forschers bezeichnen kann, erscheint 
die Neigung zum Besse r  wiss e n: ein Professor, wie es 
in jener Scherzdefinition heisst, ist ein Mann, der anderer 
Meinung ist. Und mit dem Besserwissen ist die auf- 
dringliche Rechthaberei gegeben: natiirlich, wer die 
Sache besser weiss, verlangt, dass die Andern ihm zu- 
horen und rechtgeben. In der That, Professoren, die 
reden und dozieren konnen und mogen, sind hauflg 
genug anzutreffen, einem Professor, der horen kann, 
wird man nicht oft begegnen. Bismarck  sagt einmal: 
in Deutschland treffe man keinen Menschen, der nicht 
d ies  besser verstehe, von der hohen Politik bis herab 
aufs Hundeflohen; ob er  dabei auch an seine Begeg- 
nungen mit Universitutsprofessoren gedacht hat? Ist mit 
der Rechthaberei Mangel an gesundem Menschenver- 
stand verbunden, wie er  mit Gelehrsamkeit ganz wohl 
zusammen besteht, dann wird sie zur entschiedenen 
Querkopfigkeit. 

Verwandt mit der Rechthaberei ist der Ho c h m  U t , 
eine Pflanze, die auf jedem Boden gedeiht, uberail die 
Farbe des Bodens annehmend. In der Universitatswelt 
ist der grosse Duns, wie man fruher sagte, das 
Tier", wie es in der heutigen Studentensprache heisst, 
eine bekannte Erscheinung. Mit dem Gefuhl der Ueber- 
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legenheit tritt er auf, e r  spricht mit dem Nachdruck 
dessen, durch dessen Wort die Sache entschieden ist, 
Widerspruch oder Zweifel wird als ungehorig mit er- 
hobenen Brauen zurtickgewiesen. Leicht verbindet sich 
die Sache mit dem Spezialismus: man sieht auf seinem 
Felde niemand aber sich und missachtet getrost, was 
man nicht kennt. Kant  spricht einmal von ,,Cyklopen 
der Wissenschaft", die ein unermessliches Gewicht von 
Gelehrsamkeit, die ,,Last von hundert Kamelen'' trugen, 
aber nur ein Auge hatten, niimlich ihre spezialistische 
Wissenschaft, das philosophische Auge fehle ihnen; er  
scheint sie besonders unter den, Philologen angetroffen 
zu haben, ,,Cyklopen der Litteratur" nennt er  sie. In 
der That hat unter diesen auch noch das 19. Jahrhundert 
vollendete und wahrhaft exemplarische Darstellungen 
des Typus hervorgebracht. Sie fehlen aber nirgends, 
nicht bei Juristen und Medizinern, noch bei Theologen 
und Philosophen. Man denke nur, um bei den Philo- 
sophen zu bleiben, an die Hohe des absoluten Selbst- 
bewusstseins, mit dem die Spekulativen auf die ubrigen 
Menschenkinder herabblickten, die blos mit dem Ver- 
stand an die Dinge herankonnten. Oder auch an 
S c h o p e n h a u e r ,  der aus seiner Universitatslaufbahn, 
wenn sonst nichts, so doch einen Hochmut von Hegel- 
scher  in seine Einsamkeit mit hinweg- 
genommen und auf zahlreiche Nachfolger im Gebiet der 
,,unzltnftigen" Philosophie vererbt hat; das absolute 
Selbstbewusstsein umgiebt hier das eigene Raupt statt 
mit der Professorengloriole mit ein wenig vom Schimmer 
d e r  Martyrerkrone: ein Wahrheitszeuge tauge freilich 
nicht zum Philosophieprofessor. So gehen die ver- 
wehten Samen des akademischen Hochmuts auch jen- 
seits ihrer Umzaunungen auf. 

Neben dem Hochmut gedeiht, um diese Blutenlese 
noch um eine weitere Spezies zu bereichern, auch die 
Ei te lke i t ;  es ist eine Pfirtnze, die in der offentlichen 
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Darstellung ihren Niihrboden hat. Auch die Unirersitrit 
bringt, so gut als die Btihne, stattliche Exemplare 
hervor. Ich tiberlasse ihre Beschreibung einem Mann. 
der vor hundert Jahren seine Beobachtungen angestellt 
hat; der Gottinger Mein e r s  schreibt, freilich nicht 
immer die Ruhe des Weisen oder des Spinozistischen ' 

Naturhistorikers der Affekte festhaltend: .Ich muss pe- 
stehen, dass ich die Beispiele des emporendsten Stolzes 
und der thorichtsten, sowohl gutmtitigen als widrigen 
Eitelkeit, die mir in dem Laufe meines ganzen 1,ebens 
vorgekommen sind, unter akademischen Gelehrten an- 
getroffen habe. - - Es wilre ein Glllck, wenn Gelehrte 
nur auf ihre gelehrten Kenntnisse und Verdienste eitel 
witren. Sehr oft sind sie es ebenso sehr auf die Gunst 
der Grossen der Erde, vorzuglich der Damen, auf 
Reichtum und Titel, auf ihre gut besetzte Tafel und 
feine Weine, kurz auf alles, worauf ungebildete und 
beschrilnkte Menschen stolz sind.' Und er  fahrt in 
seiner bioralisation fort: .Es ist fast nicht anders mog- 
lich, als dass in einer Klasse von Menschen, wo Stolz 
und Eitelkeit herrschen, auch Neid und Ei fersucht  
gemeine Fehler seien. Sie offenbaren sich unter den 
Gelehrten ebenso oft auf eine 18cherliclie als gehiissige 
Art. binn gebe nur Acht, wenn einer eine Besoldungs- 
Zulage oder einen hoheren Titel erhiilt. - - Aehnliche 
Erscheinungen zeigen sich, wenn ein junger Mann eineii 
ungewohnlichen Beifall erhalt; wie liilufig sind Falle, 
dass biitnner, die ohne allen Streit zu den ersten ihres 
Fachs gehoren und dieses auch sclbst glauben, dennoch 
das kleinste lieben ihnen aufkeimende Verdienst nieder- 
zutreten oder zu entfernen sich bemuhen. Der 
gliihendste Liebhaber kann nicht eifersuchtiger auf 
seine Geliebte sein, als nianche Gelehrte es auf den 
Ruhm uiid Beifall in ihrem Fach sind.'*) 
-. - -  

*) \Ir i n v r s ,  Verf;issiing iiiid Vc~rwaltiiiig der deutsr.hcii I'iii- 
rwsitiitchii 11, I t i .  Wer Frriidr :in t lw 1.llstcwiig hat, wird (bin Biich 



Die ITiiiversiMtslehrer und der Universitatsiinterricht. 221 

Ich lasse die Sache stehen, wie ich sie finde, und 
bemerke nur noch, dass auch diese Schwache offenbar 
mit dem Beruf in umachlichem Zusammenhang steht. 
Ist auch der Unterricht an sich kein hoffartiges Ge- 
schiift, so hat doch der Vortrag der Wissenschaft von . 
einem Universitiitskatheder etwas Verfuhrerisches flir 
die Einbildung. Der Lehrer in der Schule fiihlt be- 
sandig den Widerstand der Wirklichkeit, der Katheder- 
rortrag wird viel weiiiger .darauf gestossen: der Pro- 
fessor halt seine Vorlesung, geht unter der iiblich ge- 
wordenen Beifallsbezeugung mit dem Pedal ab und ist 
fiberzeugt, das ganze Auditorium erleuchtet und iiber- 
zeugt zu haben. Kein Wunder, dass hier jener Habitus 
sich ausbildet, den Mephistopheles, in Fausts Professoren- 
gewand, sich entrustend, so trefflich persifliert: wie man 
so virllig recht zu haben meint. 

Und noch eins mag zur Entlastung dienen: die 
liebevolle Aufmerksamkeit, deren sich der Universituts- 
gelehrte von Seiten der Presse zu erfreuen hat. Von 
der Habilitation an wird aber ihn als eine offentliche 
und wichtige Personlichkeit berichtet; bei jeder neuen 
Stufe, die er  erklimmt, wird er  dem Publikum in Er- 
innerung gebracht. Jede Berufung wird an alle Zei- 
tungen des Deutschen Reiches telegraphiert, wochen- 
lang ist das deutsche Volk in Spannung, ob er  dem 
Ruf folgen wird, oder ob es gelingt, ihn der Uni~ersitUt, 
die er  mit seiner Gelehrsamkeit schmiickte und nun mit 
seinem Verlust bedroht, zu erhalten. Endlich kommt 
die Zeit der Jubililen, und jedesmal erscheint er  wieder 
unter bengalischer Beleuchtung auf der Btihne, wird von 
der Presse, den Schiilern und Kollegen als un~ergleich- 
liche Zierde der Wissenschaft gefeiert. In der That, es 
gehort eine nicht gewohnliche Widerstandskraft dazu, 

von J.  Flach,  der deutsche Professor der Gegenwart (1886) eich 
nicht entgehen lassen; im ubrigen ist es weder eine lehrreiche 
noch erquickende I,ekture, nicht einmal witzig geschrieben. 
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alles dies ohne einige Umnebelung des Kopfes zu 
tiberstehen. 

Genug, genug, von diesem Menschlichen, Allzu- 
menschlichen. Oder ware es besser gewesen tiberhaupt 
nicht davon zu reden? Ich denke doch, es musste da- 
von geredet werden. Nicht um die Universit&tsprofes- 
soren der Geringschfitzung preiszugeben, es fehlt heut- 
zutage, neben thorichter Verhimmelung, an  solcher 
keineswegs; auch nicht in der Hoffnung, dass es gelingen 
konnte, diese Untugenden durch getreue Abbildung 
oder durch moralisierende Beredsamkeit auszurotten: 
sie werden so lange nachwachsen, als die menschliche 
Natur und die Umstande dieselben bleibeu; sondern 
weil ich es als eine der Sache schuldige Aufrichtigkeit 
empfand, in einer Darstellung, wo von dem Guten und 
Rtihmlichen auf deutschen Universitaten so viel die Rede 
ist, auch das zu nennen, was nicht gut und nicht rtihm- 
lich ist. Auch mochte ich die Abbildung der Kehrseite 
nicht den Uebelgesinnten allein Uberlassen; hier schien 
sie auch, durch Einordnung in das Ganze, auf das ihr 
zukommende Mass von Bedeutung zurtickgeftihrt werden 
zu konnen. 

3) Das  P r iva tdocen ten tum.  Der Lehrkorper 
der deutschen Universitiit umfasst, wie schon oben 
(S. 127) dargelegt worden ist, zwei ihrer rechtlichen 
Stellung nach durchaus unterschiedene Elemente : 
Prof e s  s o r e n, ordentliche und ausserordentliche, und 
P r iva t  d o C e 11 ten. Ueber die Rechtsverhaltnisse ist 
dort das Notwendige gesagt; ich mochte hier tiber die 
Bedeutung dieser Einrichtung, besonders auch uber die 
Bedeutung des Privatdocen tentums fur den Einzelnen 
und die UniversitAt ein paar Bemerkungen einftigen. 

Im ganzen gilt jetzt das Privatdocententum als die 
Vorstufc der Professur. Durch drei Stufen geschieht in 
der Regel das Aufsteigen: als Priratdocent tritt man in 
die wkndcmische Laufbahn ein: nach einer ktirzeren oder 
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Iiingeren Reihe von Jahren wird, wer sich als Privat- 
docent durch wissenschaftliche Leistungen hervor- 
geth~n und als Docent bewilhrt hat, zum Extra- 
ordinarius befordert, und endlich erreicht er  in einem 
ordentlichen Lehramt die letzte Stufe. Ailerdings sind 
Ausnahmen von diesem Stufengang so haufig, dass von 
einer Regel kaum geredet werden kann. Nicht nur 
wird die mittlere Stufe, das Extraordinariat, haufig iiber- 
sprungen, es kommt auch nicht selten vor, dass Mhnner 
aus anderen Berufen, die durch wissenschaftliche Ar- 
beiten sich einen Samen gemacht haben, in eine Pro- 
fessur berufen werden, ohne sich zuvor als Privat- 
docenten habilitiert zu haben, so vor allem in der theo- 
logischen und philosophischen Fakultiit, dort aus dem 
geistlichen, hier aus dem Schulamt. Doch scheint der 
Uebergang, besonders aus dem Schulamt in eine Pro- 
fessur seltener zu werden; es hangt mit der Anspannung 
d e r  Forderungen an den Lehrberuf zusammen, wodurch 
die  fiir wissenschaftliche Arbeit freie Zeit beschrankt 
wird, wie denn iiberall die Absperrung der Berufe gegen 
einander zunimmt. Ein durchaus nicht wllnschens- 
werter Vorgang; es sind viele hervorragend tllchtige 
akademische Lehrer aus dem Gymnasiailehrerstand 
hervorgegangen; und dass sie Uebung im Lehren und 
Kenntniss der Schule und ihrer Forderungen mitbrachten, 
war  auch ein Gewinn fiir die Universitat. 

Auf der andern Seite ist es nichts Ungewohnliches, 
dass die mit der Privatdocentur begonnene akademische 
Laufbahn wieder aufgegeben wird; der Uebergang in 
eine andere Lebensstellung, an eine Bibliothek oder ein 
wissenschaftliches Institut, in ein Schul- oder geistliches 
Amt ist nicht selten. Oder sie endigt mit einem Extra- 
ordinariat oder auch einer Honorarprofessur. Und auch 
-das kommt, wenngleich nur selten vor, dass Einer sein 
lebenlang Privatdocent bleibt. Nur in der medizinischen 
Fakultat ist auch dies nicht ungewohnlich; es hungt 



damit zusammen, dass hier die Habilitation Uberhaupt 
einen etwas anderen Charakter 'hat; sie bedeutet viel- 
fach nichts als eine Folie fllr den arztlichen Beruf, der 
durchaus der Hauptberuf bleibt. 

Derartige Ausnahmen vorbehalten, so gilt also als 
Regel jener Stufengang. Die Folge ist das Nebenein- 
ander von zwei Kategorien von akademischen Lehrern, 
einer ofkiellen und einer unofflziellea: neben den an- 
gestellten und besoldeten Professoren giebt es in jeder 
Fakultat eine grossere oder kleinere Zahl von Gelehrten 
ohne Arntscharakter, die aber im llbrigen als Lehrer 
gleichgestellt sind. Es ist das eine der deutschen Uni- 
versitlit eigentumliche Ordnung; sie ist von Fremden 
oft als die Quelle ihrer Kraft gepriesen worden. Ich 
versuche ihre Bedeutung mit ein paar Strichen zu be- 
zeichnen. 

Zuerst ein Allgemeines: der akademischen Lauf- 
bahn wird dadurch der Charakter eines freien Berufs 
aufgepritgt, mehr als ihn irgend ein anderer amtlicher 
Beruf hat. Der Eintritt erfolgt nicht durch Berufung, 
Ernennung, Wahl, Konkurs, sondern durch den freien 
Entschluss der Einzelnen. Wer immer den Beruf zu 
wissenschaftlicher Arbeit und Lehrthatigkeit in sich 
fuhlt, der kann, sobald er  sich vor einer Fakultat ttber 
die Fiihigkeit ausgewiesen hat, der inneren Stimme folgen 
und in freiester Stellung die Probe machen. Er tiber- 
nimmt kein Amt, keine Pflicht, andererseits ubernimmt 
die Universitat, der Staat keine Verpflichtung gegen 
ihn: der Privntdocent hat die freieste, unabhangigste 
Stellung, die es in der Welt giebt; er  bleibt Privat- 
gelehrter, aber mit der Moglichkeit, nach Gefallen sich 
eine Lchrthutigkcit unter der akademischen Jugend zu 
griinden. Kein Zweifel, dass die grosse Anziehungskraft 
dieser Stellung fiir die freiesten und mutigsten Geister 
nicht zum wenigsten hierauf beruht; kein Zweifel auch, 
dass dem akademischen Lehramt hierdurch immer 
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'inner zugefuhrt werden, deren Sinn nicht in erster 
nie auf das Ansehen und die Sicherheit des Amts, 
ndern auf die Freiheit wissenschaftlicher Arbeit und 
I Selbstandigkeit einer akademischen Stellung gerichtet 
.. Ware der Eintritt in die Laufbahn, wie in andern 
indem, mit einer Konkursprufung zu erreichen, worin 

galte, die Befahigung nicht zu wissenschaftlicher 
.beit, sondern die Beherrschung des ganzen Stoffs 
ies Fachs einer Prtkfungskornmission nachzuweisen, 
ire der Beginn der Lehrthatigkeit mit vom Minister 
geteilten und bezahlten Kursen an irgend einer 
~kult&t des Landes zu machen: dann wltrde mancher, 
,n ein solches zugewiesenes Geschaft nicht lockte, den 
e Notwendigkeit einer Vorbereitung auf eine den 
nzen Umfang des Fachs umfassende Prtifung, die 
igewissheit des Ausfalls eines Konkurses und die Ab- 
mgigkeit eines agrkgd schreckte, auf die Universitats- 
ufbahn uberhaupt verzichten, sie denen uberlassend, 
e durch Sicherheit enzyklopadischen Wissens und 
igsamkeit in jede Stellung, vielleicht auch durch ge- 
hickte Wahl ihrer politischen Ansichten sich empfehlen. 
.e deutsche Ordnung ermuntert zum Eintritt in die 
~iversitatslaufbahn diejenigen, die tiberzeugt sind, an 
:end einem Punkt die wissenschaftliche Erkenntnis 
irch ihre Arbeit fordern zu konnen. Und sie lasst 
nen nach der Habilitation, ohne ihre Dienste irgend- 
le ftir Aufgaben, die sie nicht sich selber stellen, in 
ispruch zu nehmen, freiesten Raum. So wird der 
:ademischen Laufbahn durch die Form ihrer ersten 
ufe aufs sichtbarste der Charakter eines freien 
3lehrtenberufs aufgedriickt. 

Ist auf diese Weise das Privatdocententuin fur das 
:ademische Wesen selbst von grundlegenderBedeutung, 
sind auch fur den Einzelnen diese Jahre von nicht 

!ringer Wichtigkeit. In freiem Verhultnis der Univer- 
At angegliedert, hat e r  Gelegenheit, seine Beffiigung 
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die Lehrthiltigkeit in der Regel in ziemlich engeix  
Grenzen, so ist sie doch fIir den Docenten nicht rer- 
loren; er  hat Gelegenheit, sich im kleinen Kreis in d e r  
Kunst des akademischen Unterrichts zu tiben, und s i e  
will doch auch gelernt sein. Aelteren Gelehrten, d i e  
gleich mit amtlichem Lehrauftrag das Katheder be- 
s t iege~~,  ist es nicht immer leicht geworden, den rechten 
Ton fur den Lehrvortrag zu finden. Der jflngere l e b t  
sich hinein, Fehlgriffe, die bei ersten Versuchen nicht  
apbleiben, werden vor wenigen gemacht und leichter 
Iiberwunden. Andererseits, fallt die Probe unglinstig 
aus, so ist der Ruckweg noch offen. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist das P,rivatdocen- 
tentum auch fur die UniversitEltsverwaltung eine unver- 
gleichlich gunstige Einrichtung. Es stellt sich ftkr s ie  
als eine freiwillige Probezeit junger Gelehrter fur d a s  
akademische Lehramt dar, ohne dass ihr daraus irgend- 
welche Verpflichtungen oder Lasten erwachsen. Aus  
den sich zur Verfugung stellenden Privatdocenten k a n n  
sie jederzeit nach Bedarf getibte und erprobte Kriifte 
zur Erg&iizung der Lucken im offiziellen Lehrkorper 
entnehmen, ohne wie bei anderen Aemtern durch An- 
wartschaft gebunden zu sein. Sie kann, ohne Rechts- 
anspruche zu kriknken, den Einzelnen auch dauernd 
ubergehen, ihm uberlassend, daraus die Folge zu ziehen, 
welche er fur angemessen halt. 

Fur die Fakultiiten aber bedeutet die Einrichtung 
des Privatdocententums, dass ihnen die erste Auswahl 
fur das akademische Lehramt ubertragen ist. Durch die 
Erteilung der wnia legeudi verleihen sie das Recht, sich 
in den Kreis derer zu stellen, aus denen der Ersatz fur 
das offizielle Lehramt iii erster Linie entnommen wird. 
Es ist damit ein Rest der alten korporativen Verfassung 
erhalten. 

Endlich bildet auch die Lelirthstigkeit der Prirat- 
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docenten einen doch nicht ganz unwichtigen Faktor im 
Unirersitiitsunterricht. Zunachst dadurch, dass ihre Vor- 
lesungen und Uebungeri manche Lacken ausfullen und 
manchem BedIlrfnis Befriedigung verschaffen, das sonst 
unbefriedigt bliebe. Dann aber wirkt die Konkurrenz 
und die durch das Dasein der Privatdocenten erst ver- 
wirklichte Freiheit der Wahl des Lehrers heilsam. 
In der Regel wird ja der offizielle Vertreter des Fachs 
als der lltere und bekanntere Gelehrte einen grosseren 
Kreis von Horern um sich versammeln; dazu ist er  
Vorsteher eines etwa vorhandenen Instituts oder Semi- 
nars, auch Examinator in den akademischen, vielleicht 
auch in den staatlichen Prufungen. Dennoch hindert 
den Studierenden nicahts, besonders wenn er  das 
Examen nicht an dieser Universitat zu machen vorhat, 
dem Privatdocenten den Vorzug zu geben, wenn er  
seinen Unterricht forderlicher findet; er  ist nicht ge- 
ncltigt, bei einem Lehrer, der ihm nicht zusagt, zu 
hiiren. Und so geschieht es doch nicht so selten, dass 
ein Privatdocent einen ansehnlichen Horerkreis um 
sieh sammelt, besonders in der philosophischen und in 
der medizinischen Fakultut. 

In der Regel ist diese Konkurrenz der oInziellen 
und der nicht offiziellen Lehrer zugleich die Kon- 
kurrenz ulterer und jtingerer: ein Verhiiltnis zugleich 
fruchtbarer Erggnzung und Wechselwirkung. S chop  eii- 
hauer bemerkt in der Vorrede zur zweiten, 26 Jahre 
nach der ersten erschienenen Auflage der ,Welt als 
Wille und Vorstellungu, dass die beiden Blinde (der 
zweite war zu dem ersten aus der Jugendzeit stsmmen- 
den hinzugekommen) ein ergunzendes Verhltltnis zu 
einander hatten: der erste habe das voraus, was nur 
das Feuer der Jugend und die Energie der ersten Kon- 
zeption verleihen konne, wogegen der zweite jeiieii 
ubertreffe durch die Reife und vollstiiildige Durcli- 
arbeitung der Gedanken, welche d e i n  den Friichtcn 
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eiiies luiigeii 1,cbeiislliut'es uiid seiiies Fleisscs zu tlieil 
werde. Ein Alinliches Verhaltnis findet zwischen dem 
jugendlichen Privatdocenten und dem gereiften Professor 
statt. Da es nicht moglich ist, in derselben PersUnlich- 
keit beide Altersstufen neben einander zu haben, so 
haben wir sie in den beiden Lehrergenerationen: die 
altere durch Reife der Erkenntnis und erprobte Lelir- 
und Forschungsme thoden, die jungere durch jugeiid- 
lichen Mut, neue Wege zu suchen und rasche Leh- 
haftigkeit des Geistes uberlegen. 

So tragt das Nebeneinander der beiden Arten von 
Lehrern ohne Zweifel dazu bei, unserem akademischen 
Unterricht frisches Leben zu erhalten und ihn vor dem 
Schlendrian zu bewahren. Der jtingere M ~ M  muss sein 
Bestes thun, um neben dem alteren und angeseheneren 
uberhaupt sich eine Wirksamkeit zu verschaffen. Uni- 
gekehrt darf auch der altere, um sich in seiner Stellung 
zu erhalten, sich nicht bequem gehen lassen, wozu 
Alter und Sicherheit neigen. Um die Jugend amuziehen, 
muss er  selber frisch bleiben und an den lebendigen 
Bewegungen der Gegenwrart Anteil nehmen; wollte e r  
sich ganz in seine festen und fertigen Gedanken ein- 
spinnen, oder gar auf seinen Lorbeeren sich zur Rulie 
legen, so wurde er  bald die lebendige BerIthrung mit 
der Jugend verlieren und seinen Horerkreis schwinden 
sehen. 

Zugleich sind in den beiden Gruppen von aka- 
demischen Lehrern die beiden Tendenzen dargestellt, 
auf denen, wie alles geschichtliche Leben, so auch das 
der Wissenschaft beruht: die erhaltende und fort- 
schreitende. Die Tendenz zur Neuerung ist dargestellt 
in den jungen, aufstrebenden Doktoren; in ihnen ist das 
Verlangen lebendig, durch neue Gedanken und Ent- 
deckungen die Sache zu fordern und sich selber einen 
Namen zu machen, das ylzts ultra der Wahlspruch der 
Jugend. Die andere Tendenz ist dargestellt in den 



XAnuern von anerkannter Geltung, ihr Wahlspruch das 
pnrtn ttseri; eine nicht minder notwendige Tendenz: 
Kare nicht der Trieb zur Erhaltung und Befestigung 
der anerkannten Wahrheit vorhanden, so wurden sich 
unaufhorlich allerneueste Gedanken jagen und es nicht 
zu einem sicheren Bestande komnien lassen, der auch 
ftir die neuen Gedanken unentbehrlich ist: am Wider- 
stand der anerkannten Gedanken allein entfalten sie 
yich und werden sie zugleich gesichtet. Uebrigens ist 
natiirlich nicht meine Meinung, dass Professoren nichts 
Seues mehr einfitiit, oder dass alle Privatdocenten Er- 
finder neuer Gedanken oder Systeme sind oder sein 
mussten. Nur, es kommt im Leben ein Tag, wo die 
Vergangenheit das Uebergewicht Ober die Zukunft er- 
langt, und im ganzen wird es so sein, dass Privat- 
docenten diesen Tag vor sich, Professoren aber hinter 
sich haben. 

Zum Schluss ein paar Zahlen, aus denen die Zu- 
sammensetzung des Lehrkorpers hervorgeht. Eine Zu- 
sammenstellung von Conrad (bei Lexis, Deutsche Univ. 
P. 1-56 f.) giebt von dem Bestand und der Entwickelung 
des Lehrkorpers in der zweiten Halfte des 19. Jahr- 
hunderts und dem Verhaltnis der Zahl der Docenten 
zur Zahl der Studenten folgendes Bild. Es waren vor- 
handen an Ordinarien, ausserordentlichen und Honorar- 
Professoren und Privatdocenten in den einzelnen 
Fakultaten: 

Jahr I Theologen Juristen 
I 

Mediziner 1 Philosophm 
I 
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Es entfielen Studenten auf einen Docenten: 

Es entfielen Studenten auf jeden Ordinarius: 

Jahr 

1840 
1870 
1 892 

I 
Theologen Juristen Mediziner I Pbilosoyhcu 

,I I 

8 ' 5 
17 15 6 
27 

Zwei SWcke fallen nii den Ziffern, wie sie diese 
Tabelle zeigt, in die Augen: das erste, dass die Zahl 
der Studierenden rascher als die der Lehrer gewachseii 
ist, sodass die Zahl der Horer, die auf einen Docenten 
kommen, jetzt grosser ist als vor 50 Jahren; vor allem 
gilt dies von den drei oberen Fakultaten, zumeist der 
juristischen und medizinischen; statt 30 kommen jetzt 
47 Horer auf den juristischen, statt 17 kommen 41 auf 
den medizinischen Ordinarius. Das andere ist, dass die 
Zahl der Privatdocenten in den beiden ersten F a h l -  
taten, trotz der Zunahme der Ordinariate, absolut und 
relativ im Abnehmen ist, wogegen sie in der medizini- 
schen und philosophischen Fakultllt ausserordentlich 
gestiegen ist, ebenso wie auch die Zahl der Extra- 
orditiariate im bestandigen Wachstum ist. Es hiingt 
augenscheinlich mit der rasch fortschreitenden Speziii- 
lisieruiig der Forschung zusammen, die immer neue 
1,elirfncher notig macht. 

6. D a s  pe r son l i che  Verhi i l tnis  d e r  U n i v e r -  
s i t i i t s lehrer  und Studenten.  Im ganzen wird man 

Jahr 

1 840 
1870 
1 892 

Theologen Juristen ' Mediziner Philoaoplieii 

26 , .W 17 
I 

10 
L7 2 4 1 7  12 
33 47 4 1 ' 14 
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das Verhutnis der Lehrenden und Lernenden auf den 
deutschen Universitaten als ein durchaus erfreuliches 
bezeichnen durfen: es ist ein Verhaltnis freier Achtung 
und gegenseitigen Vertrauens. Konflikte, wie sie in der 
Schulsphare diesem Verhllltnis nicht fremd sind, wie sie 
auch auf aiiswltrtigen Universitaten vorkommen, sind 
gegenwartig etwas beinahe Unerhortes. Die Voraus- 
setzung fur dies Verhultnis ist offenbar die, dass es 
ganz auf Freiheit beruht. Professoren und Studenten 
stehen sich nicht als Vorgesetzte und Untergebene 
gegentiber, wie es da notwendig der Fall ist, wo die 
Professoren zugleich die Rolle von Aufsichts- und 
Prilfungsbeamten haben, sondern, wie es die tibliche 
Anrede sagt: als Kommilitonen, als Kampfgenossen, ver- 
bunden zur Erweiterung des Reichs der Wahrheit, zur 
Minderung des Reichs der Unwissenheit und des Irrtums. 
Naturlich fallt dabei den Professoren als den Aelteren 
und in diesem Kampf Erprobten die Rolle der Eyihrer, 
der Vorangehenden zu; aber nicht als vorgesetzte Be- 
amte, sondern. als freigewahlte Filhrer stehen sie den 
Studierenden gegenuber: der Einzelne wuhlt sich, wie 
die Universitlit, so den Lehrer, und mag er  ihm nicht 
mehr folgen, so hindert ihn nichts, jeden Tag abzufallen 
und andere Wege zu gehen. 

Dieser vollen Freiheit des Verhaltnisses, die bei 
der  herrschenden Freizugigkeit auch durch die Rtick- 
sicht auf die Prufung keine erhebliche Einschrankung 
erfahrt, verdankt es der deutsche Universitatslehrer, 
dass e r  des Kampfes mit heimlichem Uebelwollen oder 
offener Feindschaft ganz tkberhoben ist. Verletzungen 
der  Achtung und Storungen kommen in den Vorlesungen 
und Uebungen kaum jemals vor, und wo es geschieht, 
z. B. durch Zuspatkommen oder unziemliches Verhalten, 
da  ubt das Auditorium selber die Polizei aus. Ein Ein- 
greifen der akademischen Disziplinargewalt an diesem 
&kt ist etwas geradezu Unerhortes. 
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Von der anderen Seite her wird von den Lehrern 
den Studierenden regehassig mit Vertrauen und freund- 
licher ~ienstbereitschaft begegnet. Beratung und AUS- 
kunft wird dem, der darum anspricht, nicht leicht ver- 
sagt werden. Ein nilheres personliches Verhaltnis 
bildet sich in den Uebungen und Seminaren; es  wird 
nicht selten zur Grundlage einer dauernden Arbeits- 
gemeinschaft, wohl auch eines innigen Freundschafts- 
verhaltnisses, das durchs ganze Leben verbindet. Man 
wird sagen dilrfen: wer sich nicht, sei es durch 
Schuchternheit, sei es durch Indolenz abhalten lusst, 
ein engeres Verhaltnis zu suchen, dem wird es, wenn 
er eines -solchen durch Ernst und nichtigkeit sich 
wlirdig erweist, nicht leicht fehlen. Uebrigens wiire 
auch hier wieder der Privatdocenten zu gedenken: im 
Alter und in allen Lebensverhaltnissen den Studiereii- 
den nuher stehend, bilden sie nicht selten den Mittel- 
punkt eines kleinen personlichen Kreises, besonders 
auch iilterer Studierenden; bilden wohl auch ein ver- 
bindendes Glied zwischen den Professoren und den 
Studenten. Und auch daran wiire zu erinnern, dass die 
Versammlungen und festlichen Veranstaltungen der ge- 
samten Studentenschaft oder einzelner Vereinigungeii 
namentlich an den kleineren Universitaten gern von 
den akademischen Lehrern besucht werden, wie denn 
auch eine mehr oder minder regelmassige Teilnahme 
an den Sitzungen der wissenschaftlichen Vereinigungen 
nichts Seltenes ist. Und es ist bemerkenswert, dass von 
den Studierenden auf solches Entgegenkommen regel- 
massig grosser Wert gelegt wird. 

Wir hiitten hiernach alle Ursache mit den ge- 
gebenen Verhaltnissen zufrieden zu sein. Doch werden 
wir uns nicht verhehlen durfen, dass an diesem Punkt 
sich eine allmahlige Verschiebung vollzieht: der Ab- 
stand zwischen den Professoren und Studenten ist im 
Wachsen, besonders an den grosscn Universitilten. Hier 



I 
Die Luiver~itiitelehrer und der UniversitBtaiinterricht. 

ist die Begegnung im Horsaal vielfach die einzige Be- 
ruhrung mit dem Lehrer; nur ein kleinerer Kreis wird 
ihm in den Uebungen auch personiich bekannt. Am 
wenigsten ist dies wohl in der juristischen Fakultat der 
Faii; mehr in der theologischen und philosophischen, 
wo die Beziehungen enger geblieben sind. Und in der 
medizinischen fUhren die Kliniken zusammen. 

Es sind Wandlungen in den allgemeinen Verhalt- 
nissen, wodurch diese Erweiterung des Abstandes be- 
dingt wird. Zunachst die grosse Zunahme der Frequenz. 
Ich erinnere an die oben (S. '230) gegebenen Zahlen: 
iii der juristischen Fakultiit kam 1840 ein ordentlicher 
Professor auf 30, jetzt auf 47, in der medizinischen 
damals auf 17, jetzt auf 41, wahrend in den andern 
beiden Fakultaten das Verhiiltnis sich weniger ver- 
schoben hat. In demselben Sinne wirkt der mit der 
Entwickelung der Verkehrsmittel haufiger gewordene 
Wechsel der Universi t%t ; die durchschnittliche Dauer 
des Aufenthalts auf einer Uriirersittit ist bis auf drei 
Semester und darunter lierabgegangen; nicht wenige, 
besonders Juristen, wechseln fast jedes Halbjahr. Und 
auch bei den Professoren kommt hin und wieder ein so 
rascher Wechsel vor, dass es sich nur um Gastrollen 
\-On ein paar Semestern zu handeln scheint. 

Dann aber scheint mir noch ein anderer Umstand 
in Betracht zu kommen: die Stellung des Professors ist 
vornehmer und dadurch der Abstand von dem Studenten 
grosser geworden. Im 18. Jahrhundert war die soziale 
Steilung des Universitutsgelehrten noch eine sehr be- 
scheidene, das Einkommen meist knapp, die Lebens- 
haltung nicht weit von der Grenze der Durftigkeit. 
Man erinnere sich K a n  t s ,  dessen aussere Lebensfuhrung 
aus den spiiteren Tagen aus sehr detaillierten Be- 
schreibungen seiner Hausgenossen bekannt genug ist. 
Sie liegt gewiss nicht unter dem Durchschnitt, er  war 
zuletzt ein wohlsituierter Mann; und doch, wie eng und 



ilrmlich wurden vielen unter den Heutigen diese Wohn- 
raume, dieser Hausrat, diese Geselligkeit vorkommen. 
Oder man lese den Abschnitt ,ilber die Bestimmung und 
Bildung der Professorenu bei Meiners  (TI, 10 ff.). Die 
meisten, bemerkt er, stammen aus unbemittelten Familien 
und bleiben ihr Leben lang in durftigen Verhilltnissen, 
so dass sie ftir ihre gesellschaftliclie Bildung wenig zu 
thun in der Lage sind, daher es so hlufig geschieht, 
,dass akademische Lehrer zu allen anderen (3eschUften 
aiisser ihren gelehrten Arbeiten untilchtig sind: dass die 
beruhmtesten Manner sich im gemeinen Leben wie 
Kinder oder gnr wie Menschen aus dem niedrigsten 
Pobel betragen: dass sie endlich im Umgang mit anderen, 
besonders mit den Grossen, wie Bewohner einer anderen 
Erde erscheinen und sich dadurch Verachtung oder 
Geringschutzung zuziehenu. 

Diese vor grade hundert Jahren iiiedergeschriebcne 
Betrachtung bcriihrt uns wie eine Stimme aus einer 
anderen Welt. Mag der schnellfertige Meiners rerallge- 
meinert und iibcrtrieben haben, die Richtung, nnch der 
er es thut, ist charakteristisch, so wtirde heute niemand 
schreiben. Der Universit&tsprofessor ist seitdem zu einer 
sehr angesehenen Stellung tibernll aufgestiegen, in der 
Gescllschaft heimisch, auch auf dem Parkett des Hofes 
kein Fremdling, bewegt er  sich liingst nicht melir niit 
der Empfindung der ~nferioritkt in der Gesr?llschaft der 
,Grossenu. Eine VerAnderung in der personlichen Dar- 
stellung entspricht der T'erilnderung in der Stellung; 
es giebt auch heute noch weltabgewendete und n-elt- 
unkundige Gelehrte unter den Professoren, aber sie I)e- 
stimmen nicht mehr den Rerufstypus. In rtlleii Frikul- 
tiiten finden sich Miinner, die an Sicherheit und Welt- 
gewandtheit sich jeder Umgebung gen-achsen ftlhleii. 

Ohne Zweifel sind es, abgesehen von der allge- 
meinen Wniidlung in der gesellschaftlichen Schichtung, 
dem Aufsteigen des siirgertuins und dem Sinken des 



Adels an wirtschaftlicher und politischer Bedeutung, in 
erster Linie die grossen wissenschaftlichen Leistungen 
der voraufgegangenen Professorengenerationen, denen 
der Stand die Hebung des offentlichen Ansehens ver- 
dankt. Das grossere Ansehen hat dann wieder dem 
Berufsstand in wachsender Zahl Manner aus den wohl- 
habenden und vornehmen Schichten der Bevolkerung 
zugefuhrt; ebenso ist die VerschwHgerung mit diesen 
Kreisen haufig geworden. Zugleich ist auch das vom 
Amt direkt und indirekt abhilngige Einkommen ge- 
stiegen, so dass jetzt auch grosse Einkommen erreicht 
werden, vor allem in den grossen medizinischen und 
juristischen Fakultaten, hie und da auch in der philo- 
sophischen. Dem Einkommen hat sich wieder die 
Lebenshaltung angepasst, es fehlt wohl keiner Univer- 
sitat mehr wenigstens an einzelnen Mitgliedern, die auf 
grossem Fusse leben und ein grosses Haus machen. 
-Auch der Staat hat es an sich nicht fehlen lassen; e r  
ist mit Titeln und Auszeichnungen aller Art immer frei- 
gebiger geworden. 

So ehrlich erworben diese ansehnliche Stellung des 
Standes ist und so sehr sie dem Universitatswesen iii 
mancher Richtung zu gute kommt, so hat sie doch die 
minder erfreuliche Nebenwirkung, dass der Abstmd 
zwischen dem Professor und dem Studenten damit 
wilchst. Es geschieht ohne alle Absicht, ja, ohne 
Wissen und Willen, dass ein Mann, der in der Gesell- 
schaft eine Stellung einnimmt, dem ein grosses Ein- 
kommen die Unterlage fur eine grossartige Lebens- 
haltung bietet, dem Studenten fremder und ferner 
gegenubersteht, als es der alte Universitiitslehrer thnt. 
E r  mag innerlich ein schlichter Mann geblieben sein, 
dennoch ist sein Haus, seine Umgebung nicht mehr so 
gestimmt, dass ein einfacher Student darin sich 
heimisch fa l te .  Man denke, mit welcher Empfindung 
ein solches Haus die Zumutung aufnehmen wiirde, als . 
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Studentenpensionat zu dienen, wie es viele Hallesche und 
Gottinger Professorenhiluser im 18. Jahrhundert thaten. 

Will man einen unmittelbaren Eindruck von dieser 
Wandlung haben, so nehme man einmal die Tagebucli- 
Aufzeichnungen zur Hand, die A. Twes  t en  wahrend 
seines Berliner Universitatsstudiums in den Jahren 1810 
und 181 1 gemacht hat. *) Er kam, der Sohn eines Unter- 
offiziers in der danischen Armee zu Glilckstadt, nach 
Berlin zu eben der Zeit, da die neue Universiat sich 
bildete. In knrzester Frist stand er  mit einer Reihe der 
hervorragendsten Mitnner in personlichem Verkehr: 
F. A. Wolf forderte ihn auf, zweimal in der Woche zu 
einem Spaziergang zu kommen, sah ihn auch tags und 
abends bei sich zu Hause; in Heindorfs und bald auch 

, in Boeck hs  Hause las er abends mit einem kleinen 
Kreise einen griechischen Schriftsteller, Y C h le i  er- 
m a c h e r  lud ihn ein, ihn abends bisweilen zu besuchen: 
auch bei Niebuhr finden wir ihn ofters in Gesell- 
schaft; F i c h t e  liess sich von ihm nach der Vorlesung 
interpellieren und gab Erliiuterungen des Vorgetragenen: 
auch liess er  von den Nitgliederii eines Konversn- 
toriums Ausarbeitungen aber von ihm gegebene 
Themata machen, die er dann mit einer Beurteilung 
zurlickgab. Es wird niemand fur wahrscheinlich halten. 
dass einem aus solcher Gesellschaftssphare kommenden 
fremden Studenten gegenwurtig in Berlin eine solche 
Aufnahme zu teil werden wurde. 

Z W E I T E S  K A P I T E L .  

Der Universitabunterricht. 

I .  Die Vorlesungen. Zwei Formen des Hocli- 
scliulunterriclits haben zu allen Zeiten nebenehander 
-- .  . .- . 

;I. 'i'~vcrtc.ii nach Tngebii(:lierii und Rriefeii von Heiiiriri. 
(Bt~rl i i i  1889.) 
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bestanden: Lehrvor t r i tge  oder Vorlesungen und 
Uebungen. Auch die Verteilung der Aufgaben zwischen 
beiden ist, bei mannigfachen Wandlungen im einzelnen, 
im ganzen immer dieselbe geblieben: die Vorlesungen 
haben die Darstellung der Wissenschaft in ihrem 
Gesamtbestand, die Uebungen die EinfIlhrung der Teil- 
nehmer in die mehr oder minder selbstandige Arbeit 
auf dem Gebiet zur Aufgabe. 

Der Name Vorlesung stammt aus dem Mittelalter, 
es ist die Uebersetzung der praelectio. Die Sache ist 
allerdings eine etwas andere geworden. Im Mittelalter 
bestand die Vorlesung in der fortlaufenden Darstellung 
und Erkliirung des Inhalts eines kanonischen Textbuchs; 
gegenwhrtig ist sie zu der ursprunglichen Form des 
Lehrvortrag in den griechischen Philosophenvchulen 
zurtickgekehrt, sie bedeutet, wenigstens vorzugsweise, 
die in einer grosseren Reihe von Vortragen fortgehende 
systematische Darstellung einer Wissenschaft. Dabei 
ffillt den sogenannten Privatvorlesungen in erster Linie 
der zusammenhangende Vortrag der Hauptdisziplinen zu, 
wahrend die offentlichen Vorlesungen in einer kleineren 
Stundenzrthl einen Gegenstand allgemeineren Interesses 
ftir einen grosseren Kreis von Zuhorern, in den auch 
der Universitat nicht angehorige vielfach Eingang flnden, 
zu behandeln pflegen. Ueber einen llusseren Unterschied, 
die Honorarzahlung ftir die Privatvorlesung und die 
geschichtliche Entwickelung dieses Verhaltnisses, ist 
oben (S. 106 ff.) das Notwendige beigebracht. 

Die Vorlesung hat, trotz jeweiliger Anfechtungen, 
bis auf den heutigen Tag ihre aite Stellung als das erste 
Hauptsttick des akademischen Unterrichts, als seine be- 
sondere Form im Unterschied von der schulmttssigen 
Form des Unterrichts behauptet. In jtingster Zeit haben 
die Angriffe gegen diese Unterrichtsform mit nouer 
Lebhaftigkeit sich vernehmen lassen und in weiteren 
Kreisen Aufmerksamkeit erregt, auch Zustimmung ge- 



funden. Ich mochte deshalb gleich hier darauf mit einen1 
Wort eingehen, um dann den Anklagen gegenitber Weseii 
und Notwendigkeit der Vorlesung darzulegen. 

Vor ein paar Jahren hat der Historiker B e r n h e i m  
die herkommliche Vorlesung zum Gegenstand einer 
verurteilenden Kritik gemacht. Er  wirft ihr vor, dass 
sie den Horer passiv lasse und mache, seine Thatigkeit 
bleibe auf Anhoren und Nachschreiben von Vortrigeil, 
die sich dem Bedurfnis des Nachschreibens anbe- 
quemten, beschrnnkt, besten aber seltenen Falls komme 
dazu noch ein hilusliches Durchnehmen der h'achschrift. 
Bei der bestilndigen Vermehrung der Vorlesungen durch 
Teilung, die mit der zunehmenden Erweiterung der 
Wissenschaften und andererseits der fortschreitendcu 
Arbeitsteilung zusammenhange, gerate der Student in 
Gefahr, durch die Masse der grossen systematischen 
Kollegien vollig erdruckt zu werden. E r  rette sich vor 
der stumpfsinnigen Passivitut, zu der ihn ewiges Horen 
herabdrucke, durch Schwilnzen der Vorlesungen. Berii- 
heim empfiehlt eine vollstllndige Umgestaltung des 
Lchrbctriehs. Dcr Schwerpunkt sei in die selbstandige 
Benutzung der litterarischen Hilfsmittel und in hierzu 
anleitende Uebungen zu verlegen; die Vorlesungen 
mussten auf wenige kurze, ein- oder zweistilndige Orien- 
tieriingskollegien eingeschrttnkt werden, damit ftir die 
Lekture und die seminaristische Arbeit Raum bleibe, in 
der die eigentliche Einfuhrung in die Wissenschaft allein 
gcscheheii konne. Die Beteiligung aber an dieser Brbeit 
sei fur die Studierenden obligatorisch zu machen, nur 
die Semester, aus denen vom Lehrer als genligend nn- 
erkannte schriftliche Arheitcn vorlugen, seien als wirk- 
liche Studiensemcster zu rechnen.*:) 

*) E. B e  r nhe iin, I k r  i'riivcrsit#tsiintorricht und die Erfor- 
ilcriiisee dcr (;clgrriwart, 1898. Ich ncwiie gleich noch zwei spatere 
AI~Iiaiitlliingeri von tlriii~ellwii Yerfasser zur Refonii dea Universi- 
tiltsiiiitcriichts, in tlciieii allertliiipa die Kritik der Yorlesiing etw;is 
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Indem ich mich anschicke, die Notwendigkeit der 
1,ehrvortriige im akademischen Unterricht zu verteidigen, 
bemerke ich zunachst, dass ich sie nicht auf Kosten 
der Uebungen preisen will: auch ich halte Uebungen 
fur eine schlechthin notwendige Ergiinzung der Vor- 
lesungen; ich bin auch der Ansicht, dass sie in Zukunft - 

noch einen breiteren Raum einnehmen werden. Ferner, 
dass ich durchaus nicht die Sache aller Vorlesungen, 
die an deutschen Universithten gehalten werden, fahren 
will: es mogen ihrer vorkommen, denen gegentlber jene 
Vorwurfe durchaus rechthaben, Vorlesungen, die wirk- 
lich im Vorlosen eines ungedruckten ~ k h s ,  in dem 
Diktieren einer erdrilckenden Menge von Thatsachen, 
Formeln oder Buchertiteln bestehen, Vorlesungen, die 
vor unendlicher Grundlichkeit es nie zu einer abge- 
rundeten Darstellung des Ganzen bringen, die sich 
ausserlich in den Anfnngen, in der Einleitung zur Ein- 
- 

zurucktritt, auch die Forderung zwangeinaeeiger DurchIuhrung der 
Uebungen aufgegeben scheint: ,,Die gefllhrdete Stellung unserer 
deutschen Univereitlltenu (Rektoraterede 1899) und: ,,Entwurf eines 
Stiidienplane fur das Fach der Geechichte'' (1901). Die Abhand- 
lungen Bernheiiiia staniinen von einem sachkundigen und wolil- 
gesinnten, auf das Beste der Universitat gerichteten Beurteiler. 
Beidee kann man kauiii sagen von einen1 Aufsatz von E. V. H a r t -  
iiiann uber den Univereitatsiinterricht (in den ,,Modernen Proble- 
nicn*, 1886). Die Vorlesiingeii werden hier init hohnischer Gering- 
schatzung als unertragliches C'eberlebsel behandelt: sie bestunden 
lediglich iiii Ablesen oder Diktieren iingedriickter Lehrbucher, mit 
hartnackiger Ignorierung der nun doch echon uber 400 Jahre alten 
Erfindung der Buchdru~kcrkunst; ihre schleiiiiigo Unterdruckung, 
durch die Verpflichtung zur L)r~icklegiing des Hefts oder zur 
Benutzung eines gedruckten Buche ale Unterlage der Vorlesung, 
sei durch die Unterrichtuverwaltung herbeizufuhren. Aehnliche 
Verhohnungen dee Vorleeungsbctriebs kann dcr Liebhaber auch bei 
1;. Diihri i ig,  Der Weg zur hoheren Berufvbildung der Frau und 
die Lehrweiee der Universittiten (1877) nachlesen; mit giftigerer 
Verachtung als hier ist nienials voll den Iinivereitaten geredet 
m-orden. Die Redewendungen voiii Ablesen lind der ubersehene11 
Biichdriickerkunut sind iibrigens schon bei Fi  cli t e uiid Sch lc  i c r- 
i i iacher zu finden und vc~miitlich 1;issrii sie sich mich fruher 
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leitung hungen bleiben, ferner Vorlesungen, welche die 
Ankntipfung an das den Horern Bekannte und Inter- 
essante aus Ungeschick versuumen oder auch ausdruck- 
lich verschm&hen, und darum als unverstandlich oder 
langweilig verschmaht werden. Uebrigens, das will ich 
doch hinzufugen, wie es Lehrer giebt, welche die Auf- 
gabe der Vorlesung nicht verstehen, so auch Horer, 
Hbrer z. B., die mit der Meinung kommen, aus der Vor- 
lesung die Summe des ftir ein Examen zu Lernenden 
heimtragen zu sollen, und die darum von dem Doceiiteii 
eben jenes Diktieren verlangen, auch wohl mit mehr 
oder minder starken Zeichen von Unwillen zu erpressen 
versuchen. Oder Horer, die glauben aiie Vorlesungen 
aber Gegenstllnde ihres Gebiets abhoren zu mussen, um 
so in den Besitz der ganzen Wissenschaft zu kommen, 
und was weiter an dergleichen MissverstELndnissen und 
Mangeln auf beiden Seiten vorkommen mag. 

Mit alledem wird aber nicht bewiesen, dass die 
Form der Vorlesung tiberhaupt ein tiberlebter Missbrauch 
ist. Mich wtirde schon die blosse Thatsache, dass sie 
von der Zeit des Aristoteles an durch alle Jahrhunderte 
sich erhalten hat, an ihre innere Verntinftigkeit zu 
glauben bestimmen. Ich bin uberzeugt, der systematische 
Lehrvortrag wird sich in aller Zukunft als eine wesent- 
liche und unentbehrliche Form des wissenschaftlicheii 
Unterrichts erhalten. Es kommt nur darauf an, dass 
seine Aufgabe, und zwar auf beiden Seiten, richtig auf- 
gefasst wird. 

Ich fasse die Aufgabe de r  Vor lesung in die 
Formel: sie soll dem Horer, der den Zugang zu einer 
Wissenschaft sucht, in einer Reihe zusammenhangender 
Vortriige eine von einer lebendigen Personlichkeit ge- 
tragene, lebendige Gesamtansicht von dem Ganzen 
dieser Wissenscliaft geben, indem sie ihn tiber ihre 
Grundprobleme und die leitenden Gedanken, tiber ihren 
wesentlichen Besitz und die Art seiner Erwerbung, 
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endlich aber ihren Zusammenhang mit dem Ganzen 
menschlicher Erkenntnis und mit den wesentlichen 
Zwecken menschlichen Lebens aufklhrt und dadurch 
seine lebendige Teilnahme fur die Wissenschaft gewinnt 
und ihn zu ihrer selbstandigen Erfassung hinleitet. 

Ich erganze die Formel gleich durch Hinzufligung 
einer negativen: die Vorlesung kann und soll sich nicht 
die Aufgabe stellen, den gesamten Stoff der Wissen- 
schaft dem Horer zu ilberliefern, ihm den ganzen Um- 
fang der Thatsachen und Probleme, der Meinungen und 
Streitfragen, der Geschichte und Litteratur dieser 
Wissenschaft zuzufilhren. Das ist die Aufgabe eines 
systematischen Handbuchs. Eine Vorlesung, die dem 
Zuhorer ein fertiges Hand- und Nachschlagebuch liefern 
wollte, wurde notwendig ihren Beruf verfehlen; sie 
wtirde in der Konkurrenz mit gedruckten Werken immer 
unterliegen. Auch ein im ubrigen mittelmihssiges Lehr- 
buch wird, was Vollstandigkeit des Stoffs, Genauigkeit 
der Daten und Litteraturangaben, Ausfilhrlichkeit des 
Berichts liber die Geschichte der Lehrstlicke und die 
im Verlauf hervorgetretenen Probleme und Quastionen 
anlangt, auch der am sorgfaltigsten ausgearbeiteten 
Vorlesung und dem am vollkommensten nachge- 
schriebenen Heft notwendig uberlegen bleiben. Aber, 
so gewiss dies ist, ebenso gewiss ist, dass die rechte 
Vorlesung dem besten Lehr- und Handbuch in jener 
anderen Absicht ilberlegen bleibt. Wo es sich darum 
handelt, zuerst das Interesse filr eine Wissenschaft zu 
gewinnen, den Glauben an ihre Bedeutung zu erzeugen, 
die Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Thatsachen 
und Fragen einzustellen, leitende Gesichtspunkte zu 
geben und so Hberhaupt zuerst ein inneres Verhtiltnis 
zur Sache zu begmnden, da leistet auch ein vorzug- 
liehes Buch weniger als eine Vorlesung, die nur einiger- 
massen ihrer Aufgabe gerecht wird, die nur tiberhaupt 
von einer lebendigen Personlichkeit getragen wird. 

16 
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endlich tiber ihren Zusammenhang mit dem Ganzen 
menschlicher Erkenntnis und mit den wesentlichen 
Zwecken menschlichen Lebens aufklart und dadurch 
seine lebendige Teilnahme ftir die Wissenschaft gewinnt 
und ihn zu ihrer selbstandigen Erfassung hinleitet. 

Ich erganze die Formel gleich durch Hinzufllgung 
einer negativen: die Vorlesung kann und soll sich nicht 
die Aufgabe stellen, den gesamten Stoff der Wissen- 
schaft dem Horer zu tiberliefern, ihm den ganzen Um- 
fang der Thatsachen und Probleme, der Meinungen und 
Streitfragen, der Geschichte und Litteratur dieser 
Wissenschaft zuzuftihren. Das ist die Aufgabe eines 

I systematischen Handbuchs. Eine Vorlesung, die dem 
Zuhorer ein fertiges Hand- und Nachschlagebuch liefern 
wollte, wtirde notwendig ihren Beruf verfehlen; sie 
wurde in der Konkurrenz mit gedruckten Werken immer 
unterliegen. Auch ein im iibrigen mittelmassiges Lehr- 
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Berichts uber die Geschichte der Lehrstlicke und die 
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anlangt, auch der am sorgfaltigsten ausgearbeiteten 
Vorlesung und dem am vollkommensten nachge- 
schriebenen Heft notwendig tiberlegen bleiben. Aber, 
so gewiss dies ist, ebenso gewiss ist, dass die rechte 
Vorlesung dem besten Lehr- und Handbuch in jener 
anderen Absicht tiberlegen bleibt. Wo es sich darum 
handelt, zuerst das Interesse ftir eine Wissenschaft zu 
gewinnen, den Glauben an ihre Bedeutung zu erzeugen, 
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von einer lebendigen Personlichkeit getragen wird. 

16 
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Dem Neuling, der an das Studium einer Wissen- 
schaft herangeht, es sei welche es wolle, Theologie oder  
Jurisprudenz, Geschichte oder Naturwissenschaft, Mathe- 
matik oder Nationalokonomie, tritt diese als ein Un- 
endliches und Uniibersehbares entgegen; die Masse d e r  
Thatsachen und Fragen, der Ansichten und Meinungen, 
der Untersuchungen und Abhandlungen, der Litteratur 
und Kritik, wie sie in einem enzyklopadischen Hand- 
buch oder einem Lehrbuch auf ihn einsttimt, hauft sich 
ins Grenzenlose; er  steht verwirrt und verzagt, wie der 
Unkundige in einem grossen Museum oder einer Aus- 
stellung. Da bietet sich die Vorlesung an, Ftihrerdienste 
zu leisten. Sie nimmt ihn an die Band, leitet ihn durch 
das Ganze, stellt ihn vor das eigentlich Wichtige und 
Bedeutende, giebt ihm Kategorieen und Gesichtspunkte 
fur die Auffassung und die Beurteilung. Und nun ge- 
winnt er zugleich Teilnahme und Verstandnis nir die 
Dinge; er lernt die Hilfsmittel kennen und gebrauchen 
und endlich wagt er  auch mit eigener Arbeit irgendwo 
sich an die Sache zu machen. Gewiss, auch ein Buch 
kann solchen Fuhrerdienst leisten. Besser leistet sie 
doch ein personlich gegenwartiger FUhrer. Ich hebe 
einige Punkte hervor, auf denen der Vorzug des leben- 
digen Worts vor dem Buch beruht. 

1)  In der Vorlesung tritt dem Horer die Wissen- 
schaft in Gestalt einer Person entgegen, die sie hat, 
die in ihr lebt. Das giebt, wenn anders die Person dar- 
nach ist, ihm sogleich den Glauben  a n  die  Sache.  
Ein Buch, vor allem ein systematisches Hand- und 
Lehrbuch, ist ein totes Ding, das keinen Glauben zeugen 
kann; aller Glaube pflanzt sich von Person zu Person 
fort. Dass ein Mann, der vor mir steht und zu mir 
spricht, ein Mann, vor dem ich Achtung habe und zu 
dem ich Vertrauen gewinne, an die Wissenschaft glaubt, 
ihr seine Arbeit, sein Leben widmet, das giebt mir erst 
das Gefuhl ihrer Wichtigkeit und Wirklichkeit. Es geht 
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einem hier ahnlich, wie mit fremden Landern, von denen 
man in Bflchern gelesen und in Schulen gehort hat; 
uun kommt jemand, der selber dort war, der Jahre lang 
draben gelebt und gewirkt hat; e r  erzahlt von Land 
und Leuten, wie man hinkommt und was druben an 
Arbeit und Gewinn winkt. Und jetzt erst kommt einem 
das Gefahl der Wirklichkeit dieser Dinge; Afrika oder 
Amerika, sie sind nicht blos auf dem Papier, wo so 
manches steht, was sonst nirgends ist, sondern sie sind 
in greifbarer und erreichbarer Wirklichkeit da; und 
mit dem Glauben an die Wirklichkeit wachst der Mut 
sich hinflberzuwagen. Ebenso geht es dem Schuler mit 
den Wissenschaften; in dem Wort des personlich vor 
ihm stehenden Lehrers gewinnt dem angehenden Histo- 
riker oder Philologen die Vergangenheit eine Wirk- 
lichkeit, die ihr das Buch nicht geben kann. So ge- 
winnen auch die kleinen Dinge, an denen keine Wissen- 
schaft voruber kann, die Lesarten und die Fragmente, 
die mikrologischen Beobachtungen und die mtlhseligen 
Begriffsentwickelungen in den Augen des Schulers die 
Wichtigkeit und Bedeutung, ohne die ihm der Mut zur 
Arbeit verginge. So gelang es, wenn hier einer person- 
lichen Erinnerung Raum zu geben gestattet ist, 
Trendelenburg ,  seinen Schulern zum Aristoteles Mut 
zu machen. Man hatte von der Philosophie des alten 
Griechen wohl manches gehort, auch versucht ihn zu 
lesen, aber die Ungewissheit, ob es sich auch heute 
noch lohne ihn zu studieren, ob seine Weisheit nicht 
veraltet sei, schreckte zuruck. Erst als uns in Trende- 
lenburg ein Mann entgegentrat, der in der aristotelischen 
Philosophie lebte und zu dem Griechen gleichsam noch 
in einem personlichen Verhaltnis stand, da kam uns 
de r  Glaube an die Sache, an ihre Bedeutung auch fur 
die Gegenwart, und mit dem Glauben der Mut zum 
Eindringen in die fremde Gedankenwelt. 

Noch immer gilt das Wort des Aristoteles: glauben 
16* 
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muss, wer lernen will. Ihm zu dieseln Cilaubeii zii 

helfen, ist das erste und vielleicht das allerwichtigste. 
was der Unterricht des Lehrers vor dem Ruche voraus 
hat; wobei denn auch der Anteil, den hieran die An- 
wesenheit von Mitschlilern und Mitstrebenden hat, nicht 
zu vergessen ist. Und auch ein Wort Goethes, das 
V. Savigny in einer Erorterung eben dieses Gegenstandes 
anfuhrt, sagt dasselbe: ist ein Missbrauch 
der Sprache, stilles fur sich lesen ein trauriges Surrogat 
der Rede. Der Mensch wirkt alles, was e r  veniiag. 
auf den Menschen durch seine Personlichkeit" 

2) Das Buch ist ein Fertiges und Starres, die Vor- 
lesung ein lebendig  Bewegl iches  und Werdendes .  
Schon tlusserlich: das Buch ist als Ganzes da, die Vor- 
lesung bietet von Stuiide zu Stunde ein kleines, Wer- 
sehbares Stuck. Und auch dies wird nicht als ein 
Fertiges mitgebracht und vorgezeigt, sondern eben jetzt 
vor den Horern hervorgebracht. Es ist bekannt, mit 
wie viel lebendigerer Teilnahme man dem Entatelieii 
eines Dinges zusieht, als das Fertige betrachtet; daruni 
pragt die Karte, die der Lehrer mit einigen Strichen 
auf der Wandtafel entwirft, die Umrisse eines Landes 
sicherer und tiefer ein, als das an sich viel volikomni- 
nere Bild des Atlas. So wird auch die Spannung, mit 
der die Zuhorer der lebendigen Gedankenbewegung des 
Vortragenden folgen, nicht leicht durch eiii Lehrhucli 
erreicht. TJnd diese Spannung teilt sich wieder dein 
Vortragenden mit. Indem er  so mit den Zuhorern in 
lebendige Wechselwirkung tritt, giebt der Augenblick 
die wirksame Form, den treffenden Ausdruck, den ein- 
leuchtenden Vergleich. Und das Wort wird unterstutzt 
durch die Stimme, die Art es zu sagen, den Ausdruck 
des Gesichts: alles Dinge, die in keinem Buch stellen 
kihmeii. Und hundert kleine Dingc, gelegentliche Beoh- 
aclituiigen, Randbemerkungen, Hiriweisungen auf dies 
iind das, Urteile im Vorbeigehen, die man im Buch nicht 
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sagen kann und mag, kommen dazu und geben der Vor- 
lesung jenen personlichen, intimen Charakter, den kein 
Biicli haben kann. Das ist jenes alte: cox vira docet. 

3) Der uusseren Beweglichkeit der Vorlesung ent- 
spricht die i nne re  Beweglichkei t  und Freiheit. Sie 
kann und wird z. B. verschiedene Darsteliungsformen 
\erwenden. Das Lehrbuch fordert Einheit des Stiles 
und der Form; es wird am liebsten in systematischem 
Gang iiach deduktiv-synthetischer Methode fortschreiten. 
Die Vorlesung bewegt sich freier; sie wird sich nicht 
a n  ein festes Schema zu binden brauchen, sondern bei 
einem Kapitel so, bei einem anderen, wenn es padago- 
gisch zweckmassig scheint, anders verfahren konnen. 
Im ganzen wird sie geneigt sein, den ana ly t i schen  
Weg vorzuziehen. Sie wird nicht mit erschopfender 
Erorterung der Grundbegriffe und Prinzipien beginnen, 
sondern von bekannten Thatsachen und Erscheinungen 
ausgehen, um zum Begriff hinzufuhren, oder, mit dem 
-4usdruck des Aristoteles, sie wird gern den Weg von 
dem nqorrqov r r e i ~  ip&s zu dem nq6rcqov p h r ,  den Weg 
von dem den Zuhorern Niiheren zu den Voraussetzungen 
nehmen, wahrend das Lehrbuch zur deduktiven Ent- 
wickelung drangt. - Ebenso ist sie freier in der Aus- 
wnhl des Stoffs. Das Lehrbuch erstrebt Vollstandig- 
keit, (;leichmussigkeit und im einzelnen Genauigkeit. 
Die Vorlesung ist auch hier freier; sie mag, dem Inter- 
esse des Lehrers oder der Horer nachgebend, bei einem 
Kapitel eingehender verweilen, um dafur iiber ein 
anderes, das systematisch nicht minder wichtig ist, 
schneller hinwegzugehen; sie will ja nicht ein Nach- 
schlagewerk liefern, von dem mit Recht Vollsttlndigkeit 
und Gleichmitssigkeit verlangt wird, sondern zur Auf- 
fassung der Dinge anleiten; und hierftir mogen ver- 
schiedene Materien in verschiedenem Masse geeignet 
sein Handhaben zu bieten. So wird auch die Vor- 
lesung durch nichts gehindert, auf Vorgiinge und Fragen, 
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die grade allgemeine Aufmerksamkeit erregen, neue 
Entdeckungen, wissenschaftliche Diskussionen, littera- 
rische Erscheinungen, auch einmal Vorkommnisse in1 
offentlichen Leben einzugehen; es wiire thoricht, ein 
eben entgegenkommendes, freies Interesse zu ver- 
schmhhen; freilich auch nicht weise, ihm tiberdl nach- 
zugehen. Die Vorlesung hat eben den grossen Vorzug, 
dass sie, in kfirzeren Zeitraumen sich wiederholend, 
den Ereignissen rascher folgen kann, als ein Handbuch, 
das seiner Natur nach mehr bestimmt ist, den dauernden 
festen Niederschlag der wissenschaftlichen Arbeit auf- 
zuspeichern. Der Belastung aber mit Daten und Detail, 
wie sie das li;achschlagebuch bringt, wird sich die Vor- 
lesung itberhaupt erwehren. Das Einzelne wird fur sie 
mehr die Bedeutung des methodischen Beispiels uiid 
der Illustratioii habeii. Die Masse des Details dem Ge- 
dilchtnis des Zuhorers einzupriigen, wiire ja doch ein 
hoffnungsloses Unternehmen. Was er  aus der Vor- 
lesung mitnehmen soll, das kann nicht sein ein Ge- 
d&ch tnis voll Thatsachen, oder ein zum Repetieren 
brauchbares Heft, sondern die Auffassung der Wisseii- 
schaft in ihren grossen und wesentlichen Zilgen, belebt 
durch die Anschauung der Art, wie sie in diesem 
Lehrer personliches Dasein hat. Hat e r  dies, so  wird 
e r  sich nun im einzelnen leicht selber zurecht finden, 
auch mit Nutzen die Hilfs- und Nachschlagebticher ge- 
brauchen. 1,ebendig wirksame Auffassungskategorien, 
das ist das Beste, was eine Vorlesung geben kann, 
das ist das, was eine Vorlesung besser geben kann nls 
ein Buch. 

4) Doppelt und dreifach gilt die Unersetzlichkeit 
des Vortrages durch das Ruch natiirlich fiberall da, wo 
die Anschauung  eine wesentliche Rolle spielt; so da, 
wo der Versuch im Mittelpunkt steht, wie in der Expe- 
rimentalphysik und Chemie, oder in der Physiologie; 
oder da, wo die Rede Erklilrung des in der Anschauung 
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gegebenen Objekts ist, wie in der Klinik, oder in der 
Archaologie und Kunstgeschichte. Da diese Form des 
Unterrichts sich in unserem Jahrhundert fortwahrend 
ausgedehnt hat, so kann man sagen: die Vorlesung, 
weit davon entfernt, uberflussig zu werden, ist immer 
unentbehrlicher geworden. 

Auf gewisse Weise gilt dasselbe von den litterari- 
schen Disziplinen, mit Einschluss der Theologie und 
.Jurisprudenz: je grosser und unubersehbarer die Litte- 
ra tur  wird, um so notwendiger wird die Vorlesung, die 
aus  der unendlichen Masse zunachst einiges Wesentliche 
und Notwendige heraushebt. Dass dabei die personliche 
Stellung des Lehrers die Auswahl bestimmt, ist natur- 
lieh und unvermeidlich; es mag auch einmal geschehen, 
dass Wichtiges ubergangen und un terdrtlckt, minder 
wichtiges hervorgehoben wird: dennoch ist jede Her- 
vorhebung bestimmter Autoren und Werke, durch Be- 
tonung und Wiederholung, besser als das gleichformige 
Einerlei einer nach Vollstandigkeit strebenden Auf- 
zirhlung in einem Handbuch. Das ist das Wesentliche, 
dass fur den Unkundigen tiberhaupt erst feste Punkte 
als Wegweiser in der Bucherwtiste abgesteckt werden, 
die ihm eine Orientierung ermoglichen. 

5) Die Sache hat aber noch eine Seite: die Vor- 
lesung leistet nicht blos dem etwas, der sie hort, sondern 
auch dem, der sie halt. Ware die Vorlesung nicht um 
der Studenten willen notwendig, so ware sie es. um der 
D o c e n t e n  willen. Ich hebe zwei Punkte hervor. 

Das Erste: der systemntische Vortrag einer Wissen- 
schaft in einer Vorlesung richtet bestandig den Sinn 
auf das Grosse  und Ganze. Er wirkt insofern als 
heilsames Gegengewicht gegen den Zug der wissen- 
schaftlichen Forschung zum Spezialismus. Ohne den 
Zwang, den die Vorlesung dem Lehrer auferlegt, das 
Ganze der Disziplin in seinen grossen Zugen und Zu- 
sammenhangen sich klar zu machen, wiirde mancher 
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seine Gedanken und geben der Mitteilung eine Leb- 
haftigkeit und SWLrke, wie sie im kleinen Kreis nicht 
erreicht wird. Man darf wohl sagen, die grosseii und 
weitreichenden Wirkungen im akademischen Unterricht, 
die sind von den grossen Horsalen ausgegangen, ich 
erinnere an Chr. Wolff und Fr.A. Wolf, an Schle ie r -  
m a c h e r  und Hegel ,  an Gor re s  und Tre i t s chke .  Ja 
sie konnten si. nur in grossen Horsalen entwickeln, 
nicht in Seminarien von 10 oder 12 Mitgliedern. Ich 
schiltze die stille Wirkung dieser kleinen Kreise gewiss 
nicht gering; aber nicht weise ist es, darftber die andere 
Form der T,ehrthatigkeit gering zu schatzen: ihr die 
Lebensbedingungen verkftrzen hiesse die UniversitlSt 
ihres lebendigsten Einflusses auf das geistige Leben 
unseres Volkes berauben. Ich bin Uberzeugt: wenn wir, 
nach dem Rat der Reformer, die Vorlesungen zerstorten 
oder verkummern liessen und unsere Studenten alle 
Tage einige Stunden in Uebungen zu sitzen notigten, es 
wurde sich bald der Ruf erheben und unwiderstehlich 
durchsetzen : gebt uns die Vorlesungen zuritck! 

Und so wird es also wohl bei dem bleiben, 
Schle ie rm ach  e r  in seiner Betrachtung ftber diesen 
Gegenstand sagt: wahre und eigentumliche Nutzen, 
den ein Universitiltslehrer stiftet, steht immer im graden 
Verhaltnis zu seiner. Fertigkeit in der Kunst lebendigen 
Vortrags. " 

2. Vom K ~ l l e g i e n s c h ~ u n z e n  und Anderes .  
Der Umstand, der den Angriffen auf die Vorlesung 
immer wieder neue Antriebe zuftihrt, ist das Kolleg- 
schwtlnzen. Auch bei Bernheim bildet es den Aus- 
gangspunkt: ein einigermctssen regelmassiger Besuch 
der Vorlesungen sei eine Ausnahme, zum Kummer der 
Lehrer, zum Verderben ftir die Horer, die sich so an 
die Versiiumung der Pflicht als ein selbstverstandliclies 
Recht des Studenten gewohnten. Bernheim empfiehlt die 
Uebungen auch darum, da hier das Versaumen viel 
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seltener sei und als ungehorig von den Teilnehmern 
selber empfunden werde. Das Letztere zugegeben, wo 
es sich um kleine geschlossene Kreise handelt: wurde 
aber nicht, wenn man die Uebungen fur alle verbindlich' 
machte, dieser Vorzug schwinden? Jetzt nehmen an den 
Uebungen wenige und freiwillige teil: viele und ge- 
notigte warden es mit ihnen nicht anders halten als 
mit Vorlesungen, die alte Gewohnheit und halbe Noti- 
gung zu belegen anhalt. 

Was Iibrigens den Umfang des Unfleisses und im 
besonderen das Kollegschwunzen anlangt, so glaube ich, 
dass man sich hier und da doch stark ubertriebene 
Vorstellungen davon macht. Natiirlich, es hiesse nicht . 
der Wahrheit die Ehre geben, wenn man sagen wollte, 
es stehe hier alles wie es solle; es wird viel und auch 
leichtsinnig geschwiinzt. Aber sehr starke Uebertreibung 
ist es, wenn man die Sache so darstellt, als sei regel- 
miissiger Besuch iiberhaupt eine Ausnahme. Das mag 
in dem einen oder andern Fach, bei dem einen und 
anderen Lehrer so sein; es mag besonders in der 
juristischen Fakultat dieser und jener Universitaten 
vorkommen; denn auch die Universititten werden er- 
hebliche Verschiedenheiten zeigen: es giebt ihrer, bei 
denen das Faullenzen in der Luft liegt, wo Herkommen 
und Lebensumgebung dem Kollegienbesuch ungunstig 
sind; auch landschaftliche Umgebung und Studien- 
semester uben ihren Einfluss. Und nun wird es hier 
gehen wie uberall: die schlimmen Fulle werden ans Licht 
gezogen oder sie drangen sich selbst mit allerlei Auf- 
sehen erregendem Aergernis ans Licht; und die Anklager 
verallgemeinern dann, was dieser oder jener Gruppe 
zur  Last f&llt. Vermutlich sind auch die Parlamentarier, 
die im Landtag die Klagen erheben, in der Regel Viiter 
von juristischen Sohnen, wie sie selbst einst Juristen 
waren. Dagegen wird von denen, die ohne die offent- 
liche Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, ruhig 



ihren Studien nachgehen, uberhaupt nicht offentlich ge- 
redet, gerade so wenig, als voii den tugendhaften 
Frauen. 

Wenn ich voii Beobachtungen in meinem Kreise 
ausgehe, so wurde ich doch sagen, dass ein sehr er- 
heblicher Teil, ich sage vorsichtig die Halfte bis drei 
Viertel, die Kollegien regelmllssig besucht, ein weiteres 
Viertel mit gelegentlichen LUcken, der Rest nach einem 
mehr oder minder anhaltenden Anlauf nur noch hin 
und wieder. Die Zahl derer, die grunds#tzlich oder 
thatsiichlich kein Kolleg besuchen, die nur auf der 
Kneipe und beim Frtihschoppen zu treffen sind, ist nicht 
gar gross, an iiianchen Unirersitilten und in manchen 
Studienzwcigen fehlt sie beinahe ganz; sie erlangt den 
Schein der grossen Zahl durch ihre Ubiquitat an allen 
offentlichen Orten und in allen Witzblattern und Anek- 
doten. C:rosser ist die Zahl derer, die im Laufe des 
Semesters abfallen. Na11 wird aber nicht vergessen 
durfen, dass es auch legitime Ursachen hierfur giebt: 
um von Krankheit abzusehen, so kann aucli dringliche 
Arbeit abhalten, besonders in den letzten Semesterii. 
oder auch allzugrosse Langeweile im Horsaal, sie soll. 
doch wirklich vorkommen, wie sie denn aucli in Schulen 
und Kirchen vorkommt. Dem Lehrcr dagegen, dem es 
selbst um die S:whe ernst ist, und der etwas bietet, 
wird im gaiizeii der Elorsnnl dankbar und treu bleiben. 
Werden auch ihin gegen den Schluss des Semesters die 
Lticken sichtbar, nun, so wiirde ich raten das als ein 
dlgeniein Menscliliclies nicht allzu tragisch zu nehmen. 
Hut doch selbst des alte Kan t  oder vielmehr der noch 
jugeiidliclie Kant, dem als akademischem Lehrer Herder 
jenes hohe Loblied sang, so etwas erlebt iiiid sich, trotz 
der Strenge seines Pflichtbegriffes, daruber getrostet. 
In Einliidiiiigeii zu seinen Vorlesungen auf das Jahr  tib5 
erklilrt er, n-ariim er  die empirische Psychologie in den 
Anfang der \'orltwngeii iiber die Metaphysik gestellt 
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habe: ,,Jedermann weiss, wie eifrig der Anfang der 
Kollegien von der munteren und unbestiindigen Jugend 
cemacht wird, und wie darauf die Horsale allmahlich 
etwas geraumiger werden. Setze ich nun, dass dasjenige 
was nicht geschehen soll, gleichwohl alles Erinnerns 
ungeachtet ktinftig noch immer geschehen wird, so 
behalt die gedachte Lehrart eine ihr eigene Nutzbarkeit. 
Denn der Zuhorer, dessen Eifer schon gegen das Ende 
der empirischen Psychologie ausgedunstet ware (welches 
doch bei einer solchen Art des Verfahrens kaum zu 
vermuten ist), wtirde gleichwohl etwas gehort haben, 
was ihm durch seine Leichtigkeit fasslich, durch das 
Interessante annehmlich und durch die haufigen Falle 
der Anwendung im Leben brauchbar ware.'' Vielleicht 
  er dient ausser dem Trost, der darin liegt, auch einen 
Rsnt unter den ,,Gefahrten des UebelsU zu haben? auch 
der Wink Beherzigung: das Fassliche, Interessante und 
Anwendbare so viel als moglich an den Anfang zu stellen. 

Ich fuge noch ein Wort tlber die von Bernheim 
statt der grossen systematischen Vorlesungen em- 
pfohlenen kurzen ein- oder zweisttindigen Orientierungs- 
vorlesungen hinzu. Er stellt ihnen die Aufgabe: eine 
gedrangte Uebersicht uber den Stoff und knappe Dar- 
stellung der personlichen Auffassung zu geben. Ich 
furchte, dass derartige Vorlesungen allzu leicht un- 
fruchtbare Kompendien mit Sammlungen der Haupt- 
daten und dogmatischer Formeln werden wurden. Eine 
Vorlesung braucht, um wirksam zu werden, einen ge- 
wissen Spielraum der Entfaltung; verliert sie den, wird 
sie allzu eng zusammengedrangt, dann verliert sie ihre 
Kraft und macht weder dem Lehrer noch dem Horer 
Freude. Es geht Einem wohl einmal so, dass man 
gegen Schluss des Semesters den Versuch macht, in 
komprimierter Darstellung rasch noch einige Lelirstticke 
zu erledigen. Ich habe jedesmal die Empfbdung gehabt, 
dass die Sache, auch flir die Horer, wenig befriedigend 
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ausfiel: anfangs zu meiner Ueberraschung, ich hatte 
wohl gedacht, dass eine kurze Zusammenfassung wich- 
tiger Punkte besonders interessant sein musse. Aber, 
es hilft nicht; nicht der Stoff, nicht der Gedankeninhalt, 
iiicht die Losung des Problems, sie mag an sich so 
wvertvoll sein als sie will, sondern die Art. wie das 
Problem dargelegt und gelost wird, wie der 
Gedanke entwickelt wird, macht die Sache inter- 
essant und lehrreich. Der leibliche Mensch kann 
nicht von Extrakten leben, auch wenn in ihnen alle fiir 
die Ernilhrung notwendigen Stoffe in reinster Form sich 
finden. Man sollte ja zunuchst denken, der Leib musste, 
dankbar fur die Entlastung, sie zur Ernahrung bevor- 
zugen; aber er  lehnt sie ab. Die Verdauungsorgane 
sind einmal dnrauf eingerichtet, aus einer BIenge von 
zugeftihrten Nahrungsstoffen durch eigene Thatigkeit 
das Zutragliche herauszusuchen und zu verarbeiten. 
Aehnlich steht es auch im geistigen Leben, auch hier 
ist die Erniihrung mit Extrakten, die ein Anderer her- 
gestellt hat, iiicht moglich. Der Geist wiii aus der 
Ftille der Thatsachen durch eigene Thatigkeit, zu der 
denn eine Anleitung mit Dank angenommen wird, das 
ihm Gemasse suchen und auswuhlen. 

Also nicht darum wird es sich handeln, die Form 
der Vorlesung uberhaupt abzuschaffen, oder auf blosse 
C)rientierungsvorlesungen einzuschranken, sondern sie 
wirksam und fruchtbar zu gestalten. Wobei denn zu- 
zugeben ist, dass sie nicht tiberall gleich moglich ist. 
Es giebt Gegenstiinde, wofiir die Vorlesung weniger ge- 
eignet ist, z. B. Grammatik oder auch Logik. Ebenso 
giebt es Lehrer, denen die Uebungen mehr liegen, als 
die Vorlesungen. Endlich, es giebt Universitaten, wo 
gewisse Fiicher kaum die fur Vorlesungen notwendige 
Zahl mfhringen. Der alte Spruch sagt zwar: tre* 
fcrcirrut co l l~g iun , ;  ich glaube aber, drei sind zu wenig, 
iim dem Vortrag gleichsam den notwendigen Resonnanz- 
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boden zu geben. Einem Einzelnen einen Vortrag zu 
halten, statt mit ihm sich zu unterreden, hatte etwas 
Wunderliches; ahnlich steht es, so lange die Zahl nicht 
grosser ist, als dass man jederzeit alle Einzelnen sieht; 
der Vortrag bedarf, ich mochte sagen der unbestimmten 
Weite des Streuungskreises; sie erst rechtfertigt die 
Form der allgemeinen Rede. Kommen in einem kleinen 
Kolleg die Einzelnen unregelmassig, so dass jede Lucke 
jedesmal sichtbar wird, so muss das freilich peinlich 
wirken. Und hier wurde ich allerdings sagen: es ware 
ganz angemessen, dem Unterricht einen mehr dialogi- 
schen Charakter zu geben. In der That, was hindert 
denn hier eine oder zwei von den vier Stunden der 
Woche zu Besprechungen im Anschluss an die Vor- 
lesung oder vorher bezeichnete Lekttire zu verwenden? 
Ja, was hindert, gelegentlich den Vortrag selbst durch 
Fragen an die Zuhorer zu unterbrechen, um sich ihres 
VerstiSndnisses und ihres Interesses, damit auch der 
Regelmassigkeit des Besuchs zu versichern? Nur wolle 
man nicht, was unter anderen Verhaltnissen moglich 
und wirksam ist, zerstoren, weil es in Greifswald oder 
Rostock nicht gellt. 

3. Die a u s s e r e  Form d e r  Vorlesung. Sie ist 
mit der Aufgabe gegeben. Die Vorlesung wirkt, was 
sie wirken kann und soll, nur als f r e i e r  Vortrag.  
Bestunde die Vorlesung nur im Ablesen oder Diktieren 
eines fertigen, nur eben noch nicht gedruckten Buches, 
dann ware allerdings, mit Schleiemacher zu reden, 
nicht einzusehen, ,,weshalb ein solcher Mann die Leute 
zu sich bemiiht und ihnen nicht lieber seine ohnehin 
mit stehen bleibenden Schriften abgefasste Weisheit 
auf dem gewohnlichen Wege verkauft: denn bei solchem 
Werk und Wesen von dem wunderbaren Eindruck der 
lebendigen Stimme zu reden, mochte wohl lacherlich 
sein.' Doch durfte das gegenwilrtig nicht mehr allzu 
hilufig vorkommen, wenigstens ausserhalb der juristi- 
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scheii Fakultiit, wo die alte Uebung sich, wie es scheint. 
am meisten erhalten hat; aus begreiflichen Grunden: 
es handelt sich hier an1 meisten um ein abgeschlossenes, 
in festen Formeln begriffenes, unpersonliches Wissen; 
dazu kommt die Hiiufung der Vorlesungen, drei oder 
vier Privatvorlesungen werden wohl in keiner andern 
FakultAt von einem Docenten neben einander gelesen. 
Ein freier Vortrag bedeutet nattirlich nicht einen es- 
temporierten Vortrag, der in diesem Augenblick nach 
Inhalt und Form entsteht. Das ist eine in jeder Hin- 
sicht unmogliche Sache. Niemand hat eine Wisseii- 
schaft in der Weise inne, dass ihm das Ganze und das 
Einzelne jederzeit gegenwartig und zur Hand m-ure. 
Und auch dann bliebe es notwendig, die Dinge flir den 
Vortrag zurechtzulegen; eine Sache wissen und lehren 
ist nicht einerlei, auch ist die systematische Ordnung 
nicht zugleich die pildagogisch gebotene. Also der 
Vortrag will vorbereitet sein, und das wird regelmiissig 
auch zur Aufzeichnung fiihren, also zum Heft. Es wird 
mehr oder minder ausgefiihrt sein konnen, nach der 
Verschiedenheit des Gegenstandes und der Vertrautheit 
mit demselben; es mag den ganzen Vortrag dem Inhalt 
nach ausgefuhrt enthalten, ein andermal sich auf die 
genaue Gliederung des Gedankenganges, oder auch 
einmal auf die Hauptdaten, Formeln, StichwUrter sich 
beschriinken: es Oberhaupt entbehren wollen, hiesae 
sich Unverniinftiges zumuten, nicht zum Gewinn fur 
den Horer. Auch dem wird nichts im Wege stehen, 
dass der Docent seine Aufzeichnungen in die Vorlesung 
mitbringt, um sich durch einen gelegentlichen Blick 
uber den Gedankengang zu orientieren oder daraus 
einzelne Formeln, Thatsachen, Citate und derartiges zu 
entnehmen. Es handelt sich ja nicht um ein oratorisches 
Kunstwerk oder eine Predigt, deren Eindruck allerdings 
durch das mitgebrachte Papier beeintruchtigt wird; es 
haiidelt sich lediglich um eine schlichte und einfache 
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Darlegung von Gedanken fur den Verstand. Aber so 
weit wird der Vortrag allerdings frei sein mussen, dass 
die Augen nicht am Blatt hangen und der Gedanke die 
sprachliche Form im einzelnen im Augenblick findet. 
Das Ablesen eines fertig geformten Manuskripts wird 
nicht statthaben durfen, wenn nicht der eigentliche 
Sinn der VorIesung verloren gehen soll. Ein abgelesener 
Vortrag ist ohne Leben, er  kann nicht jenes Gefuhl der 
Wirklichkeit, der Aktualitnt geben, das der aus dein 
Innern geschopfte Vortrag giebt. Ihm fehlt auch das 
Moment der Spannung, sowohl bei den Horern, als bei 
dem Vortragenden, das die Aufmerksamkeit fesselt; es 
gehort dazu die Erregung der freien Formung, auch das 
Risiko des Misslingens. 

Wie das Ablesen gegen den Sinn der akade- 
mischen Vorlesung ist, so natiirlich auch das Diktieren; 
beides geht iibrigens wohl regelmassig zusammen. Das 
Diktieren schliesst, wie lebendige Mitteilung, so auch 
lebendige Auffassung aus; es wird dabei regelmbsig 
auf eine blos mechanische Thntigkeit, ohne innere 
Spannung auf beiden Seiten, hinauslaufen. Und nur 
ein ausserer Zwang irgend welcher Art wird die 
Studenten in solchen Vorlesungen festzuhalten im 
Stande sein. 

Ein nicht selten geubtes Verfahren ist das: die 
Hauptsatze in die Feder zu diktieren, um dann in freier 
Erorterung Erllluterungen hinzuzufltgen. Es geschieht 
namentlich in systematischen Vorlesungen, um dem 
Harer die wesentlichen Gedanken in fester Fassung, ge- 
schutzt gegen seine eigene unzulangliche Auffassung oder 
irrtlimliche Formulierung, zu Uberliefern. - Ich furchte, 
dass auch dabei leicht etwas von der Wirkung des 
lebendigen Vortrags verloren geht. Wird das Diktat 
vorher gegeben, so geht die gemeinsame Untersuchung 
oder wenigstens die freundliche Tauschung, als ob das 
Ergebnis erst in der gemeinsamen Untersuchung ge- 

17 
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wonnen werde, verloren. Der weniger regsame Horer 
wird dazu neigen, in dem schwarz auf weiss Besessenen 
das Wesentliche zu sehen und die Erllluterungen als 
Erholungspause vom Nachschreiben zu betrachten. 
Wird das Diktat nach der Entwickelung als ihr Resume 
gegeben, und das scheint das empfehlenswertere Ver- 
fahren zu sein, dann wird dem Zuhorer die Muhe abge- 
nommen, selbst die Fassung des Wesentlichen zu finden: 
wird kein Diktat gegeben, so muss er  dem ganzen Vor- 
trag nachdenkend und das Wesentliche des Gedanken- 
gangs heraushebend folgen. 

Anders steht es mit einem gedruckten Prospekt, 
der dem Horer eine Uebersicht der Materien, die zur 
Verhandlung kommen, giebt und ihm dadurch die 
Orientierung erleichtert. Er mag dem Vortrag zugleich 
Litteraturangaben und Aehnliches abnehmen, was ihn 
ohne Not belastet. 

Ist die Anlehnung der Vorlesung an ein Lehrbuch  
zweckmilssig? Es war frilher ublich; den preussischen 
UniversitHtslehrern wurde es im 18. Jahrhundert, nach 
dem Abkommen des Lesens uber Textbucher, durch 
wiederholte Gebote eingescharft. So hat K a n  t sein 
Leben lang Lehrbticher der Metaphysik, der Logik, des 
Naturrechts von Baumgarten, Meyer, Aclienwall U. s. W. 
zu Grunde gelegt. Dieses Verfahren, nebst dem Zwang 
dazu, ist, wie oben erwahnt (S. 239) noch vor kurzem 
von E. V. H a r t m a n n  wieder gefordert worden, um 
das ,,Diktieren von . ungedruckten LehrbtichernU zu 
verhindern. 

Ich kann von seinen Vorziigen mich nicht ilber- 
zeugen, jedenfalls wiGre der Zwang schlechthin uner- 
trilglich. Sollte der Lehrer ein fremdes Lehrbuch 
wuhlen? Aber er  findet keines, das zu den eigenen An- 
schauungen stimmt; so ging es Kant, und e r  loste also 
seinen Vortrag vollig von1 Text, nur dass e r  die 
Gliederung des Ganzen sich von ihm mehr aufdritngen 
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als geben liess. Dem Zuhorer aber wird dies Neben- 
einander von Lehrbuch und Vorlesung s'chwerlich das 
Versuindnis erleichtert haben, wenn wir den vorhandenen 
Sachschriften glauben diirfen. Oder man denke, 
Schleiermacher  verpflichtet Iiber irgend ein Lehr- 
buch der Logik oder der Sittenlehre zu lesen; oder 
Trei t s  c h k e  Iiber ein Lehrbuch der Politik. 

Soll er  also ein eigenes Lehrbuch abfassen, um 
daruber zu lesen? Wenn er dazu nur schon imstande 
aure ;  er  sucht ja erst das Ganze der Wissenschaft in 
der Gestalt, wie sie ihm vorschwebt, zu stande zu 
bringen; die wiederholten Vorlesungen sind so viel An- 
liiufe dazu. Und ob, nachdem er  dann das Lehrbuch 
geschrieben, der Trieb zur Vorlesung iiber den Qegen- 
stand noch lebendig ware? und beim Zuhorer der Trieb 
zu horen? Wo bliebe die Spannung, wenn das Ergebnis 
gedruckt dastande? Ueberhaupt sein eigenes Lehrbuch 
erklaren, es hatte etwas Insipides. Dann noch lieber 
ein fremdes Buch: die Reibung der eigenen Gedanken 
a n  den fremden wltrde der Sache ein wenig Leben geben. 
Aber freilich, konnte man nun voraussetzen, dass nun 
jeder Horer vorher das Buch gelesen, paragraphow wohl 
einstudiert habe? Schwerlich; man musste also den 
Inhalt des Buchs erst darlegen und entwickeln. Dann 
aber wilre das Buch ja wieder iiberflussig oder unbequem: 
man wtirde lieber an einen anderen Punkt ankniipfen. 
Also kein Zweifel, es war notwendig, dass die Vor- 
lesung, wie vom kanonischen Textbuch, so auch 
vom Lehrbuch sich losgelost hat. Man wird gute 
Lehrbllcher nennen und ihre Benutzung, auch durch 
wiederholtes Zurtickkommen und Ankniipfcn der eigenen 
Darstellung empfehlen. Aber man wird sich nicht daran 
binden. Was dem Lehrer und Horer die Freude an der 
Sache giebt, das ist, dass sie die Wissenschaft im Lauf 
de r  Vorlesung gleichsam mit einander aufbauen. Der 
ganze Vorschlag stammt aus einer Anschauung, die 

I r *  
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ohne lebendige Bertihrung mit der Wirklichkeit, mit dem 
lebendigen Fluss der Wissenschaft ist. An katholischen 
Universitilten mag man uber lateinische Lehrbilcher 
lateinische Erliiuterungen geben, an einer modernen 
UniversitHt ist die Sache unmoglich. 

4. Die i nne re  Form d e r  Vorlesung. Der Zweck 
der Vorlesung ist die Belehrung. Damit ist ihre Form 
gegeben: sie wendet sich an den Verstand, nicht an 
den Willen oder das Gemut, oder doch nur durch Ver- 
mittelung des Verstandes. Beredsamkeit und Pathos 
werden ihr also nicht anstehen, wenigstens nicht die 
Beredsamkeit, die mit den Mitteln der Rhetorik wirkt. 
Es giebt auch eine Beredsamkeit fIir den Vorstand, 
etwas wie eine Beredsamkeit der Thatsachen selbst: 
sie weiss die Dinge so darzustellen, dass sie selber zu 
reden scheinen, sie ordnet sie so, dass sie selber die 
Konklusion zu ziehen scheinen; der Zuhorer hat dann 
am Schluss die Empfindung, dass er  dies alles selber 
gedacht und sich selber gesagt habe. Diese innere, 
logische Zielstrebigkeit wird das Hauptmittel sein, in 
der Vorlesung die Aufmerksamkeit zu erhalten und den 
Zuhorer dauernd zu fesseln. Fur die Wirkungen rhe- 
torischer Hulfen, fiir Pathos, Schlagworte und Aehii- 
liches, ist der deutsche Student, man darf es zu seiner 
Ehre sagen, nicht sehr und nicht lange empfanglich. 

Was die Form der Rede anlangt, so wird die 
schlichte, im Aeusserlichen bequeme, allein auf die 
Sache gerichtete Rede dem wissenschaftlichen Vortrag 
nm meisten angemessen sein. Eine allzugrosse Feinheit, 
Zierlichkeit, Pointirtheit wirkt leicht ermudend und nb- 
lenkend; die Vorlesung soll nicht Filigranarbeit sein, 
sonst verfehlt sie, Kas wesentlicher ist als die Sorgfnlt 
im kleinen, dass die grossen Zuge des Gegenstandes 
krltftig hervortreten. Am besten wird die Sache ge- 
lingen, wenn ein Konzept das Wesentliche der Gedanken- 
ftihrung in ubersichtlicher Gliederung darbietet und der 
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freie Vortrag dann, in der lebendigen Beruhrung mit 
dem Horerkreise, dieses Schema mit einer gewissen 
Breite und Behaglichkeit der Mitteilung, die auch ein- 
mal eine variierende Wiederholung nicht ~iusschliesst, 
ausflihrt. Eine Annllherung an die Gesprilchsform, die 
ubrigens mit Warme und Lebhaftigkeit sich wohl rer- 
triSgt, wird der belehrenden Rede mehr anstehen als 
lange und fein gesponnene Perjoden, zierliche und zu- 
gespitzte Wendungen, oder gar rednerischer Briiiant- 
schmuck. All das wird bald ermilden und abschmeckig 
werden. Wer Belehrung sucht, will nicht durch die 
Form beruckt, sondern durch den Inhalt ilberzeugt 
--erden. So beschreibt der Philolog F. A. Wolf, e r  selbst 
ein Meister des akademischen Vortrags, einmal seine 
Form: Familiarem sermonem oportet eme lectionu.m, varium 
i l h m  quidem pro varietate rerum et multiformem, neque 
tarnen ulla parte eimilem libri. Im ganzen ist damit die 
Form des Vortrags, wie sie in Deutschland ublich ist, 
bezeichnet. Und dem entspricht auch die Schlichtheit 
des 2Lusseren Apparats, der Horsde und ihrer Ein- 
richtungen, des Auftretens und Habitus der Lehrer: 
nichts von offiziellem Pomp, nichts von Grandezza in 
der  personlichen Erscheinung. Ein Aufwand in dieser 
Richtung, wie er  anderswo herkommlich ist (in Frank- 
reich besteigt der Professor im feierlichen Ornat 
den Katheder, begleitet von einem mit Amtskette ver- 
sehenen Pedell, der wllhrend des ganzen Vortrags ihm 
zur Seite steht, V. Savigny S. 154), er wilrde fur uns 
etwas Beklemmendes haben: was ftir ein Aufwand an 
oratorischem Schwung ware notwendig, um solchen 
Pomp zu rechtfertigen und nicht als deplaciert erscheinen 
zu lassen? 

Wie &U fein, so kann eine Vorlesung auch allzu 
grundlich sein. Sie wird es notwendig, wenn sie uberall 
alle moglichen Thatsachen, Fragen, Zweifel, Bedenken, 
Meinungen, EinfZllle mitschleppen und nusfuhrlich er- 
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ortern will. Es mag einmal an einem Punkte beispiels- 
halber geschehen, im librigen aber wird es  sich darum 
handeln, avf das Grosse und Wesentliche ded Blick zu 
richten; sonst verliert sich der Zuhorer im Zufiuiigen 
und Nebensachlichen, bis er  den Wald vor Bibumen 
nicht sieht. Lieber das Wichtige einmal von einem 
neuen Gesichtspunkt aus wiederholen, als das Uii- 
bedeutende und Entbehrliche als ein Gleichgeltendes 
behandeln. Der Physiker L ich t  e n b e r g  sagt einmal 
(Vermischte Schriften I, 221): ,,Ich bin tiberzeugt, dass 
die vermeinte Grundlichkeit beim Vortrag der Anfangs- 
grunde sehr schadet. Es ist gar nicht notig, dass ein 
Lehrer dem Anfanger die Sache grtiidlich vortragt; 
aber der Lehrer, der diesen Vortrag ha t ,  muss sie 
grtindlich verstehen, alsdann ist gewiss fur den AnfAnger 
gesorgt.' 

Von grosser Wichtigkeit ist die klare und durch- 
sichtige Gliederung. Bene docet qui bene distinguit, sagt 
die Lehrweisheit des Mittelalters, an zwei Punkte 
denkend: an die Distinktion der Begriffe, besonders 
nah verwandter Begriffe und an die Distinktion der 
Rede. Das Letztere aiigehend, so muss die Vorlesung 
die mannigfaltigen sichtbaren Mittel der Distinktion, 
die dem Buch zur Verfugung stehen, die Absltze, Parn- 
graphen, Kapiteluberschriften, durch die Rede ersetzen. 
Das deutliche Hervorheben der Abschllisse, der Ueber- 
gange zu einem Keuen, des Aufbaus einer Argumen- 
tation, mit These, Beweismittel, Schluss und so fort, ist 
ein sehr wesentliches Stuck fur das VerstAndnis des 
Horers und fur die Erhaltung der Aufmerksamkeit. 
Giebt man ihm das Ziel und die notigen Wegzeichen, 
dann folgt er  willig und sicher auch verschlungenen 
Pfaden der Erorterung. 

Nicht unwichtig scheint mir auch dies, d a s  jede 
Stunde, soweit es innerhalb eines systematischen Vor- 
trages moglich ist, ein abgeschlossenes Ganzes bildet; 
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ein herausgerissenes Stiick, ohne Anfang und Ende, 
wirkt schon &thetisch unerfreulich. Dazu kommt, dass 
mit dem gelegentlichen Ausfaii einer Stunde bei dem 
Hbrer nun doch einmal gerechnet werden muss. Aber, 
machte jemand sagen, wird dies nicht eben hierdurch 
begilnstigt? Wird nicht dem Fehlenden die Strafe 
gleichsam, dass e r  nllmlich sich nicht zurechtfindet, er- 
lassen? - Vielleicht ist es so. Und doch denke ich, 
dass es, um mit K a n t  zu reden, zweckm#ssig ist, auch 
hier mit dem, was geschieht, wenn es gleich nicht ge- 
schehen soilte, zu rechnen. Auch glaube ich, dass in 
diesem Fall die Abschreckung durch die Strafe, 
nrimlich das Nichtverstehen, weniger wirksam sich er- 
weisen wurde, als die Aufmunterung, die darin liegt, 
dass der Anfang der Stunde ein neues Thema an- 
schlagt und also auch dem zu folgen moglich macht, 
der den Schluss der vorigen Stunde nicht gegen- 
\\-artig hat. 

5. Die Polemik im a k a d e m i s c h e n  Unterr icht .  
Der Weg zur Wahrheit geht durch den Irrtum. Ailer 
Fortschritt geht durch den Nachweis, dass die bis- 
herigen Wahrheiten Irrttimer, bestenfalls halbe Wahr- 
heiten waren. Darum waren sie nicht tiberfltissig; sie 
sind die Stufen, auf denen der Menschengeist den 
steilen Weg ernporklimmt. Damit ist der Kampf als 
Lebensform der Wissenschaft gegeben, der Kampf 
zwischen den alten und den neuen Wahrheiten: die alten 
verteidigen ihren Besitzstand, die neuen suchen ihre Not- 
wendigkeit durch die Unzul#nglichkeit jener darzuthun. 
Der  Kampf dient der Wahrheit; konstruieren wir doch 
auch den Rechtshandel als Kampf zweier Parteien, um 
die allseitige Beleuchtung des FUr und Wider und so die 
Richtigkeit des Spruches zu sichern. So bringt auch das 
geschichtliche Leben mit der ihm eigenen immanenten 
Teleologie den Kampf der Ansichten im Dienst der 
Wahrheitsforschung hervor. Zugleich gewinnt diese an 
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wird mit dem stolzen Selbstgefuhl des Siegers irn Kampf 
gekront. 

Damit ist gegeben, dass die Polemik auch im 
akademischen Unterricht ihren Gebrauch hat. Die 
Horer in den Streit der Ansichten einfilhren heisst 
sie mitten in das Leben der Wissenschaft steilen. Zu- 
gleich gewinnt der Unterricht dadurch an innerem 
Leben. Die Polemik giebt dem Vortrag die dialektische 
Form, sie ftihrt dazu, den Handel als Prozess zu in- 
struieren, die streitige Frage zu entwickeln, die moglichen 
Ansichten sich gegeniiber zu stellen, die Thatsachen, 
wie sie einer jeden sich darstellen, aufzuzeigen, die 
Entscheidungsgrtinde klar und scharf zu fassen. Kein 
Zweifel, dass dabei die Sache ftir den Horer an  Inter- 
esse gewinnt; die blovse dogmatische Darlegung wirkt 
leicht monoton und leblos. Gehort Polemik in dieser 
Form in die Vorlesung, so gehort dagegen lastern und 
schmahen, schelten und schimpfen nicht hinein; auch 
Ansichten und Personen lacherlich oder verachtlich 
machen, gehort nicht in die Universitat. Schon der Ort 
und seine Wurde verbietet es, oder sollte es verbieten: 
denn thatsuchlich furchte ich, wird die Grenze nicht 
selten iiberschritten. Ein besonderes Recht nach dieser 
Richtung haben von jeher die Philologen fur sich in 
Anspruch genommen, und neuerdings scheinen auch die 
Historiker ihre Hand darnach auszustrecken, wahrend es 
den Naturforschern und Mathematikern fremder ist: ist es 
weil die ungewissen Wissenschaften, wie J. Gr imm 
einmal sagt, unserem Herzen naher sind? Ich meine, 
schon der Umstand sollte diese Uble Sitte aus dem 
Horsal verbannen, dass hier keine Gegenrede moglich 
ist; es hat etwas Feiges und nickisches, einen Abwesen- 
den zu lastern. Und gar sich einen Prtigelknaben halten, 
dem man zum Gaudium der Zuschauer jeden Augen- 
blick eine Ohrfeige giebt, ist eben so wenig vornehm 
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als lehrreich. Oder lernen die Horer. etwas dabei, so 
ist es nichts Gutes. ,,Sagt, ist noch ein Land, ausser 
Deutschland, wo man die Nase eher rumpfen lernt, als 
putzen?' so fragt L i c h t e n b e r g  einmal; man konnte 
hinzufugen: wo das Naserumpfen, die naseweise Kritik, 
geradezu gross gezogen wird? 

Will man vor dem Falschen warnen, so muss man 
es in seiner relativen Starke zeigen, das Absurde ver- 
fuhrt niemand. Polemik ist nur da am Ort, wo die be- 
kfimpfte Ansicht zugleich eine relativ berechtigte ist. 
Und dann wird es eben die Aufgabe sein, zuerst ihren 
Anwalt vor den Zuhorern zu machen, ehe man als 
Richter gegen sie entscheidet. So wird es vor allem 
da sein, wo es sich darum handelt, neue Gedanken 
gegen alte, geltende Ansichten durchzusetzen. Man wird 
ausgehen von der Darstellung der Ansicht, die man als 
herrschende auch beim Zuhorer voraussetzen darf, wird 
ihre Vernitnftigkeit, ihren Grund in den Thatsachen auf- 
zeigen, und dann dazu weiter gehen, ihre Unzullnglich- 
keit zu einer allseitig befriedigenden Konstruktion der 
Thatsachen und damit zugleich die Notwendigkeit einer 
neuen Erklarung zu zeigen. Wird der Horer so gefuhrt, 
dann wird ihm die neue Ansicht zugleich in ihrer sach- 
lichen und geschichtlichen Notwendigkeit sich darstellen. 
Dagegen ist eine Polemik gegen das Absurde und Sinn- 
lose liberhaupt liberflussig. Ich sehe nicht, was es fur 
einen verntinftigen Grund geben konnte, den Zuhorer 
mit allen moglichen Thorheiten bekannt zu machen, so 
lange so viel zu thun ubrig bleibt, ihn mit dem, was 
weise und gescheite Leute gedacht haben, bekannt zu 
machen. 

Am meisten Grund und Recht zur Polemik wird 
der  haben, der fIlr neue Wahrheiten gegen geltende 
Irrttimer kampft. Es wird vielfach die Rolle des jftngeren 
Mannes sein, der zugleich um die eigene Selbstdurch- 
setzung kampft. Er ftihlt den Druck des Geltenden auch 
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personlich, die Autoritat der illteren Generation liegt als 
eine Last auf ihm, daher bei ihm auch am ersten ein 
lebhafterer Ton, selbst ein wenig Ueberhebung ertraglich 
ist: e r  gilt noch nichts und fllhlt doch, dass er  etwas 
kann. Uebrigens mochte doch auch ihm zu raten sein, 
dass er  nicht jedem, dem er  einen Irrtum oder ein Ver- 
sehen nachweist, sage oder zu verstehen gebe, dass er 
ihn fur einen Esel halte. Einen noch unerfreulicheren 
Anblick bietet der litterarische Streit, gar eine gehassige 
Zankerei unter Leuten, die zu Jahren gekommen sind. 
Hier erwartet man billig etwas von der inneren Reife, 
die die beste Frucht e h e s  langen, der Wahrheits- 
forschung gewidmeten Lebens ist, jener mit& sapieatin, 
die Irrttimer nicht blos zu bekampfen, sondern auch zu 
verstehen weiss. Uebrigens konnte noch ein anderes 
den Erfahrenen von der Polemik zuriickhalten: der junge 
Mann denkt noch, er  konne den Gegner uberzeugen, 
ihn zwingen einzusehen, dass er  im Unrecht sei; wer 
langer in der wissenschaftlichen Welt gelebt hat, weiss 
oder konnte wissen, dass das unmoglich ist; ich zweifle 
daran, ob man aus der Geschichte der Jahrtausende 
einen Fall anfiihren kann, wo ein litterarischer Streit 
durch das Eingestandniss des Irrtums beendigt wurde. 
Das ist das Erfreuliche des Kriegs mit den Waffen: e r  
fuhrt zu unzweideutiger Entscheidung daruber, wer der 
Starkere ist. Der Krieg mit Worten hat kein Ende und 
keine Entscheidung, das Verkehrte weiss sich mit 
proteusartigen Wandlungen der Erdrtickung immer 
wieder zu entwinden. Der Weise wird also darauf vor 
allem sein Absehen richten, die Wahrheit zu sagen, 
nicht den Irrtum einzufangen, um ihn zu widerlegen. 

6. Semina re  und Uebungen. Die seminaristischen 
Uebungen sind mit dem Wesen des heutigen akademi- 
schen Unterrichts gegeben. Dieser will nicht blos 
fertige Kenntnisse ubermitteln, sondern in die wissen- 
schaftliche Arbeit einflihren, nicht blos das Wissen 
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selbst, sondern auch das Wissen darum, wie man zu 
diesem Wissen gelangt, fortpflanzen. So in den Geistes- 
wissenschaften: es gentigt nicht, dass Einer die Ver- 
fassung des Karolingischen Reichs oder die Entstehung 
des Pentateuchs kennt, er muss auch wissen, worauf 
unsere Kenntnis dieser Dinge beruht und wie sie er- 
worben worden ist; nur wer den Weg zu den Quellen 
weiss und selber aus ihnen zu schopfen versteht, hat 
eine ursprungliche, eine wissenschaftliche Erkenntnis. 
Und ganz so in der Naturwissenschaft: nur wer die 
Uethode der Erzeugung wissenschaftlicher Einsicht 
besitzt, wer das Experiment, das Mikroskop, die 
Rechnung, die Fehlerbestimmung zu handhaben ver- 
steht, hat wissenschaftliche Erkenntnis im eigentlichen 
Sinne, bniorqpr], mit Plato zu reden, im Gegensatz zur 
blossen kza. 

Die Einfuhrung in die wissenschaftlicl~e Arbeit 
kann nur geschehen in der Form der Heranziehung zur 
Mitarbeit. Und das ist nun die eigentliche Aufgabe der 
Seminare: sie sind die Pflanzschulen der wissenschaft- 
lichen Forschung; Schiiler lernen in ihnen unter Leitung 
und Htilfe eines Meisters die Methode der wissenschaft- 
lichen Arbeit kennen und iiben, um nachher selber als 
Meister die Arbeit fortzusetzen und ihrerseits die Me- 
thoden zu sichern, zu verbessern und sie der nach- 
wachsenden Generation einzuuben. Die Seminare sind 
daher die eigentlichen Trager der Kontinuitat der wissen- 
schaftlichen Arbeit. 

Die Seminare sind so alt als die gegenwartige 
Gestalt der deutschen Universitaten, ihre Wurzeln liegen 
im 18. Jahrhundert, demselben, in dem die Universitat 
von dem al ten auf Tradition begrlindeten Lehrbetrieb 
zu dem Prinzip der freien Forschung und Lehre tiber- 
ging. Der Ausgangspunkt der Neubildung liegt in der 
neuhumanistischen Philologie; das von Ge s n e r  be- 
grundete Gottinger Seminar ist das alteste, es war noch 
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ein Mittelding zwischen Lehrer- und Gelehrtenseminar. 
Das von F. A. Wolf in Halle errichtete Seminar, obwohl 
der Bestimmung nach ein padagogisches, nahm ent- 
schiedener die Richtung auf die Einfuhrung iii die ge- 
lehrte Arbeit. Das 19. Jahrhundert hat diese Richtung 
festgehalten und das Seminarwesen uber alle Gebiete 
des Universitutsunterrichts ausgebreitet: zuerst iiber die 
verschiedenen Zweige der philosophischen Fakultat, den 
historischen, naturwissenschaftlichen, mathematischen, 
stantswissenschaftlichen Unterricht; dann ist e s  auch 
in die theologische und juristische Fakultat tiberge- 
gangen, wo ubrigens sogenannte Praktika langst ein- 
heimisch waren. Die medizinische Fakultitt hat an 
Stelle der Seminare die Institute und die Kliniken. Be- 
merkenswert ist, dass die padagogischen Seminare mit 
der Bestimmung der Einfuhrung in den Unterricht der 
hoheren Schulen, die eigentlich den Ausgangspunkt des 
Seminrtrwesens darstellen, sich mehr und mehr von der 
Universitat losgelost und an die Schule selbst sich an- 
geschlossen haben. Es hangt mit der Entwickelung der 
philosophischen Fakultat in der itichtung auf rein wissen- 
schaftliche Forschung zusammen, zugleich mit der Er- 
kenntnis, dass die Einfuhrung in die Praxis nur in der 
Praxis, d s o  nur an einer wirklichen Schule geschehen 
konne. 

Die Seminare sind offentliche Institute; der Eintritt 
wird regelmussig an den Nachweis einer gewissen 
Leistuiigsfiihigkeit geknupft, wie er  denn auch zu regel- 
milssigen Leistungen verpflichtet. Sie sind mit einer staat- 
lichen Dotation ausgestattet, woraus den Teilnehmern 
kleine Betrage geu7iihrt werden, die doch mehr den 
Charakter von aufmunternder Anerkennung als einer 
Unterstutzung haben. Von grosser Bedeutung ist die 
in den letzten Jahrzehnten erfolgte Ausstattung mit 
Bibliotheken und Arbeitsraumen; die neue UniversitiLt 
Striissburg hat hierin epochemachend gewirkt. Die 
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Seminarmitglieder sind hierdurch von den Hemmungen 
mancherlei Art, die aus der Benutzung der allgemeinen 
Bibliotheken erwachsen, befreit. 

Die Arbeitsweise ist natilrlich verschieden nach 
der Natur der Disziplin; in den philologisch-historischen 
Wissenschaften, an die sich die theologischen und 
juristischen anschliessen, handelt es sich wesentlich um 
Sicherheit in der Benutzung von Quellenschriften, also 
um Lekture, Interpretation, Textgestaltung, historische 
Kritik und Interpretation; sie werden zunachst im ge- 
meinsamen Durcharbeiten der Quellen geilbt. Auch die 
Individualitat des Lehrers macht sich geltend, er  wird 
naturlich die Arbeitsgebiete, in denen er  glucklich ge- 
wesen, die Methoden, die er als Meister handhabt, bevor- 

I 
zugen. Gemeinsam ist allen Seminaren die Stellung 
gosserer wissenschaftlicher Aufgaben, die der Einzelne 
mit den zur VerfIIgung stehenden Mitteln unter An- 
leitung des Lehrers lost. Aus derartigen Arbeiten gehen 
vielfach die Doktordissertationen hervor, die ersten 
Probestucke selbstandiger Gelehrtenarbeit. Gute Disser- 
tationen sind der Stolz des Leiters des Seminars. 

Neben den eigentlichen Seminaren mit offentlicher 
Organisation stehen die privaten Gesellschaften, Sozie- 
Uiten, Zirkel, Uebungen. In freieren Formen sich be- 
wegend, verfolgen sie mannigfachste Zwecke. Eine 
gewuhnliche Form ist die gemeinsame Lekttire eines in 
seiner Wissenschaft klassischen Autors oder eines Qrund- 
textes. Es sind vor allem auch jungere Lehrer, solche 
die noch keinem Seminar vorstehen, die in dieser Form 
einen kleineren Kreis um sich sammeln und hier nicht 
selten eine bedeutende Wirksamkeit erreichen. 

Noch eine Form des akademischen Unterrichts ist 
zu erwilhnen: die Konversa tor ien ,  D i spu ta to r i en  

' und Repet i tor ien.  Das Unterscheidende ist der An- 
schluss an eine Vorlesung. Ihre Aufgabe ist, die Auf- 
fassung und Aneignung des in der Vorlesung Darge- 
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botenen zu sichern, Schwierigkeiten aufzulosen, Fragen 
der Horer zu beantworten U. s. W. Im 18. Jahrhundert 
waren derartige der Vorlesung zur Seite gehende 
Uebungen etwas gewohnliches, K a n t  z. B. hat sie sein 
Leben lang unter mannigfach wechselndem Namen ge- 
halten. Im 19. Jahrhundert sind sie mehr und mehr 
zurtickgegangen, trotzdem die Unterrichtsverwaltung 
sie zeitweilig mit grosser Dringlichkeit den Docenten 
ans Herz legte. *) Die Ursache hierfur wird in den 
Verhderungen zu suchen sein, die seit dem 18. Jahr- 
hundert in dem Verhaltnis zwischen Professoren und 
Studenten sich vollzogen haben. Repetitorien und Dis- 
putatorien in Form von Frage und Antwort sind eine 
Fortsetzung des schulmassigen Verkehrs von Lehrer 
und Schtiler; die Voraussetzungen fur einen solchen 
Verkehr sind aber im 19. Jahrhundert immer mehr ge- 
schwunden. Die Grosse der Auditorien und der rasche 
Wechsel der Universitat erschweren die personliche 
Dekanntschaft, ohne die doch ein derartiger Verkehr 
nicht fruchtbar sein kann; dann lehnt auch das hohere 
Lebensalter der Studierenden die Erinnerung an die 
Schulklasse ab. Endlich: in den Seminaren und 
Uebungen sind die den neuen Verhaltnissen mehr an- 
gemessenen Formen der personlichen Unterweisung und 
Einwirkung gefunden. 

7. Anfangeriibungen. Eine nicht unwesentliche 
Ergilnzung der Seminare ist eben gegenwartig in der 
Ausbildung begriffen: Uebungen ftir Anfanger .  Die 
Seminare setzen regelmassig schon einige Vertrautheit 
mit der Wissenschaft voraus, sie offnen sich meist erst 
den spllteren Semestern. Nun bedarf aber grade der 
Neuling auf der Universititt am meisten beratender 
Leitung, um den Weg zu fruchtbarer Arbeit zu h d e n .  

*) Man sehe das Zirkularschreiben des Minietera E ichhorn  
vom Jahre 1844 bei V. Ronne, das Unterrichtsweeen des Preuss. 
Staats 11, 515 ff. 
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Es geschieht leicht, dass er, eine Weile blind und ziel- 
los herumtappend, endlich im Geffthl der Vergeblichkeit 
seiner Versuche ilberhaupt a b f u t  und das eigene 
Arbeiten auf kanftige Zeit verschiebt. Es wird in allen 
Zweigen des Studiums vorkommen, am haufigsten wohl 
in den philologisch-historischen, mit Einschluss der 
theologischen und juristischen. Die Philologen sind 
auch hier mit Anstalten, die diesem Bediirfnis ent- 
sprechen, vorangegangen: die P ros  e m i n a r  e nehmen 
den Anfanger auf und geben ihm Anleitung, an die 
Sachen heranzukommen, ebenso auch zu notwendigen 
Uebungen im Gebrauch der Sprache. In einer schon er- 
wahnten kleinen Schrift von Bernheim (Entwurf eines 
Studienplans fur das Fach der Geschichte nebst 
Beilage : Beispiele von Anfangerllbungen, 1901) wird an 
Beispielen aus der mittelalterlichen und neueren Ge- 
schichte dargelegt, wie der Verfasser die Aufgabe 
solcher Anfangerllbungen im Gebiet der geschichtlichen 
Studien auffasst und lost. Es ware zu wllnschen, dass 
ofters ahnliche Berichte ftber die eigene Praxis abge- 
stattet wftrden; ich sehe darin die fruchtbarste Form 
der litterarischen Behandlung dessen, was man in 
jungster Zeit unter dem Titel einer ,Hochschulpada- 
gogiku sucht. Wenn Meister des Fachs sich ent- 
schliessen wollten, ftber die Art, wie sie die Aufgabe 
des  Universitatsunterrichts in ihrem Fach auffassen und 
losen, sich auszusprechen, dann wIirde daraus allmahlich 
e ine  Sammlung erwachsen konnen, die kunftigen Lehrern 
den  rechten Weg zu finden erleichterte. 

Auch die j u r i s t i s che  Fakulat hat in jungster Zeit 
nach dieser Richtung hin ihren Unterricht zu erweitern 
begonnen und die Verwaltung hat sich die Forderung 
d e r  Sache angelegen sein lassen. Sie hat sogar sich 
entschlossen, Teilnahme an Uebungen uber das burger- 
liche Recht und den Zivilprozess zur allgemein ver- 
bindlicher: Forderung zu machen, nicht ohne auch hier 
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die Erfahrung zu 
Studienmotiv ist. 
den juristischen 
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machen, dass der Zwang kein starkes 
Wie verlautet, besteht die Absicht, 

Unterricht in dieser Richtung noch 
weiter umzubilden; es sollen romanistische Proseminare 
eingerichtet werden, deren Kursus wahrend der ersten 
Semester von allen Studierenden in kleinen Abteilungen 
zu durchlaufen wure; erst nach erfolgreicher Vollen- 
dung dieser Kurse wurde dann der Zugang zur zweiten 
abschliessenden Stufe des juristischen Studiums ge- 
stattet sein. So wttnschenswert ein grtindliches Studium 
des romischen Rechts rtm Anfang des Kursus ist, so bin 
ich doch nicht gewiss, ob nicht die Nachteile einer der- 
artigen Einengung des Studiums den Gewinn aberwiegen 
wurden: jede Vermehrung des Angebots von Anfanger- 
Ubungen ist willkommen zu heissen, gegen den Zwang 
zu ihrer Benutzung vermag ich Bedenken allgemeiner 
und besonderer Natur nicht zu unterdrucken. Doch 
auf diese Seite der Sache wird nachher noch zuruckzu- 
kommen sein. 

Erwahnen will ich noch, dass etwas Aehnliches fiZr 
die theologische Fakultat schon vor Jahren von 
M. Kahler  in Halle gefordert worden ist. Er  weist auf 
das nibinger Stift und die Institution der Repetenten 
als nachahmungswertes Beispiel hin. Tuchtige junge 
Leute, die ihren Studienkursus mit Auszeichnung voll- 
endet haben, wurden unter Aufsicht und Beirat der 
Professoren einem kleinen Kreis jtingerer Studierenden 
in personlichem Zusammenarbeiten die nutige Anleitung 
geben: gemeinsames Durchgehen des in den Vorlesungen 
Dargebotenen, Erliiuterung und Einiibung wichtiger Be- 
griffe, gemeinsame Lekture der Grundtexte, Anleitung 
zum Gebrauch der wissenschaftlichen Hilfsmittel, d e s  
dies wtirde dem Anfanger uber die ersten Schwierig- 
keiten hinweghelfen und das Einleben in seine Wissen- 
schaft erleichtern. Mit Recht wird Kahler voraussetzen, 
dass dem Angebot spontane Nachfrage entgegenkommen 
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wurde: ,,die Verlassenheit und Ratlosigkeit der Neulinge 
ist oft unsaglich; die Empfanglichkeit fftr den fortziehen- 
den Eindruck goss.  Und gerade jungere Manner sind 
flir diese Einwirkung besonders geeignet. Sie stehen 
den Studenten naher und haben im Vergleich mit den 
Professoren in deren Urteil und Empfindung ahnliche 
Vorzuge, wie aItere Kommilitonenu. 

Auch fIlr die Lehrer in solchen Kursen wurde dar- 
aus  ein nicht zu unterschatzender Gewinn erwachseu; 
nach dem Leimen lehrend die Wissenschaft durchgehen 
filhrt nach alter Erfahrung zu tieferer und selbstilndigerer 
Auffassung. Auch ergabe sich hier eine Vorschule des 
akademischen Lehramts: der Erfolg in solcher Thatig- 
keit, verbunden mit wissenschaftlichen Leistungen, 
wurde den Uebergang zunachst in die Privatdocentur, 
dann in die Professur vermitteln. Und die Uebung im 
elementaren, schulmassigen Unterricht, die Vertrautheit 
mit den Schwierigkeiten, die den Anfanger drkken ,  
wurde auch der nachfolgenden wissenschaftlichen Lehr- 
thatigkeit zu gute kommen. 

Eine nicht unwichtige Sache ware auch die, dass 
der Studierende schon am Anfang seiner Studien Ge- 
legenheit und Anreiz zu kleineren Ausarbeitungen aii- 
gemeineren Charakters, die nicht eigentlich den An- 
spruch von selbstandigen wissenschaftlichen Unter- 
suchungen erhoben, erhielte, Ausarbeitungen, die sich 
als Fortsetzung der schulmassigen Aufsatzubungen auf 
hoherer Stufe darstellten. Die Fahigkeit zu zusrtmmen- 
hangender Gedankenentwickelung, sagen wir die rhe- 
torisch-litterarische Schulung fehlt unseren Studierenden 
am Ende ihrer Studien oft allzusehr; was die Schule 
in dieser Absicht erreicht hatte, ist in langem Nicht- 
gebrauch eingerostet. Auch zu derartigen Uebungen 
konnten Anfangeriibungen in allen Wissenschaften Ge- 
legenheit geben. Uebrigens giebt es fur sie noch einen 
anderen Ort: die freien wissenschaftlichen Vereinigungen 
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der Studierenden; in mancher Hinsicht wurden kleine 
Aufsatze, dem Urteil und der Diskussion in solchem 
Kreise dargeboten, fur die eigene ~ i l d u &  und die An- 
regung Anderer noch mehr leisten, als wenn sie mit 
Rucksicht auf einen Lehrer und dessen Urteil geschriebeii 
wtirdcn. 

\\'ir wurden auf diese Weise zu einer Anniiheruiig 
an das engliscli-amerikanische System kommen, mit 
Mittel- und Uebergangsstufen zwischen der Schule und 
der eigentlich selbstiindigen wissenscliaftlichen Arbeit. 
Und das wird aus mehr als einer Rucksicht wuiischeiis- 
wert sein; der Sprung zwischen Schule und Universitist 
ist bei uns wirklich sehr gross, er  wird fIlr viele lebens- 
gefiihrlich. Die Meisten, so wird man doch annehmen 
durfen, komnien auf die Universititt, wenn auch nicht 
mit lwennender Begierde nach wissenschaftlicher Er- 
kenntnis, so doch, wie der Schuler im Faust, mit dem 
guten Willen, etwas Rechtes zu lernen und dem Vorsatz, 
nicht nur das Leben zu geniessen? sondern auch tilchtig 
zu arbeiten. TrUgt nun auch manches bei, diesen Vor- 
satz unmerklich schwacher werden zu lassen, so ist 
unter den Ursachen doch auch die, dass man an  die 
Sache nicht recht heranzukommen weiss. Die Vor- 
lesungen gehen nicht gnnz selten uber die Fassungskrnft 
des dnfungers hinaus, konnen sie doch der Xatur der 
Sache nach nicht allein auf Anfilnger zugeschnitten sein. 
An zusammenhangender Anleitung zu verstandiger und 
methodischer Benutzung der wissenschaftlichenLitteratur 

\ fehlt es. So geschieht es, dass der anfangliche Eifer 
auch da, wo er vorhanden war, nachlasst, dass man 
missmutig und verstimmt aus den Vorlesungen fortbleibt 
und sich alliniihlich ans Nichtsthun gewohnt. 

8. Die medizinischen und nn tu rwi s senscha f t -  
li C h en Iris t i t U t e .  Weben den Sciiiinaren, die vorzugs- 
weise iii den pliilologisch-historischen Fllchern ein- 
heimisch sind, stehen die zalilreiclien Institute, Labom- 
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torien, Kliniken, in denen jetzt der vielzweigige natur- 
\vissenschaftliche und medizinische Unterricht seinen 
hauptslchlichsten Ort hat. Auch sie haben ihren ersten 
1-nprung, wie die Seminare, im 18. Jahrhundert, das 
19. Jahrhundert hat ihnen dann die wahrhaft erstaun- 
liche Entwickelung gebracht. 

Der medizinische Unterricht ist vorangegangen: 
seine Verbindung mit dem Kriegswesen kam ihm zu 
gute. Schon lange hatte er  sich neben der Vorlesung 
gelegentlicher Demonstration bedient; im 18. Jahrhundert 
begann sich zunachst der anatomische Unterricht all- 
mahlich auf Prapariertibungen der H6rer zu grilnden; 
im 19. Jahrhundert sind diese die regelmhsige Unter- 
lage fur die gesamte wissenschaftliche Ausbildung des 
Arztes geworden. Der physiologische Unterricht folgte. 
Und ebenso hat sich aus den friiheren gelegentlichen 
Demonstrationen am Krankenbett seit dem Anfang des 
18. Jahrhunderts mit der Entwickelung des Kranken- 
hauswesens aiimuhlich der regelmassige klinische Unter- 
richt entwickelt, der jetzt.die Grundlage der praktischen 
Ausbildung des Arztes bildet. 

Der na turwissenschaf t l iche  Unterricht hat sich 
zu seiner gegenwlirtigen Gestalt, vielfach in Wechsel- 
wirkung mit dem medizinischen und spilter auch dem 
technologischen, in der Hauptsache erst im 19. Jahr- 
hundert ausgebildet. Er begann in der ersten Hlilfte 
des  Jahrhunderts mit kleinen privaten Veranstaltungen 
fttr die Beteiligung der Studierenden an physikalischen 
und chemischen Versuchen und Untersuchungen; aus 
ihnen sind dann in der zweiten Halfte die grossartigen 
physikalischen und chemischen Institute hervorge- 
wachsen, in denen jetzt Forschung und Unterricht mit- 
einander ihre Statte haben. Wie schwer anfangs den bni- 
versitatsverwaltungen die ungewohnten Aufwendungen 
f7ir diese Institute ankamen, hat Liebig, der Begrunder 
des  ersten chemischen Universitiitslaboratoriums zu 

I 8* 
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Giessen, erfahren mussen. Die goldenen Fruchte haben I 
seitdem die Regierungen williger gemacht. An die physi- I 
kaschen  und cliemischen Institute schliessen sich jetzt 
die zoologischen, botanischen, mineralogischen, geo- 
logisch-palaontologischen Institute und die mit ihnen 
verbundenen, der wissenschaftlichen Forschung dienen- 
den Sammlungen an. - , Die Aufgabe des Unterrichts 
in d e n  diesen vielverzweigten Anstalten ist vor aliem: 
in die Handhabung der Forschungsmethoden und Appa- 
rate einzufuhren, womit der moderne Naturforscher der 
Natur als ihr Interpret ihre Geheimnisse abzugewinnen 
bemilht ist. 

Die naturwissenschaftlichen und medizinischen 
Institute sind es, die das Budget unserer UniversiuLten 
so erstaunlich in die Hohe getrieben haben. Die 
Grtindung einer Universitllt, vor zweihundert Jahren noch 
die Sache eines Aufwands von einigen tausend Thalern 
jiihrlich, fordert jetzt fur die erste Ausstattung riele 
Millionen - die Gebiiude und Institute der neuen 
Strussburger Universitilt haben bei der Anlage einen 
Aufwand von beinahe 14 Millionen Mark notwendig ge- 
macht - und das Jiahresbudget einer grosseren Univer- 
sitiit betriigt 1-2 Millionen, wovon die grossere Hdfte 
auf  die Unterhaltung der Institute kommt. Freilich sind 
es eben diese Institute, wodurch die Universitaten in 
die unmittelbarste Beruhrung mit dem Leben der Ge- 
samtheit treten; die medizinische Fakultat mit ihren 
Kliniken ist die hygienische Zentralanstalt der ganzen 
Provinz. Und unsere physikalischen und chemischen 
Institute haben dem deutschen Volk die Stellung in1 
wirtschaftliclieii Leben erobern helfen, die es gegen- 
wiirtig ei~inililmt. *) 

- - 

*) A. Wagner Iiat in einer Rektoratarede (1896) die Ent- 
wickelung der Univcrsitllt Berlin vor allem nach der 5nane- 
statistischen Seite behandelt; ich setzc ein paar Daten hierher. Die 
Aiisgaheii fur Gehalte und Institiitc zeigen folgendei, Fortachrcitmi : 
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Ueberhaupt, man wird nicht zu viel sagen, w e m  
man behauptet, dass die Ausbildung der Seminare und 
Institute an unsern Universitaten im 19. Jahrhundert in 
erster Linie dazu beigetragen hat, dem deutschen Volk 
den Vorsprung im Gebiet der wissenschaftlichen Arbeit, 
den es  gegenwartig hat, zu verschaffen. Es ist den 
fremden Voikern nicht entgangen. Als der Unterrichts- 
minister Napoleons 111, Duru  F, im Jahre 1868 zu Pluis 
die Jcole pratiquc d u  hat~tcas ktudcx organisierte, be- 
grundete er  in dem Bericht, worin er  dem Kaiser die 
Stiftung der Anstalt empfahl, die Notwendigkeit mit dem 
Hinweis auf Deutschland, das durch seine naturwissen- 
schaftlichen Institute in den Stand gesetzt worden sei, ,,zu 
der hohen Entwickelung der experimentellen Wissen- 
schaften zu gelangen, die wir mit beunruhig ter  
S y m p a t h i e  beobachten." Und ebenso fuhrt er  den 
Vorsprung in den philologischen und historischen 
Studien, ,,die jenseits des Rheins so hoch, bei uns gegen- 
wartig nicht genug in Ehren stehen", auf die Wirk- 
samkeit des seminaristischen Universitatsunterrichts 
zuruck, wahrend sich die franzosischen Professoren 
die logisch-rhetorische Ausbildung des Vortrags 
schrankten.*) Und wie die franzosischen, so haben 

auf 
be- 
die 

Jahr Gehalte Institute 
181 1 116550 (71,800) 39 2% (%o %), 
1 834 193 650 (64,6 "10) 78 434 (%2 %), 
1880 321 000 (52,8 Ol0) 267 000 (40,1 %), 
1 896197 865 W (M$ O/O) 1 481 000 (52,9 0 ) .  
Die samtlichen Seniinare im Gebiet der Geisteswissenschafteu, 

ihrer 18, kosten 17 650 Mark im Jahr, die 15 natiiiwiasenschaftlichen 
Institute und Sammlungen 379 798 Mark, die 10 medizinisch- 
naturwiseenschaftlichen Institute 190054 Mark, die 10 kliniacheii 
Institute 617 691 Mark. 

*) In dem Bericht von Lesis uber daa franzosische Hoch- 
schulwesen, Hochachulnachrichten, Mai 1901. Um den Zustand der 
franzosischen FakulULten und die Beklemiiiungen des Ministers zu 
verstehen, muss man eich vergegenwartigen, dass der Gesanit- 
aufwand des Staats fur alle Fakultaten des 1.andrs in1 Jahre 18h7 
221,154 Francs betrug (V. Saripny, S. 27). 



amerikanisclien UniversitBten eben an diesem Punkt die 
deutscheil zum Vorbild genommen: original reararch ist 
das Stichwort, unter dem sich in den letzten zwanzig 
Jahren die Neubildung dort vollzogen hat. 

Nicht ganz kann ich zum Schluss die Frage unter- 
drucke]~: ob der Bereitwilligkeit, den naturwissenschnft- 
lichen, medizinischen und technologischen Unterricht 
mit dem ganzen no tweiidigen Apparat nuszustatteii. 
eine gleiche Bereitwilligkeit entspricht, den unendlich 
viel bescheideneren Anforderungen des Unterrichts in 
den Geisteswissenschaften gerecht zu werden. Wns 
hier in erster Linie die Unterlage eines wissenschaft- 
lichen Studiums ausmacht, sind die Bibliotheken. Nun 
ist zwar in den letzten Jahrzehnten der Fonds fur die 
Vermehrung des Bucherbestandes der Universitiits- 
bibliotheken erheblich gewachsen; auch die Ausstattung 
der Lesezimmer mit zugunglichen Handbibliothekeu 
ist ein Fortschritt; und dazu sind die Seminrirbiblio- 
theken als sehr dankenswerte Anstalten gekommen. 
Dennoch wird man kaum sagen konnen, dass ailen be- 
rcditigten Klagen dadurch abgeholfen sei. Die Zahl 
der Besteller von Btichern , die unbefriedigt von der 
Aiisgabestelle zuruckkehren, weil die verlangten Bucher 
ausgeliehen oder nicht vorhanden sind, bleibt vielfach 
goss .  Unsere Bibliotheken sollten sich, scheint mir, 
etwns von dem Prinzip der Leihbibliotheken aneigiieii: 
die Zahl der Esemylare nach der Grssse der h'nchfragtb 
zu bestimiiien; schnffen diese von neueii Btichern, die 
viel verlaiigt werden, gleich 10 oder 20 Exeniplsre an, 
um nachher, wenn das Bedurfnis iiachliisst, den Ueber- 
fluss antiqunriscli zu \.erkaufen, so sehe ich nicht, wns 
die Universitiitsbibliothekeii abhalteil kann, ilhiilich zu 
vcrftthren. Sie mussten voii der Anschauung ausgeheii: 
jede iuicrledigte Bestelluiig ist ein Verlust an geistiger 
Kraft fiir tlt~s Volk; das Mindeste ist, dass der Besteller 
Zeit vcrlicw. vicdlcic:ht zwei oder dreimal den Weg ver- 
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geblich macht, und inzwischen in einer vielleicht eiligen 
, Arbeit eine widrige Verzogerung erfahrt. Oder es ver- 

liert sich ein in diesem Augenblick bei ihm lebendiges 
Interesse uberhaupt, und der Verdruss tiber vergebliche 
Hemuhung bestimmt auch ftir die Folge leichter zum 
Verzicht. Oder ist etwa zu furchten, dass durch ein zu 
weit gehendes Entgegenkommen gegen das Leih- 
bedtirfnis die Neigung zum Bucherkaufen bei dem Stu- 
denten noch weiter herabgedrtickt. werden wiirde? Ich 
mochte beinahe das Gegenteil annehmen: es giebt nach 
meiner Erfahrung keinen wirksameren Antrieb, ein Buch 
zu erwerben, als dass man seinen Wert im Gebrauch 
vorher kennen gelernt hat. 

Ich wage kaum die Frage zu erheben, ob auf der 
andern Seite, der naturwissenschaftlichen, es nicht auch 
ein Uebermass an Ausstattung geben konne? Be- 
scheidene Einrichtungen und Mittel sind tibersehbarer, 
die Orientierung leichter; sie notigen auch, mit eigener 
Erfindung sich Hilfsmittel zu schaffen; steht alles in 
Fulle bereit, so tritt leicht eine gewisse Verwohnung 
ein, die namentlich dann empfindlich wird, wenn man 
nun spilter mit einer durftigen Ausstattung auskommen 
muss. Und in dieser Lage sind ja die Meisten, sie 
werden spater an einer Schule mit geringen Mitteln 
sich behelfen mtissen. K. V. Raumer  berithrt einmal 
diesen Punkt (Oesch. der Pildag. IV, 951): ,,Der uber- 
schwengliche Reichtum manches Apparats auf grosseren 
Universitaten ist selbst dem Lehrzweck hinderlich. Die 
Schaler sind nicht imstande, die Masse geistig zu be- 
wiiltigen; kann ja eiii Licht ebenso wohl durch Ueber- 
fluss als durch Bfangel an Oe1 erloschen." 

9. Hoclischulplldagogik. Unter diesem Titel 
wird seit ein paar Jahren eine neue Wissenschaft, oder 
ein neuer Zweig einer alten gesucht; es werden Plane 
dazu gemacht, ein Verband begrundet, eine Bewegung 
ins Werk gesetzt, um die PIGdagogik, die fur die andern 



Schulen eine so grosse Bedeutung gewonnen hat, nun 
auch mit einer allgemeinen Theorie des Hochschul- 
unterrichts zu bereichern. Als ferneres Ziel ist ins 
Auge gefasst die Begrtindung eines praktischen Instituts 
flir die Ausbildung von Lehrern fur die verschiedensten 
Formen der Hochschule, ein Hochschuilehrerseminar. 
Man sieht, es handelt sich um hohe Dinge. Einstweilen 
sind die Bestrebungen freilich Uber Plane und Projekte 
kaum hinausgekommen. Und ich weiss nicht, ob es 
ihnen vom Schicksal bestimmt ist, dartlber hinauszu- 
kommen. 

Dass es eine Kunst auch des Hochschulunterrichts 
giebt, ist nicht zweifelhaft, auch nicht, dass sie von 
Verschiedenen in verschiedenem Masse besessen und 
geubt wird. Die Folgerung scheint nahe zu liegen: also 
muss auch eine Theorie und eine systematische Er- 
lernung der Kunst m6glich sein, eine Didaktik des 
Hochschulunterricl~ts, - denn so wurde ich eher sagen 
als eine Padagogik, es handelt sich ja auf der Hoch- 
schule nicht um Kinder und Kindererziehung - und 
eine seminaristische Eiiiilbung. 

Indessen, es melden sich alsbald Bedenken. Schon 
gegen die Theorie, die Hochschuldidaktik. Eine Theorie 
der Kindererziehung kann es geben, und so auch eine 
Schulplldagogik und -Didaktik, weil wir es hier mit 

. einer in den Grundzugen gleichen Aufgabe zu thun 
haben: dieselbe Natur, dieselben Entwickelungsbedin- 
gungen, dieselben Unterrichtsgegenstii,nde, dieselben 
.Mittel und Wege des Unterrichts, dieselben Hemmungen, 4 

kleinere und grossere Differenzen vorbehalten. Auf der 
Hochschule oder auf den Hochschulen haben wir es zu 
thun, nicht mit demselben Abc, den uberail gleichen 
Rechenarten, denselben Elementargrammatiken, sondern 
mit den allerverschiedensten Aufgaben. Hier wird 
klassische Philologie oder Aegyptologie , dort Mathe- 
matik oder Chemie, Anatomie oder Psychiatrie, auf der  
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technischen Hochschule hier Maschinenbaulehre, dort 
Hiittenkunde U. s. W. gelehrt. Jede der vielen Diszi- 
plinen hat, wie verschiedene Gegenstande,. so verschie- 
dene Mittel und Wege der Untersuchung, also wohl auch 
verschiedene Methoden des Unterrichts, denn es handelt 
sich ja eben um die Einfilhrung in die wissenschaftliche 
Arbeit selbst. SOU nun e iii Hochschulptldagogiker die 
Methoden aller Disziplinen, die im Hochschulunterricht 
vorkommen, lehren? Nun, der 1)2dmticus musste in 
einem erstaunlichen Besitz sein, dem Besitz eines 
artificium omneR omnk docendi, um den ihn der d t e  
Ra t i ch ius  hatte beneiden mtissen. Also, ist das nicht 
moglich, so wird es so viel 1,ehrer der Hochschul- 
didaktik geben mussen, als es Hochschulwissenschaften 
und Kunste giebt. Und so wird es dabei bleiben: diejenigen, 
die eine Wissenschaft besitzen, die das Forschen und 
Unterrichten in ihr ilben, haben allein auch den Beruf, 
die Hochschul-Lehrkunst in ihr zu lehren. Und das 
wird dann am besten in der Form geschehen, dass, wer 
die Lehrkunst oder, um das vertrackte Wort zu brauchen, 
die ,,Hochschulpadagogiku in klassischer Philologie oder 
in Gynakologie lernen will, den Unterricht eines 
Meisters in dieser Kuiist besucht und von ihm mitein- 
ander die Wissenschaft und die Lehrkunst lernt. So- 
fern es aber durch litterarische Darstellung geschehen 
soll, wird es wieder nur in der Form geschehen konnen, 
dass der Meister die I,ehrkunst, wie er sie ubt, be- 
schreibt. Wobei denn auch die ,personliche Differenzu 
hervortreten wird; wie es keine allgemeingultige Form 
der wissenschaftlichen Forschung giebt, so auch keine 
allgemeine und feste Form, in die Forschung einzufuhren. 
La mbthodr c'ecit moi, haben die Meister der ,Hochschul- 
padagogiku, jeder in seinem Fach, bisher immer gesagt. 

Aber, wird gesagt, es giebt doch auch ein Allge- 
meines in den verschiedenen Formen des Hochschul- 
unterrichts, gleichartige Formen, gleichartige Bedingun- 
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gen des Gelingens, gleichartige Hindernisse. - Nun, 
allerdings in allen Fiichern wird es Vortrage geben, 
und neben deii Vortrllgen Uebungen; und gewiss kann 
man uber Aufgabe und Form des Vortrags tlberhaupt 
und so uber Aufgabe und Form der Uebungen, die 
Thutigkeit des Lehrers und auch die der Schuler, all- 
gemeine Reflexionen anstellen, wie es ja denn auch in 
diesem Buch geschehen ist. Aber es scheint mir nicht 
gerathen, fur diese Reflexionen den Rang einer beson- 
deren ,Wissenschaft der Hochschuipadagogiku in 811- 

spruch zu nehmen; es mochte das Missverhaltnis des 
bescheidenen Inhalts gegen die Qrossartigkeit der Form 
allzu grell hewortreteii und das Urteil aber den Wert 
solcher Reflexionen noch tiefer herabdrucken, als PS 

ohnedies steht. Denn viele Hochschullehrer werden in 
der That geneigt sein, die Summe aller Hochschuipada- 
gogik in ein einziges Wort zu fassen, dasselbe, worin 
nach F. A. Wolf auch die ganze GyrnnasialpiLdagogik 
beschlossen ist: ,Habe Geist und wisse Geist zu wecken! 

Noch viel grosser als gegen die Theorie der Hoch- 
schulpildagogik sind meine Bedenken gegen die in - 4 ~ s -  
sicht genommene praktische Lehranstalt, das .Hoch- 
schuiiehrerseminaru. Mir kommt vor, schon der Name 
hat etwas Seltsames und fast Komisches, herausfordernd 
zur Weiterbildung: Seminar fur Lehrer an einem Hoch- 
schullehrerseminar, und so weiter ins unendliche: Lehrer, 
die Lehrer lehren, wie die Kunst zu lehren an einein 
I~ochschullelirersemirirtr zu lehren sei. Irgeiidwo wird 
die Sache doch ein Ende haben miissen; ich denke, sie 
hat bei der Hochschule ihr Ende: fur die Manner, die 
mari niit der Aufgabe betraut, die wissenschaftliche 
Forschung zu treiben lind fortzupflanzen, ist die Hoch- 
schule selbst die rechte Schule fur beide Funktionen, 
und eine Hochschule iiber der Hochschule, die den 
Hochschuluiiterricht lehrt, fiihrt uiivermeidlich zu jenem 
re{ l r rJxxzix  i11 i ~ r f r ' r ~ i t r c ~ t ~ .  
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Oder ist in Wahrheit jemand des Glaubens, dass 
nicht blos auf dem Papier, sondern in Wirklichkeit so 
etwas moglich ist, als ein im Januar 1899 veroffentlichter 
.Plan eines Seminars fur Hochschulpldagogiku unter 
Titel I als Zweck angiebt: Das Seminar bezweckt: 
a) ,,die Heranbildung von Lehrern fur jegliche Hoch- 
schule, soweit es sich um das Padagogische hnndeltu; 
b) soll es der Vermittelung alies (!) des Wisseiis (!) und 
Konnens (!)dienen, das dabei hilfsweise in Betracht kommt; 
C) zugleich soll es durch seine Einrichtungen und Dar- 
bie tungen eine ptidagogische Musteranstalt bieten und 
durch seine eigene Gestalt die Vorzuge verwirklichen, 
die von jeglichem Hochschulwesen gefordert werdenu. 
Also eine Anstalt, die zugleich Lehrer fiir die Uni- 
versitiit mit ihren vier Fakulaten, ftir die technische Hoch- 
schule mit ihren vier Abteilungen, dazu fur Hoch- 
schulen der Malerei und Musik, des Handels und der 
Landwirtschaft U. s. W. ausbildet, indem sie diese Lehrer 
erstens mit . der Theorie ihrer Kunst, zweitens mit 
,,allem Wissen und Konnen", das dabei in Betracht 
kommt, ausstattet, endlich drittens ihnen Gelegenheit 
,,zu praktischen 1Jebungen irn Hochschulunterricht an 
zugezogenem Schulermaterial (!) giebt." 

Kehren wir aus der Welt der Traume in die Wirk- 
lichkeit zuruck, so sind also bisher unsere Hochschulen 
zugleich die Seminare fur Hochschullehrer gewesen; sie 
werden es nuch in Zukunft bleiben. Die Form, in der 
sie diese Aufgabe erfullteii, war das 
um einen Ausdruck aus der Sprache der Klinstler zu 
iibernehmen. Ein Meister der Wissenschaft, der zugleich 
ein Meister des Lehrons war, zog Schiiler, die bei ilim 
die wissenschaftliche Arbeit und zugleich die Kunst, 
sie zu lehren, lernten und sie dann weiter trugen. Es 
ist die einzig mogliche Form des Hochschullehrcr- 
seminnrs. So haben die Philologen, so die Historiker 
Schuler zu Lehrern gebildet, die Wolf und Ri tschl, 



die Ranke  und Waitz: ihr Seminar und ihr Horsaal 
war zugleich ihr Hochschulseminar, es lehrte, ohne dass 
dabei von nHochschulp#dagogiku die Rede war. Und 
ebenso sind die gossen Naturforscher zugleich Lehrer 
der Hochschulpudagogik gewesen; und nicht anders die 
Mediziner, Juristen und Theologen: die Klinik, die In- 
stitute, die Uebungen, der Horsaal, dss sind die Institute 
flir Hochschulplldagogik. Alle Verbesserungen des Unter- 
richts und seiner Methoden sind von hier ausgegangen: 
was ein Meister erfand und ubte, das sahen die Schaler 
und machten es ebenso oder besser, wenn sie es 
konnten. Und das Mittel, die Anderen zur Nacheiferung 
zu treiben, war die hier wahrhaft wohlthatige freie 
Konkurrenz, verbunden mit der FreizHgigkeit der deut- 
schen Studenten: sie ziehen dem tiichtigen Lehrer nach 
und die zuruckgebliebenen Universitllten stehen bald, iii 
dem Fach wenigstens, verodet. 

Bei diesem System ist der deutsche Hochschul- 
unterricht bisher gediehen und e r  wird auch in der 
Folge dabei gedeihen. Wer ein Meister in irgend einem 
Gebiet des akademischen Unterrichts werden will, der 
geht, wenn er  meinen Rat horen will, nicht in das, 
will's Gott, einmal entstehende ,,Seminar fur Hochschul- 
pudagogik", sondern in die Schule eines Meisters und, 
wenn sich die Gelegenheit bietet, in die Schule mehrerer 
und verschieden verfahrender Meister, um das, was ihm 
gemass ist, um so sicherer zu treffen. Es wird auch 
nicht ohne Gewinn fur ihn sein, wenn e r  einmal ins 
Ausland geht und sieht, wie man in Frankreich oder in 
England und Amerika die gleichartige Aufgabe in 
anderer Weise lost. Aber in eine Anstalt, wo man die 
,,Methode des Hochschulunterrichts an zugezogenen1 
Schulermaterinl" lehrt, wird er  sich nicht begeben. 

Was aber ausser jenem Wesentlichen: als Schuler 
bei einem Meister lernen, noch moglich ist, das ist die 
Benutzung der mannigfachen Litteratur Hber das Uni- 
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versitiitswesen. Vor allem wird man, was Meister des ' 
eigenen Fachs tiber die Form des Unterrichts gedacht 
und aufgezeichnet haben, nicht unbeachtet lassen. Es 
giebt eine ansehnliche Litteratur dieser Art, aber sie 
ist etwasabgelegen,in akademischenGelegenheitsreden,in 
verschwiegenen Denkschriften und Reformabhandlungen, 
in Lebenserinnerungen und Biographien zerstreut. 
Es ware ein dankenswertes Unternehmen, wenn von 
Kundigen derartiges gesammelt, gesichtet und filr den 
Gebrauch bereit gestellt wtirde, nattirlich jedes Fach 
fur sich: eine Methodologie des philologischen oder 
mathematischen, des naturwissenschaftlicilen oder me- 
dizinischen Universitatsunterrichts auf die angedeutete 
Weise ea: fontium locis co.ntexta, die wtirde gewiss dem 
angehenden Hochschullehrer erwtinscht sein. Oder sollte 
ihm wenigstens erwthscht sein; denn es wird nicht zu 
leugnen sein, dass unter ihnen manche etwas zu unbe- 
kammert um die Form des Unterrichts sind, sich darauf 
verlassend: wernur die Sacheverstehe,habeohne Weiteres 
auch die Fuhigkeit sie zu lehren. Und so ware es auch 
ein verdienstliches Werk, die Geschichte des Univer- 
sitatsunterrichts mit besonderer Absicht auf die Unter- 
richtsmethoden zu schreiben, wobei freilich, nach 
einigem Allgemeinen, auch wieder eine Teilung der 
Arbeit nach Fachern eintreten musste, denn die Ge- 
schichte der Methodik des mathematischen Unterrichts 
konnte natilrlich nur ein Mathematiker, des philologischen 
ein Philolog, des anatomischen ein Anatom schreiben. 
Es wllrde also ein Sammelwerk sein mtissen nach Art 
des ftir die Chicago-Ausstellung geschaffenen Werks 
tiber die deutschen Universitaten, das denn auch einiges 
an Vorarbeiten daftir enthalt, zu wenig freilich, indem 
es mehr auf die Darstellung der wissenschaftlichen 
Leistungen als der Unterrichtsmethodik gerichtet ist. 

Und neben einem solchen Werk ware ein ver- 
dienstliches Unternehmen eine Zeitschrift, die als 
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Sprechsnnl fur alle Fragen des akademischen Untcr- 
richts dem lebendigen Austausch unter den Meistern des 

' 

Fachs diente. Freilich, derartige Organe haben bisher 
immer mit der uniiberwindlichen Gleichgiiltigkeit des 
Publikums, von dem und ftir das sie zu schreiben sind, 
zu kampfen gehabt. Und diese hangt denn wieder mit 
der unvermeidlichen Arbeitsteilung auf diesem Gebiet, 
zugleich mit der unvermeidlichen Verbindung zwischen 
Forschung und Unterricht zusammen. Und so haben 
denn die Zeitschriften fur die Forschung jene Aufgabe 
meist irgendwie mit versehen mtissen. Die Unterrichts- 
verwaltungen des Reichs konnten sich ein Verdienst 
erwerben, wenn sie die Mittel fiir eine Zeitschrift oder 
Bibliothek zur Verfiigung stellten, die, was an bedeut- 
samen Abhandlungen oder Cfelegenheitsreden jetzt zer- 
streut und unbekannt bleibt, vielen zufiihrte und zu 
dauerndem Gebrauche aufhabe. 

DRITTES KAPITEL. 

Die Lehrfreiheit. 

1.  Weseii  und Notwendigkeit .  Die Lehrfreiheit 
ist der Stolz der deutschen Universititt. Sie hsngt aufs 
engste mit der geistigen Freiheit zusammen, die einen 
so charakteristischen Zug unseres Volkslebens aus- 
macht. Wenn sich sonst die Volker der Erde bertihmten 
ihrer Mnclit, ihrer Herrschaft, ihrer freien Institutionen. 
dann ruhmte sich das deutsche Volk, so viel Ursache 
zur Unzufriedenheit es im ubrigen haben mochte, seiner 
geistigen Freiheit: wnr freies und starkes Handeln ihm 
versagt, so fnnd es einen Ersatz und einen Trost im 
freien Denkeii. Und dies freie Denken hatte vor allem 
seinen Sitz ;iuf der Universitiit. Wiihrend auf den Uni- 
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versiaten anderer Lander, die ihrer politischen Freiheit 
sich riihmten, Denken und Forschung durch kirchliche 
und staatliche Bindung, oder durch die vix inertiae der 
korporativen Verfassung und den Druck engherziger 
offentlicher Meinung eingeengt blieben, erhob sich die 
deutsche Universitat zur Hochburg des freien, an keine 
Dogmen gebundenen, durch keine Normen ais die von 
der Vernunft selbst aufgerichteten eingeschrankten Ge- 
dankens. Daher der Stolz des Deutschen auf seine 
Universitiiten. Daher die Empfindlichkeit weitester 
Kreise gegen jeden Druck s n  diesem Punkt; der 
Deutsche ertragt viele Einschrankungen der personlichen 
Freiheit mit grosser und ftir Fremde oft erstaunlicher 
Geduld; an diesem Punkt ist er, und wir werden es ihm 
zur Ehre anrechnen dtirfen, empfindlich: die Freiheit 
des  Denkens, Forschens und Lehrens ist das eifersuchtig 
gehiitete Palladium der ungeschriebenen Verfassung des 
deutschen Volks. 

,,Die deutsche Universittit", so schrieb vor einem 
Jahrzehnt ein hervorragender amerikanischer Philosoph 
und Padagog, S t an ley  Hal l ,  ,,ist heute der freieste 
Fleck, den es auf der Erde giebt. Alle alten Formen 
und Gesetze des Glaubens, die einmal das Leben der 
Menschen bestimmt hatten, wurden in Frage gestellt, 
jeder Moglichkeit des Denkens nachgegangen, um zu 
neuen, tieferen, unerschutterlichen Grundlagen zu ge- 
langen. Und niemals ist die vollkommenste Freiheit 
durch ihre M c h t e  glorreicher gerechtfertigt worden 
als inmitten ali dieser Gahrung. Leere, schlechte Ideen 
sind ausgestorben, die Wahrheit hat an Macht bestiindig 
gewonnen. Schwache ~ # n n e r  mogen durch eine Periode 
der Verwirrung gegangen, einzelne mogen vielleicht 
gleichgtiltig und unfruchtbar geworden sein: starke Sa- 
turen haben dabei nur um so tiefereWurzelngeschlagen."*) 

-- 

*) The Pedagogical Seminar~ I, 1 S. 7 ff. 
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Moge keine Zeit kommen, wo die deutschen Uni- 
versiaten vor diesen Worten erroten mussten. 

Die Lehrfreiheit ist mit dem Wesen der deutschen 
Universitht, wie es seit dem 18. Jahrhundert sich durch- 
gesetzt hat, gegeben: der Universiuitslehrer hat zur 
Aufgabe nicht mehr, wie frtkher, die Ueberlieferung eines 
durch die Autorituten festgestellten Wahrheitsbesitzes, 
sondern er  soii wissenschaftliche Erkenntnis forschend 
suchen und hierzu auch seine Horer anleiten. Die 
Wissenschaft, das ist die Grundvoraussetzung, ist nicht 
in Gestalt eines festen und fertigen Systems gegeben: 
sie hat einen Besitzstand, aber nicht nur ist dieser 
unendlich weit davon entfernt das ganze Gebiet mog- 
licher Erkenntnis zu umfassen, sondern es bleibt auch 
moglich und notwendig, die Rechtstitel dieses Besitz- 
standes an jedem Punkt immer erneuter Prufung zu 
unterziehen. Es giebt filr die Wissenschaft keine Ver- 
jnhrung oder Ersitzung, darum kein absolut feststehendes 
Besitztum; sie besteht allein in der immer erneuerten 
Besitzergreifung der alten und der Hinzuerwerbung 
neuer Erkenntnis, sie ist nur als der immer wiederholte 
Versuch zur Auflosung einer unendlichen Aufgabe vor- 
handen, wo jeder scheinbar erledigte Punkt durch 
Hinzutreten neuer Bestimmungsstilcke wieder in Frage 
gesteilt werden kann. Damit ist gegeben, dass ein 
eigentlich wissenschaftlicher Unterricht, d. h. ein Unter- 
richt, der zu wissenschaftlichem Denken und Arbeiten 
fiihren soll, nur als ein vollig freier gedacht werden 
kann; ein gebundener Unterricht ist kein wissenschaft- 
licher. Fur den akademischen Lehrer und seine Horer 
kann es keine gebotenen und keine verbotenen Ge- 
danken geben. Es giebt nur eine Lehrnorm: sich Ober 
die Wahrheit seiner Lehre vor der Vernunft und den 
Thatsachen auszuweisen. 

Es ist nicht zu verkennen, dass eine so schrankeii- 
lose Freiheit ihre Gefahren hat. Ich meine zunwhst 
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nicht jene viel gefilrchteten Gefahren fur die bestehen- 
den Lebensordnungen in Staat und Kirche, sondern in- 
terne Gefahren fur den Wissenschafts- und Lehrbetrieb 
selbst. Es giebt dabei keine Gewahr, dass nicht auch 
das Unhaltbare, Seltsame und Thorichte Eingang findet. 
Ist dem akademischen Lehrer die Freiheit gegeben, nur 
das und alles das vorzutragen, was e r  selber als vemnft ig 
und wahr befindet, so ist natttrlich die Moglichkeit nicht 
ausgeschlossen, dass er  nicht nur neue Wahrheiteii 
nicht annimmt, weil ihm die eigenen alten Ansichten 
mehr einleuchten, sondern ebenso, dass er  vorhandene 
Wahrheiten verwirft, um sie durch eigene Erfhdungen 
zu ersetzen, die ihm mit dem Vorzug der Originalitat 
schmeicheln. Die Snche kommt in allen Wissenschaften 
gelegentlich vor: die eifersilclitig in Anspruch ge- 
nommene Selbstandigkeit des Denkens wird wohl auch 
zur vagierenden Neuerungssucht; am meisten natllrlich 
in den Wissenschaften, in denen die Subjektivitat den 
grossten Spielraum hat, der Philosophie, der Theologie, 
uberhaupt den Geisteswissenschaften, die von der 
Sicherheit und Exaktheit der mathematisch - natur- 
wissenschaftlichen Disziplinen notwendig weit entfernt 
bleiben. Es unterliegt keinem Zweifel, dass in allen 
diesen Gebieten nicht wenig thorichtes Meinen von 
deutschen Kathedern produziert wird, das zum Teil blos 
in der Sucht des Besserwissens und Andersdenkens seinen 
Ursprung hat. So in der Philosophie. Jeder neue 
Docent setzt seine Ehre darein, sein eigenes System zu 
haben und statt des ,alten Wahrenu, von dem Goe the  
einmal spricht, lieber etwas Neues zu setzen, wenn es 
auch falsch und nichtig ist. Von irgend einem eigen- 
sinnig gewiihlten Standpunkt werden neue verquere 
Begriffe gebildet und mit ihnen ein Lehrgebtlude er- 
richtet. Dann werden Schiller geworben und mit den 
neuen Begriffen eingedrillt; es giebt keine Narrheit, f u r  
die nicht in Deutschland, wenn sie nur in der Gestalt 



haben waren, die sie als die neueste Weisheit ausrufen 
und in Zeitungen und Zeitschriften zur gossen Ange- 

eines neuen Systems, der Begriinder einer neuen Schule 
legenheit der Gegenwart erheben. So ist der Schopfer 

fertig, inan kommt in die ,,Geschichte der Philosophie' 
und gehort der Unsterblichkeit an. *) 

Das ist der Preis fur die Lehrfreiheit, nicht ein 
wohlfeiler Preis, aber er  muss gezahlt werden: Freiheit 
und Gefahr sind nicht zu trennen. Es gabe gegen 
diese Gefahr nur eine Sicherheit: den Uebergang zu 
dem mittelalterlich-katholischen Prinzip der gebundenen 
Lehrnorm. Diesen Schritt aber kann die deutsche 
Universiat nicht thun, ohne sich selber aufzugeben: 
ohne auf ihre ruhmvolle Vergangenheit und ihren 
stolzen Anspruch, Pfadflnderin der Wahrheit zu sein, zu 
verzichten. Und jene unvermeidliche Kehrseite in den 
Kauf zu nehmen, mag uns noch der Gedanke leichter 
machen, dass der freie Vortrag eigener Gedanken, 
wenn auch ihr objektiver Wert im einzelnen Fali noch 
so fraglich sein mag, dennoch mehr Leben hat und 
eher Leben weckt, als der vorschriftsmilssige Vortrag 
uberlieferter Gedanken. 

Wie wichtig die Atmosphiire des freien Denkens, der 
in dieser Luft allein gedeihende Mut, auf neuen Wegen 
zu neuen Entdeckungen im Lande der Wahrheit auszu- 
ziehen, fur alle Zweige der wissenschaftlichen Forschung 
ist, Iirtt Helm hol tz einmal ausgesprochen. Er 5ndet 

*) Dass such der Rechtswissenschaft diese Erscheinung nicht 
fremd ist, bemerkt Go ldsc  hmid t (Rechtsstudium S. 121); er 
spricht von einem ,,Streberturn nach neuen oder echeinbar neuen 
Theorieu, eiuer gewissen Sucht insbesondere jungerer Gelehrter, 
iiitiglichet schnell wirkliche oder verineintliche Gedanken auf den 
Markt zu bringen, einzelne vielleicht fordernde Bemerkungen 
zu Monographieen uber weite Lehren aufzubauschen und fur das 
grosse Buch dann auch wieder die ganz iieue grundlegende Koii- 
struktioii zu suchen." 



die Ursache dafur, dass in der Erforschung der organi- 
schen Natur, in Physiologie und Medizin Deutschland 
die Fahrung gewonnen habe, ausser in dem unermild- 
liehen und allein auf ideale Zwecke gerichteten Fleiss 
der deutschen Gelehrten noch in etwas anderem: ,,Das 
Entscheidende war, dass bei uns eine grossere Furcht- 
losigkeit herrscht vor den Konsequenzen der ganzen 
und vollen Wahrheit als anderswo. Auch in England 
und Frankreich giebt es ausgezeichnete Forscher, 
welche mit voller Energie in dem rechten Sinne der 
naturwissenschaftlichen Methode zu arbeiten imstande 
waren; aber sie mussten sich bisher fast immer vor 
geseiischaftlichen und kirchlichen Vorurteilen beugen 
und konnten, wenn sie ihre Ueberzeugung offen aus- 
sprechen wollten, dies nur zum Schaden ihres gesell- 
schaftlichen Einflusses und ihrer Wirksamkeit thuaU *) 

2. Grenzs t r e i t i gke i t en  und Konflikte. Im all- 
gemeinen ist die Lehrfreiheit auf den deutschen Uni- 
versiUlten anerkanntes und unbestrittenes Recht. In 
den  meisten Disziplinen gilt sie vollig unangefochten; 
in den Naturwissenschaften und der Medizin, in den 
mathematischen und philologischen Disziplinen denkt 
niemand daran, der Forschung und der Lehre positive 
oder  negative Vo~schriften tkber ihren Inhalt zu machen. 
Nur an einigen Punkten wird hin und wieder versucht, 
ihr, wenn nicht grundsittzlich, so doch thatsachlich 
Schranken zu setzen. Es ist da, wo die wissenschaft- 
liche Forschung durch ihren Gegenstand mit den 
Machten des offentlichen Lebens, dem Staat und der 
Kirche in Bertkhrung kommt, also da, wo sie religiose, 
politische, soziale Dinge zum Gegenstand hat. Theo- 
logie und Philosophie, Staats- und Sozialwissenschaften 

*) H e l m  h o 1 tz,  Populare wissenschaftliche Vortrage, II. Heft, 
S .  210. Aus der Hede uber das Ziel und die Fortschritte der 
Sntiirwissenschaft bei Eroffnung der Naturforacherversammlii~ig 
zii Innsbruck, 1869. 

In* 
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kommen je und je 
wirkung zu stossen 
teidigen zu mussen. 

Drittes Buch. 

in die Lage auf solche Gegen- 
und die Freiheit der Lehre ver- 
Ich will auf die einzelnen Gebiete 

mit einigen Bemerkungen eingehen, schicke aber zuvor 
ein Allgemeines voraus. 

Der Konflikt hat uberall dieselbe Natur; es ist der 
Konflikt zwischen dem Theoretiker und dem Praktiker, 
dem Philosophen und dem Politiker, man kann auch sagen, 
der Konflikt zwischen den beiden wesentlichen Seiten der 
menschlichen Natur selbst, zwischen Intelligenz und 
Wille. Der Wille, als Wille zur Selbsterhdtung auch 
den geschichtlichen Lebewesen eigen, fordert durch 

'seine Vertreter, die Politiker in Staat und Kirche, als 
Unterlage fur die festen Lebensordnungen, ohne die 
geschichtliches Leben nicht gedeihen kann, feststehende 
Gedanken und Ueberzeugungen und als ihre Grundlage 
unantastbare Prinzipien. Der Verstand dagegen und 
seine Vertreter, die Philosophen und Forscher, erkennen 
nichts unbedingt Feststehendes, nichts der Untersuchung 
Entzogenes an; such die Prinzipien sind Gegenstand 
moglichen Zweifels, fur Kritik und theoretische Neu- 
bildung ist nirgends eine Grenze. Der Irrtum d e i n  ist 
gefilhrlich und verderblich, niemals die Wahrheit. Sind 
die Lebensordnungen auf den Irrtum gebaut, so mtissen 
sie allerdings umgebaut und auf andere Grundlagen 
gestellt werden. 

Man sieht, wie an diesem Punkt der Konllikt 
immer wieder entstehen muss. Alle Wissenschaften, 
die sich an die Untersuchung der Fundamente der ge- 
schichtlichen Lebensformen machen, werden notwendig 
auf den Widerstand des Bestehenden stossen. Es er- 
wartet und fordert von ihnen, dass sie seine Verntinftig- 
keit und Notwendigkeit anerkennen und beweiseu. 
Wollen sie das nicht thun, so erscheint ihre Arbeit als 
gefiilirliche Untergrabung der bestehenden Ordnung und 
ein Einschreiten dagegen um so mehr moglich und gerecht- 
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fertigt, als die Anstalten fur wissenschaftliche Forschung 
nicht nur von den offentlichen Machten errichtet und 
unterhalten werden, sondern zugleich dem Unterricht der 
kiinftigen Beamten des Staats und der Kirche bestimmt 
sind. Wie sollte ihnen freigestellt sein konnen, an der 
Lockerung der Grundlagen eben der Ordnungen zu 
arbeiten, deren Erhaltung zu dienen ihr Amt und 
Beruf ist? *) 

Ehe ich versuche, die Grenzlinien zwischen diesen 
Anspriicheil f l l  die verschiedenen Gebiete im einzelnen 
zu ziehen, mochte ich noch auf einen Punkt auf- 
merksam machen. Alle die Wissenschaften, die dem 
Konflikt mit den Vertretern der praktischen Institutionen 
ausgesetzt sind, haben einen eigentiimlichen Charakter: 
die Willensseite spielt hier auch in die wissenschaft- 
liche Arbeit des Forschers selbst hinein. In den mathe- 
matisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen herrscht der 
Verstand unbedingt. Dagegen in den Wissenschaften, 
die es  mit dem menschlich-geschichtlichen Leben zu 
thun haben, mischen sich unvermeidlich subjektive und 
personliche Momente in die Betrachtung: der Forscher 
und Denker ist selbst mit seiner ganzen Personlichkeit in 
das geschichtliche Leben eingetaucht; er  nimmt inneren 
Anteil an den Dingen, er  steht ihnen mit Gefithlen der 
Liebe und Verehrung oder auch der Abneigung und 
Geringschatzung gegenitber. Und diese Geftlhle wirken 
auf sein Urteil, auf das Werturteil unmittelbar, leicht 
aber auch auf das Urteil uber die Wirklichkeit selbst; 
der M e k t  bestimmt die Vorstellungen und Anschauungen 
von den Dingen und ihren Verhaltnissen. 

*) Eine Ausfuhrung dieses Gesichtspunktes in meiner Ethik 
5. Aiifl., I1 5. 212. In einem gehaltreichen Vortrag: die Lehr- 
freiheit an den deutschen UniversiULten im 19. Jahrhundert (1898) 
von G .  Kaufmann eind die bemerkenswertesten Konflikte der 
Macht mit der wissenschaftlichen Freiheit im letzten Jahrhundert 
behandelt. 



Und nun kommt noch ein Letztes hinzu: diese 
innere und personliche Anteilnahme an den Dingen ist 
in gewissem Sinne auch fur die Forschung selbst unent- 
behrliche Voraussetzung. Wie man, den Dichter zu 
verstehen, in Dichters Lande gehen muss, so wird es 
auch mit der Religion und der Moral, dem Recht und 
dem Staat stehen: wer sie verstehen wiii, der muss die 
Dinge selbst innerlich erleben. Er kann sie aber iiur 
in dieser oder dieser bestimmten Form ursprunglich 
erleben. Er kann nicht Religion tiberhaupt erleben, 
sondern nur diese bestimmte konkrete Form geschicht- 
licher Religion, und so kann er  nicht sittliches oder 
politisches Leben tiberhaupt erleben, sondern nur das 
Leben dieses Gemeinwesens, dem er  durch Geburt und 
Erziehung, Lebensstellung und Lebensbethiitigung snge- 
hort. Er wird also, um tiberhaupt an die Dinge heran- 
zukommen, notwendig,befangenu sein mussen; als blosser, 
reiner, mathematischer Verstand wurde e r  tiberhaupt 
gar keine innere Beziehung zu ihnen haben: sie mussen 
erlebt werden, um verstanden zu werden. 

Also, so schliessen nun die Institutionen und ihre 
Vertreter, da hier die volle Unparteilichkeit des reinen 
Verstandesurteils der Natur der Sache nach nicht mog- 
lich ist, sie wtlre gleichbedeutend mit Gleichghitigkeit 
und Unfiihigkeit zum Verstiindnis, so wird billig ge- 
fordert, dass, wer sich hier an die wissenschaftliche 
Untersuchung macht, wer uber unser Wesen Andere, 
vor aliem unsere kunftigen Diener belehren wiil, auf 
unserem Boden steht, uns mit sympathischem VerstIndnis 
auffasst und auslegt. Die Feinde mogen das Geschi'lft 
besorgen unsere Unzulunglichkeit ans Licht zu ziehen, 
vielleicht auch ein notwendiges GeschHft; aber hier, n-o 
wir verstanden werden wollen, mussen wir Fremde 
voraussetzen, die auf das Gute und Positive gerichtet 
sind und die Vernunft, die in uns ist, zeigen wollen. 

So der Konflikt. Wir wollen ihm nun auf die 
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einzelnen Gebiete folgen und Prinzipien seiner Losung 
zu flnden versuchen. 

3. Die Theologie und die  Lehrf re ihe i t .  An 
diesem Punkt liegt der Konflikt am nachsten und wird 
rim meisten akut, weil die Kirche selbst Lehranstalt ist 
und als Kirche den Anspruch erhebt, im Besitz der 
Wahrheit zu sein. Sie formuliert sie im Glaubensbe- 
kenntnis. 

Die katholische Kirche hat ftir die Feststellung der 
Wahrheit ein besonderes kirchliches Organ hervorge- 
bracht; das unfehlbare Lehramt; seine Feststellung der 
Lehre ist durch die Kirchenverfassung jeder Kritik 
entzogen. Die Aufgabe eines Lehrers der Theologie 
kann bei dieser Verfassung nur darin bestehen, die 
vom Lehramt im Dogma festgestellte Wahrheit wissen- 
schaftlich zu entwickeln und zu begrilnden, gegen An- 
griffe zu verteidigen, die kftnftigen Geistlichen in der 
Lehre zu befestigen und mit den WafFen der Polemik 
und Apologetik auszurusten. FUr freie Forschung als 
Xittel zur Feststellung und Fortbildung der Lehre selbst 
ist hier der Natur der Sache nach kein Raum; Ge- 
horsam ist die erste Tugend auch des Universitats- 
lehrers. Da die katholische Kirche, wie schon frllher 
ausgeflihrt (S. 177), diesen Anspruch thatsRchlich durch- 
gesetzt hat, so ist hier dem prinzipiellen Konflikt 
eigentlich der Boden entzogen. 

Anders steht die Sache im Gebiet des Protestan- 
tismus. Auch hier wird von der Kirche zwar der 
Anspruch auf Wahrheitsbesitz in der Lehre und darum 
auf Gehorsam erhoben, aber ohne durchgreifenden 
Erfolg. Die Lehrer an den protestantisch-theologischen 
Fakuluiten nehmen grundsatzlich eine andere Stellung 
ein: sie wollen nicht Diener der Kirche, sondern in 
erster Linie Diener der Wissenschaft sein, Diener der 
Kirche nur durch die Wissenschaft. Verhillt sich der 
katholische Theolog zum Dogma, wie der Jurist zum 
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positiven Recht, das er  in einem begrifflichen System 
entwickelt, so setzt sich der protestantische Theolog 
dagegen zur Aufgabe, den Glauben selbst in der 
Glaubenslehre zu entwickeln und fortzubilden. Da aber 
die Kirche, wenn auch kein unfehlbares Lehramt, so 
doch eine durch Rekenntnisschriften befestigte Lehre 
hat, so ist hier die Moglichkeit des Konflikts besttlndig 
gegeben. Die Vertreter der Kirche fordern Unter- 
ordnung unter die Bekenntnisschriften als Lehrnorm: 
es sei absurd, von den Geistlichen diese zu fordern, 
weiin man sie nicht auch und zuerst von ihren Lehrern 
auf der Universitat fordere; man ftihre jene in uner- 
triigliche innere Konflikte, wenn man sie auf der Uni- 
versitat dem Einfluss einer beliebigen Lehre ltberlasse, 
um dann beim Eintritt ins Amt die Anerkennung der 
Kirchenlehre als festerGlaubens-undLehrnorm zufordern. 

Die Folgerung erscheint einleuchtend, und doch 
besteht sie nicht bei nhherer Prltfung. Das Amt des 
(Jeistlichon und des Universit#tslehrers sind ihrem 
Wesen. nach verschieden. Es ist etwas anderes: 
die Gemeinde auf Grund eines vorausgesetzten gemein- 
samen Glaubens erbauen, und: diesen Glauben selbst 
zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchung 
machen. Fur die letztere Aufgabe kann es auf pro- 
testantischem Boden keine ausseron, mit der Kraft von 
Rechtssiitzen ausgestatteten Normen geben; die pro- 
testantischeii Kirchen haben kein Organ fitr Dogmen- 
bildung und sie konnen es nicht haben. Der Protestan- 
tismus ist, wie schon an fruherer Steile bemerkt, in 
seinem Ursprung eine individualistische, von einer 
miiclitigen religiosen Personlichkeit getragene Gegen- 
bewegung gegen das institutionelle Religionswesen der 
romischen Kirche; er kann diesen Ursprung nicht ver- 
leugnen, und darum kann er  nicht Dogmen als verbind- 
liche Rechtssatze hervorbringen. So meinten es auch 
die Reformatoren: keine Neiischensntzungen , sondern 
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tes Wort allein Quell und Mass des Glaubens. Das 
3rt GottesK ist aber nicht in einem System von Be- 
fen und Lehrsatzen abgefasst, es liegt, wie wir mit 
hsender Klarheit sehen, eingebettet in einer langen 
le von Schriften allerverschiedensten Inhalts und 
xakters als soviel Zeugnissen sich fortentwickelnden 
rhichtlichen Lebens, oder vielmehr es ist ja nichts an- 
3s als der Sinn dieses Lebens selbst. Und darum kann 
i e r  wirklich freie wissenschaftliche Forschung geben; 
wird darauf gerichtet sein, das religiose Leben 

#es unseres Kulturkreises in seinem Wesen, seinem 
prung, seiner Entwickelung und seinem Ziel zu er- 
nen. Da das geschichtliche Leben selbst nicht ab- 
:hlossen ist, so ist auch das religiose Leben, das 
e Seele ist, nicht abgeschlossen, sondern mag fer- 
?r, hoherer Entwickelung entgegengehen. 

Dem Charakter der theologischen Wissenschaft auf 
em Boden wird nun auch der Charakter des Uni- 
jitatsunterrichts entsprechen mussen. Nicht auf das 
irnen dogmatischer Beweise fur die Wahrheit der 
r e  kann die Berufsbildung des protestantischen 
stlichen gestellt werden, sondern nur auf die Ein- 
ung in dieses geschichtliche Leben und das Ver- 
dnis  seiner fortschreitenden Entwickelung; je tiefer 
n diesen Strom eingetaucht ist, desto besser wird e r  
gerustet sein, Seelsorger und geistiger Berater in den 
Lberaus schwierigen und komplizierten Verhaltnissen 

geistigen Lebens unserer Zeit zu sein. Nicht als 
!Ster, nicht als Kirchenbeamter hat er zu wirken, e r  
n wirken nur durch seine lebendige Personlichkeit: 
so notwendiger ist es, dass er  einerseits mit dem 
en und Denken der Zeit vertraut, andererseits ihr 
zh ein tieferes geschichtliches Verstandnis und zu- 
ch durch das an letzten Zielen orientierte Bewusst- 
L von dem, was kommen wiil, weil es kommen soll, 
rlegen ist. 
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I 
Eine Grenze wird allerdings der Lehrfreiheit auch 

des Professors der Theologie gesetzt sein: dass e r  uber- 
haupt auf dem Boden dieses geschichtlichen Lebens 
steht und stehen will, dass er  zu dem gossen reiigi6sen 
Erlebnis der Menschheit, das wir das Christentum nennen, 
ein inneres Verhaltnis hat, dass er  es als den wertvollen, 
immer voller anzueignenden Gehalt unseres Lebens 
empfindet. Wer das nicht thut, wem das Christentum 
und seine litterarischen Erzeugnisse uberhaupt nichts 
bedeuteten, nichts als ein Stuck iiberlebten Aberglaubens, 
oder wer etwa durch Nietzsche tiberzeugt worden wllre, 
dass das Christentum als die Durchsetzung der Sklaren- 
mord der eigeutliche Fluch der abendlandischen Mensch- 
heit sei, der mochte ja an seinen Beruf zum historisch- 
rtnthropologischen Religionsforscher oder zum Regene- 
rator der Menschheit immerhin glauben, an seinen Beruf 
zum Lehrer der Theologie konnte er selber nicht glauben; 
e r  musste als ehrlicher Mann, wenn ihm diese Ueber- 
Zeugung nachtraglich kRme, sein Lehramt niederlegen, 
um nicht eine Tauschung tiber seine Stellung zu den 
Dingen bestehen zu lassen. 

Und noch ein Weiteres wird die Voraussetzung fur 
den Professor der protestantischen Theologie sein: dass 
er auf dem Boden des Protestantismus steht und stehen 
will, dass cr an dem religiosen Leben der auf diesem 
Roden erwachsenen Lebensgemeinschaft bauen will: wer 
statt zu bauen, nur zerstoren wollte, wer die prote- 
stantische Kirche als solche, sei es fIlr einen rtickghgig 
zu machenden Abfall von der katholischen, oder als ein 
uberhaupt zu vernichtendes Hemmnis fur die Erhohung 
des Menschheitslebens ansahe, der konnte als ehrlicher 
Mann nicht Mitglied einer protestantisch-theologischen 
Fakultiit bleiben. Sie hat nun einmal zu diesen Dingen 
eine bestimmte geschiclitliche Stellung, die durch den 
Eintritt in ihre Mitte als Basis der Thatigkeit anerkannt 
wird. Wem schon diese Gebundenheit nicht ertraglich 
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ist: der wird gut thun, ausserhalb zu bleiben und sich 
der Freiheit, die e r  auf dem Boden des allgemeinen 
Gtaatsbtirgertums hat, bedienen, auch ftir solche Ueber- 
Zeugungen zu wirken. 

Verliert damit die theologische Pukultut die Vor- 
aussetzungslosigkeit der Forschung, die wir als die Vor- 
aussetzung der Zugehorigkeit zur Unirersititt als wissen- 
schaftlicher Anstalt anzusehen gewohnt sind? In ge- 
wissem Sinne, ja. Ihre wissenschaftliche Arbeit ist nicht 
~oraussetzungslos in demselben Sinne, wie die der 
medizinischen oder einer mathematisch-naturwissen- 
schaftlichen Fakultat. Es hungt, ausser mit ihrer Ge- 
schichte und ihrer Steilung innerhalb der sozialen Lebens- 
aufgaben, mit dem schon oben bertihrten Umstand zu- 
sammen, dass ihrer Arbeit wie ihrem Unterricht gewisse 
Werturteile zu Grunde liegen, die nicht durch wissen- 
schaftliche Untersuchung gewonnen sind, sondern aus 
der Selbstsetzung des geschichtlichen und personlichen 
Lebens entspringen. Mathematik und Physik kann es 
als voraussetzunglose Wissenschaften, abgesehen von 
der Voraussetzung der Giltigkeit der Logik, darum geben, 
weil ihre Gegenstande keine Beziehung zum Gemtit und 
Willen haben, sondern nur fttr den Verstand da sind. 
Dagegen wird es, wie in der Ethik, wo mit den1 Wesen 
und Willen selbst gesetzte Werturteile, die nicht fur den 
Verstand demonstrierbar sind, den Ausgangspunkt bilden, 
so auch in den Wissenschaften von geschichtlichen 
Pingen, in den Wissenschaften von Religion und Kirche, 
Recht und Staat,Werturteile mit axiomatischem Charakter 
geben, die nicht eigentlich dem Verstande zu beweisen 
sind, positive und negative Werturteile, die durch die 
geschichtliche und personliche Stellung des Forschers 
bedingt sind und wie in der Wahl, so in der Auffassung 
und Behandlung des Gegenstandes sich zur Geltung 
bringen. Ein Siriusbewohner, der auf die Erde herab- 
kame, konnte die verschiedenen Religionen der Erdbe- 
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wohner mit derselben ObjektivitZlt, womit der Msthe- 
matiker seine Linien und Figuren betrachtet, besehen, 
logisch gruppieren und psychologisch erklhren; ein Erd- 
bewohner wird es niemals konnen. Eingetaucht in das 
geschichtliche Leben, steht e r  seinen Erscheinungen mit 
gefuhlsm&ssiger Anteilnahme gegenliber; er  kann nicht 
davon los, er  knnn sich an diesem Punkt nicht zum 
reinen Verstand machen. Er kann sich erheben Ober 
den blinden Hass und tiber die blinde Liebe, aber er 
kann sie nicht uberhaupt ausschalten. Und wenn er es 
konnte, sollte er  es nicht: es ware die Vernichtung 
auch des personlichen Lebens. 

Also derartige subjektiv-personliche Bedingtheiten 
sind vorhanden und unrtustilgbar in allen Wissens- 
gebieten, die es mit geschichtlichem und personlichem 
Leben zu thun haben. Und dnrum ist es ein Gebot der 
Ehrlichkeit sich zu ihnen zu bekennen und nicht eine 
absolute Voraussetzungslosigkeit vorzuschlitzen. Bereit 
sein, alles, was ehrlicher Forschung als geschichtliche 
Thatsache sich darstellt, als Thatsache anzuerkennen, 
und ebenso: bereit sein alles das, was sich dem unbe 
stochenen Urteil als eine Konsequenz notwendigen 
Denkens darstellt, gelten zu lassen und anzunehmen, 
und endlich: bereit sein, das, was sich dem sittlichen 
Urteil unzweifelhaft als hoherer Wert und hoherer 
Wertmassstab darstellt, anzuerkennen und sich anzu- 
eignen, das ist die Voraussetzungslosigkeit, zu der sich 
der Forscher auf diesen Gebieten allein verpflichten 
kann, nicht aber zu einer Voraussetzungslosigkeit, die 
eine absolute Gleichgultigkeit gegen die Gegensthde 
der Forscliung einschlosse. Dieses geschichtliche Leben 
verstehen, erhalten und erhohen wollen, das wird die 
nicht blos zuliissige, sondern notwendige Voraussetzung 
sein, von der so gut wie der katholische, so auch der 
protestantische Theolog ausgeht, die seine Zuhorer bei 
ihm vorauszusetzen ein Recht hahen. 
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Im ttbrigen aber wird der Freiheit der Untersuchung 
nd der Lehre fttr ihn, anders als fur den katholischen 
heologen, keine Grenze zu ziehen sein; so entspricht 
s dem Wesen der deutschen Universitat, so dem inneren 
,ebensprinzip des Protestantismus. Der Glaube steht 
ier nicht auf einer ikusseren Autoritat und darum kann 
lie Lehre nicht darauf gestellt sein. Zwischen dem 
Iekenntnis der Kirche und der Lehre der theologischen 
'akultaten ist nur das Verhaltnis freier Zusammen- 
!timmung, nicht das absolutistischer Unterordnung mog- 
ich, wie es in der katholischen Kirche mit demPrinzip 
ler absoluten Lehrautoritat gegeben ist. Freilich, dieses 
8t einfacher; aber das Einfachste ist nicht immer auch 
las Bessere und Sicherere. Das Lebendige ist nicht 
in Einfaches; das Mechanische hat vor dem Organischen 
en Vorzug der Einfachheit. Auch im Staatsleben ist 
er Absolutismus einfacher, d s  die konstitutionelle 
Ionarchie; doch ist er  innerlich unmoglich geworden 
nd der Staat ruht nun auf der freien, nicht erzwing- 
wen Zusammenstimmung von zwei Faktoren. Etwas 
ehnliches findet in dem Verhaltnis der Theologie und 
irche auf protestantischem Boden statt; sie sind mit 
nander geworden und gewachsen, oft im Streit, aber 
e Spannung ist fiir beide heilsam.*) 

Ist das eine Gefahr ftir den Glauben der ktinftigen 
eistlichen? Ftir ihren Glauben an eine unfehlbare Kirche 
~d an einen unveranderlichen Lehrbestand allerdings. 
b auch ftir ihren religiosen Glauben? Vielleicht. Wir 
erden aber sagen: dem Zweifel ist hier nicht zu ent- 
h e n ;  er  umgiebt sie uberall, schon auf der Schule, er  
ird sie auch in der Gemeinde umgeben; wie sollte er  
nen auf der Universitat fremd bleiben? Es bleibt nichts 
wig, als durch ihn hindurchzugehen zu einem person- 
rhen, einem selbst erlebten Glauben an Gott, den Gott, 

*) Vgl. hierzu einen vortrefflichen Vortrag von W. Kahl,  
2kenntniegebnndenheit und Lehrfreiheit 1897. 
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der in Jesus sich uns offenbart hat, wie er  Menschen iii 
einem Menschen sich offenbaren kann. J e  tiefer er 
selbst in den Zweifel hineingefllhrt worden ist, ein um 
so besserer Leiter einer in Zweifel versenkten Kelt 
wird er  sein. Bleibt e r  aber im Zweifel, kommt er 
nicht zu einer personlichen Gewissheit, die ihn zu zeugen 
und zu predigen drnngt, so ist es besser, dass er bei 
Zeiten einen anderen Beruf wflhlt. Es liegt d e s  daran. 
dass er  einen personlichen, nicht hlos einen vorge- 
schriebenen und amtlichen Glauben habe. Die protestan- 
tische Kirche niuss, was ihr an Garantie fur die Wahr- 
heit der Lehre abgeht, durch Innerlichkeit und subjek- 
tive Wahrhaftigkeit ihrer Diener ersetzen. 

4. Die  Philosophie und  die  Lehrfreihei t .  Ich 
schliesse ein Wort ilber die Wissenschaft an, die mit 
der Theologie in enger geschichtlicher und sachlicher 
Berilhrung steht: die Philosophie. Auch ihr wird die 
Lehrfreiheit gelegentlich und zwar von denselben 
Gegnern streitig gemacht, die ftir die Theologie eine 
bindende Lehrnorm fordern; auch von der Philosophie 
wird Zusammenstimmung mit der Kirchenlehre gefordert. 
oder mindestens die Ausschliessung gewisser von der 
Kirche verdammter Formen des Denkens. In der ultrri- 
montanen Presse und in der Beredsamkeit der Reichs- 
und Landtage ist es ein stehender Reschwerdepunkt, 
dass auf unsern Universituten eine ,,atheistischeu Philo- 
sophie geduldet werde, die sich die Untergrabung der 
Religion und die Verderbung der Jugend zum Geschaft 
mache. Die Horsitle der Gniversitht seien die eigent- 
liche Pflanzschule der Revolution, der Sozialdemokratie, 
des Anarchismus. Vergeblich beknmpfe man diese 
drausseii, so lniige man an die Seuchenherde selbst 
sich nicht heranwage.*) Es fehlt auch in der protestan- 

*) Will niaii in diese Art denunziatorischer Beredsamkeit 
und zugleich in die Art, wie dabei die ,,fromnit! LugeY Verwendung 
findet, einen Blick thun, so nehme inan ein Schriftcheii ron S i c .  
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chen Welt nicht an einer Richtung, die solche An- 
rgen aufnimmt und das Geschaft des Angstmachens 
:h angelegen sein lasst. 

Ich will nicht unterslchen, ob diese Anklagen be- 
[fndet sind, ob wirklich an den deutschen Universitaten 
theistischeu Philosophie gelehrt wird, die Bezeichnung 
s Atheismus ist, wie jedem in der Geschichte der 
iiosophie nur ein wenig Bewanderten bekamt ist, 
it den Tagen des sokratischen Prozesses das immer 
eder gebrauchte, freilich aber darum ein wenig ver- 
suchte Mittel, eine Philosophie in Misskredit bei den 
itoritaten und der Masse zu bringen. Ich wiii auch nicht 
tersuchen, ob politische Unzufriedenheit die Folge 
kirchlicher Denkweise und politische Gutgesinntheit 

Folge religioser Qlitubigkeit ist: die Geschichte 
igt es  vielfach anders. Ich will blos mit einem Wort 
deuten, dass ftir die Philosophie allerdings die 
rderung der Voraussetzungslosigkeit im strengen 
me gilt, dass eine Philosophie, der das Ziel vorge- 
irieben ist, zu dem das Denken kommen muss oder 
:ht kommen darf, nichts ist, wenigstens keine 
ilosophie. 

Philosophie ist nichts anders als die Besinnung 
r Vernunft auf sich selbst, die kritische Besinnung auf 

letzten Voraussetzungen alles Wissens und Wollens, 
d zugleich der Versuch, tiber das Wesen des Wirk- 
hen und seinen Sinn sich Rechenschaft zu geben. 
m i t  ist gegeben, dass sie keine ungepriiften Voraus- 
tzungen gelten lassen darf, nicht einmal die Logik: 
3 Vernunft prllft sie und rechtfertigt sie vor sich 
Ibst, indem sie sich tiberzeugt, dass die logischen 
inzipien ihr eigenes Wesen ausmachen. Dasselbe 
.t von den letzten Prinzipien der Werturteile; der 

egfr ied  zur Hand: ,,Vom Atheismus zuni Anarchiumus. Ein 
trreichee Bild aus dem I'niversitatsleben der Gegenwart*. 
?iburg, 18%. 



vernilnftige Wille stellt darin sich selbst und sein 
Wesen dar. Andererseits ist die Wirklichkeitsdarstellung 
und Deutung ein Geschaft, das an allen Punkten be- 
stsndig bis in die letzten Prinzipien hinein der erneuten 
Prufung und Verbesserung bedarf. Alle Wissenschaften 
tragen bestandig neue Thatsachen und Einsichten zur 
Erkenntnis der Welt herbei; schon damit ist gegeben, 
dass es keine abgeschlossene und unverihderliche 
Philosophie geben kann, dass sie jederzeit bereit sein 
muss, jeden Punkt, der festgestellt schien, an den 
neuen Einsichten einer Revision zu unterziehen. Dazu 
unterliegen die Ideen von dem, was den Sinn des 
Lebens und der Wirklichkeit ausmacht, der Wandlung. 
Damit ist jeder Zeit aufgegeben, den Versuch, das 
grosse Geheimnis der Wirklichkeit auszusprechen, mit 
den Mitteln, die ihr zur Verfilgung stehen, zu wieder- 
holen. Der Versuch wird um so besser gelingen, je 
mehr sie von den Versuchen friiherer Zeiten lernt; eine 
Philosophie wird um so lebenskraftiger und fruchtbarer 
sein, je treuer sie den Gewinn frnheren Denkens ver- 
wertet. Aber eines kann keine Philosophie aufgeben, 
ohne sich selber aufzugeben: das Recht, aiie tiber- 
kommenen Gedanken zu priifen und umzubilden, wenn 
es durch die Thatsachen oder das auf eine hohere Stufe 
entwickelte Bewusstsein uber das eigene Wesen ge- 
fordert wird. 

Naturlich, thatsiichlich werden auch zur Philosophie 
Voraussetzungen mitgebracht, Voraussetzungen auch, 
die aus dem personlichen und gescliichtlichen Leben 
entspringen; die Philosophie des Erdbewohners wird eine 
andere als die eines Bewohners des Siriussystems sein und 
die eines Englanders eine andere als die eines Hindu. Nur 
in dem Sinne muss die Philosophie voraussetzungslos sein, 
dass sie schlechterdings keine Voraussetzungen zul&st, 
deren Prufung sie nicht als gestattet, ja als ihr aufge- 
geben betrachtete. Ob es uberhaupt ein Wissen geben 
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kann oder nicht, ob es tiberhaupt allgemeine Prinzipien 
der Wertbestimmung geben kann oder nicht, ob das 
Leben und die Wirklichkeit tiberhaupt einen Kosmos 
darstellt und einen Siqn haben oder nicht: es giebt hier 
keine Frage, die nicht gestellt, keine Frage, die nicht 
an sich ebenso gut verneint als bejaht werden durfte. 
In diesem Sinne ist die Philosophie voraussetzungslos, 
ja die voraussetzungslose Wissenschaft schlechthin, in- 
dem die Voraussetzungen aller tibrigen zu prufen ebeu 
ihr Beruf ist. Die Vernunft ist hier ganz auf sich selbst 
gestellt, entschlossen, nichts als wahr zuzulassen, was 
sich nicht als in ihr selber gesetzt darstellt. Dass eine 
solche Wissenschaft sich nicht Vorschriften machen 
oder Schranken setzen lassen kann, liegt auf der Hand. 
Es ware, wie K a n t  einmal sagt, ,sehr was Ungereimtes, 
von der Vernunft Aufklarung zu erwarten und ihr doch 
vorher vorzuschreiben, auf welche Seite sie notwendig 
ausfallen mtisseu. Dasselbe wird nun auch filr den philo- 
sophischen U n t e r r i c h t  gelten; er  hort auf, ein philo- 
sophischer zu sein, wenn er  nicht allein auf die freie 
Zustimmung der Vernunft gestellt ist und ebenso an die 
freie, vollig voraussetzungslos prtlfende Vernunft im 
Horer sich wendet. Er  hort auch auf, fruchtbar zu 
sein, sobald dies nicht mehr der Fall ist; er  wird nur 
wirken, wenn der Horer in dem Vort.rag den unbehin- 
derten Ausdruck der nach bestem Wissen und Gewissen 
gebildeten freien Ueberzeugung des Lehrers zu haben 
gewiss ist. Professor kommt von profiteri, das Wort 
fordert ein freies Bekennen einer personlichen Ueber- 
Zeugung, nirgends mehr als in der Philosophie, wo das 
Subjektive und Personliche der Natur der Wissenschaft 
nach eine grossere Rolle spielt. Ist der Lehrer gebun- 
den gewisse Ansichten zu haben, oder wenigstens ge- 
wisse Ansichten nicht zu haben, so wird der Horer der 
vorgetragenen Begrundung wenig Gewicht beilegen: 
natlirlich, dass es Gritnde giebt, wenn einmal die Slltze 

20 
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feststehen. Was wurde man von einer kritisch-histori- 
schen Untersuchung halten, der das Ergebnis vorge- 
schrieben whre? Es wtirde sich dabei dann nur um 
ein Mehr oder Minder von Advokatengeschicklichkeit 
handeln. Nun, nicht anders hier: eine Philosophie, die 
sich herabwurdigt, eine ihr durch &ussere Autoritat bo 
zeichnete Weltansicht blos nachtraglich zu begrunden, 
sinkt zu einer sophistischen Kunst herab, alles Mogliche 
zu beweisen: es hatte ja der AutoriUit auch gefailen 
konnen, die gegenteilige Ansicht vorzuschreiben. Die 
Voraussetzung der Wirksamkeit des philosophischeii 
UniversitLltsunterrichts ist das Vertrauen des Horen, 
dass es sich allein um die Wahrheit handle, nicht um 
Beweisfuhrungen fur offiziell gebotene oder offizios g e  
wunschte oder mindestens noch zulassige Ansichten. 
Er will horeii, wie ein ernster und aufrichtiger Mann, 
der den grossen Fragen der Welt und des Lebens 
ernstes und eindringendes Nachdenken gewidmet hat, 
zu ihnen in personlicher Ueberzeugung Steilung ge- 
nommen hat: dessen, was Angestellte uber diese Dinge 
zu sagen beauftragt sind, hat er genug gehort. 

Man fiirchtet, die .Jugend werde durch einen vollig 
freien Unterricht verfuhrt und in Verwirrung gestlint 
werden. Nun, hierbei lauft wohl ein grosser Irrtum mit 
unter: als ob die Studierenden mit dem kindlichen 
Glauben an das, was im Religionsunterricht der Schule 
ihnen als geltende Wahrheit ubermittelt worden ist, auf 
die Universitiit kamen. Wer auch nur ein wenig Ftihlung 
mit der wirklichen Welt hat, weiss, wie weit wir hier- 
von gegenwiirtig entfernt sind. Freilich, in den Zeug- 
nissen, die von der Schule mitgebracht werden, steht 
hiervon nichts; da wird vielleicht die grtindliche An- 
eignu~ig der Wahrheiten der christlichen Religion be- 
scheinigt. Iii Wirklichkeit kann man schon auf der 
Schule und grade hier weitgehendsten Zweifeln be- 
,qegiieii, iiicht blou an den spezifischen Glaubenslehreu, 
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iern vielfach einem absoluten Skeptizismus, nicht 
r, selten auch einem dogmatischen Atheismus und 
erialismus: die Oberklassen unserer Gymnasien 
.en wohl die zahlreichsten und eifrigsten Leser der 
hner und Haeckel; der Reiz dieser Bacher ist hier 
I darum ein grosser, weil sie den Wert verbotener 
zhte haben. 

Solchen Horern ist auf der Universitat nicht mit 
:r neuen Auflage einer approbierten Schulphilosophie 
ient. Was sie allein zu einer freieren und tieferen 
'assung der letzten Probleme fiihren kann, das ist 
philosophischer Unterricht, der keinem Zweifel aus 

I Wege geht, dem kein Ziel gesetzt ist, der allein 
die Dinge sieht, allein auf die Vernunft hort, bereit 
! Auflosung jener Fragen anzunehmen, die sich bei 
efangenster Prufung als notwendig erweist. Wird 
,ieser Weise. auf den Universitaten Philosophie vor- 
*agen von einem Mnnn, der nicht mit dem Argwohn 
a te t  ist, der in unserer Zeit allen gebotenen oder 
;iosen Ansichten anhangt, dann mag es ihm auch 
ngen, seine Horer zu Bberzeugen, dass die Wirk- 
keit noch nicht am Ende ist, wo jene kurzatmige 
;sheit der Materialismuslitteraten am Ende ist, und 
in sie nur das mitbrflcliten, so ware es schon etwas: 
Ehrfurcht vor der Wirklichkeit und vor den Be- 
iungen grosser und tiefer Geister, ihr Geheimnis zu 
ten. Voraussetzung hierfur aber ist die Freiheit der 
re. Ist nur eine Art des Denkens erlaubt, dann ist 
notwendig verdiichtig, dass sie nicht durch die 

.ke ihrer Grunde sich zu erhalten vermoge; und wer 
vertritt, ist mindestens dem Zweifel ausgesetzt: ob 
auch ohne Auftrag und Bezahlung sie vertreten 
de. Gerade eine idenlistische Philosophie hat ein 
igendes Interesse dnran, dass anderen Richtungen 
Moglichkeit sich geltend zu machen nicht vor- 

kalten werde. Jede Beschriinkung der Lehrfreiheit 
W 
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wurde dem Verdacht der Unaufrichtigkeit gegen sie 
Nahrung geben und sie um ihre Wirksamkeit bringen. 

Hiermit ware denn auch gegeben, was von der 
,,katholischenu Philosophie zu halten ist, wie sie auf 
den kirchlichen Lehranstalten gelehrt wird, aber auch 
an einigen deutschen Universitiiten offizielle Vertretung 
hat. An sich hat naturlich die philosophische Welt- 
anschauung, wie sie in dem System des Thomas von 
Aquino ihre Darstellung gefunden hat, voilkommen 
gleiches Recht mit jeder andern Philosophie. Was ihr 
aber die eigentiimliche Stellung giebt, das ist, dass sie 
gegenwiirtig beinahe eine gebotene Philosophie ist: die 
Empfehlung der thomistischen und die Verwerfung 
anderer Philosophien, z. B. auch der Kantischen, durch 
ausdruckliche Erklurungen der hochsten Lehrautoriat 
geb t  den Vertretern dieser Richtung eine kaum minder 
exceptionelle Stellung an den deutschen Universitaten, 
als die katholischen Theologen sie haben. Es  wure 
jetzt, wie schon fruher bemerkt, der Sache angemessen, 
diese Philosophie von einem Mitglied der katholisch- 
theologischen Fakultut vortragen zu lassen. 

5. Die S t a a t s -  und (3esel lschaftswissen-  
s cha f t en  und die  Lehrfreihei t .  Auch die Vertreter 
der Wissenschaften, deren Gegenstand das politische 
und soziale Leben ist, kommen gelegentlich in Konflikt 
mit den herrschenden Eichten und werden der ,,Irr- 
lehreu geziehen. Zwar giebt es hier keine eigentliche 
Orthodoxie, der Staut hat keine kanonische Lehre von 
seinem eigenen Wesen, seinen Aufgaben und Rechten 
wie die Kirche, er ist nicht Lehranstalt, sondern Mscht- 
einheit; ebensowenig giebts eine offizielle Lehre von 
der Gesellschaft und ihrer Bethutigung. Dafur wird 
deiiii von jeder herrschenden Partei die von ihr nn- 
genommene Doktrin als Orthodoxie gesetzt und jede 
ihr feindliche Lehre als falsch und gefiihrlich bezeichnet. 
Und nun sucht sie durch die Staatsgewalt die ,Jrr- 
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renu wenigstens aus den offentlichen Lehranstalten 
muhalten oder zu verdrangen, wobei ihre Argu- 
ntation iiberall dieselbe ist: die falschen Lehren 
ergraben die Sicherheit von Staat und Gesellschaft; 
se und die sie vertretenden Autoritgten sind es 
ier sich selber schuldig solchen Lehren entgegen- 
reten, denn das Recht der Selbsterhaltung ist hier 
$eich Pflicht. Am wenigsten konnen in der Beamten- 
It falsche Ansichten geduldet werden; Korrektheit 
. Denkens ist die erste Pflicht des Beamten, e r  ha t  
eben die Autoritat des Staates zu vertreten. Und 
~pel t  F'fiicht ist sie fur den akademischen Lehrer; 
tens ist er selbst Beamter, und zweitens hat er  die 
Fgabe, Beamte zu bilden, das heisst doch, sie zur 
hten Ansicht von dem Wesen und den Aufgaben 
, Staats zu leiten. Will e r  das nicht, so hat die 
atsgewalt das Recht und die Pflicht, ihn zu erinnern, 
korrigieren, und wenn er  hartnhckig bleibt, ihn zu 
fernen, allermindestens aber ihm einen recht- 
ikenden Lehrer zur Seite zu setzen, um gefahr- 
ngende Missversttlndnisse zu verhiiten. 

Hierauf ist zu erwidern: soll es eine Wissenschaft 
n Staat und der Gesellschaft geben, so muss sie wie 
e Wissenschaft allein durch die freie Untersuchung 

Thatsachen zu stande kommen; eine Staats- und 
sellschaftslehre, der das Ergebnis der Untersuchung 
geschrieben whre, hatte keinerlei theoretische Be- 
itung, sondern hochstens einigen technischen Wert, 
nlich als Mittel der Macht, sich in der Macht zu 
ten. Den Parteien ist nun allerdings die Wissen- 
iaft nichts anderes als eines der Mittel, sich durch 
iwirkung auf die offentliche Meinung in der Macht 
erhalten; die Wahrheit als solche geht die Parteien 
nichts an: ist sie fu r  uns, gut, ist sie gegen  uns, 

t mit ihr! Das ist die Maxime jeder Partei als solcher, 
der sie freilich sich nicht bekennt und nicht be- 
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kennen kann: die ,Wissenschaftu verlore naturlich auch 
ihren Wert als Mittel der Macht, sobald sie als Satzung 
der Macht erschiene; sie wirkt auf die Meinung der 
Menschen nur, so lange sie als freies Erzeugnis des 
Verstandes erscheint. Die herrschende Partei wird 
also tiberall eine in Wirklichkeit abhangige, offentlich 
aber ihrer Freiheit sich ruhmende Wissenschaft wlhschen. 
wie es fiir einen dem Macchirtvellismus zu huldigen ent- 
schlossenen Fursten, nach Voltaires witziger Bemerkung 
durchaus sich empfiehlt, damit anzufangen, dass er 
einen Anti-Macchiavell schreibt. 

So liegt die Sache fur die Parteien. Anders liegt 
sie fiir das Volk als Ganzes und den Staat als solcheii, 
sofern wir darunter die dauernde, tiber den Parteien 
stehende Verkorperung seines Selbsterhaltungstriebes 
verstehen. Diesem ist allerdings an der Erkenntnis der 
Wahrheit gelegen, mindestens sofern die richtige Auf- 
fassung der Wirkiichkeit die Unterlage fUr eine richtige 
Einwirkung auf sie ist. Eine Partei kann ein Interesse 
darrtn haben, dass die Erkenntnis der Wahrheit nicht. 
durchdringt, dagegen kann das Volk als solches an der 
Erhaltung falscher Vorstellungen kein Interesse haben: 
seine LebensfiLhigkeit hangt zu einem nicht geringen 
Teil davon ab, das es aus richtiger Einsicht in die wirk- 
lichen Verhultnisse das Notwendige thut. Und also 
kann das Volk und kann der Staat, sofern e r  seine 
Selbstdarstellung ist, rechtschaffener Wahrheitsforschunp 
im Gebiet der Staats- und Gesellschaftslehre keine 
Hindernisse in den Weg legen wollen, sei es  durch 
Bedrohung oder Begunstigung bestimmter Ansichten. 

Mit sokratischen Induktionen konnte man die Sache 
so zeigen. Kicht wahr, wenn jemand, um seine Gesund- 
heit besorgt, einen Arzt zu Rate zieht und sich in desseii 
Behandlung begiebt, dann wird er  ihm nicht vor- 
schreiben, welchen Befund des status pracxenx er 
machen soll, oder ihn durcli Belohnung fur gimstige, 
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lrohung fur ungunstige Aussagen in Versuchung 
ren anders zu sehen und zu sagen, als die Dinge 
i. Oder wenn er  es thate, dann wnrden wir ihn ftir 
3n Thoren halten. Und nicht anders, wenn ein 
iffsherr einen Lotsen an Bord nimmt, dann wird er 
i nicht die Bestimmung des Orts und des Kurses 
schreiben, sondern er  tiberlasst ihm das Schiff zu 
ren und das Steuer einzusteilen; nur das Ziel zu he- 
tunen behtllt er  sich selber vor. Nun, ebenso liegt 
Sache hier: wenn ein Volk Sachverstandige in Dienst 
imt, um eine wissenschaftliche Erkenntnis vom Wesen 
Staats und der Gesellschaft, ihrer geschichtlichen 

xickelung und ihrem gegenwllrtigen Zustand hervor- 
ringen, dann ware es thoricht, wenn es diesen 
mern vorschreiben wollte, welche Begriffe und Satze 
brauchen und zu welchen Ergebnissen sie kommen 
ten, ebenso thoricht, als wenn es dem statistischen 
t vorschreiben wollte, welche Ziffern letztlich bei 
ier  Arbeit herauskommen mussten, Ziffern etwa, die 
erfreuliches Fortschreiten der Bevolkerung 'und des 

lhlstandes erkennen liessen. 
Wird das Ergebnis der Statistik dekretiert, dann 

natllrlich Ztlhlung und Rechnung tiberfiIlssig oder 
h e h r  blosser Schein zum Zweck der Tauschung. 
d eben dasselbe wird fllr die Nationalokonomie und 
die allgemeine Staatslehre gelten; sie sollen allge- 

ine Begriffe bilden, tauglich dazu, die Wirklichkeit, 
, sie ist, mit ihnen zu fassen. Werden nun diese Begriffe 
tretiert oder doch ihre Bildung durch Gunst und 
~ h u n g  beeinflusst, dann sinken jene Wissenschaften 
blossen sophistischen Scheinmanovern herab, wie sie 
e Partei zu dem Zweck, sich in der Macht zu er- 
ten, veranstalten mag; das Volk :als Ganzes hatte 
ihnen kein Interesse, kein anderes als von ihnen 

i zu werden. Was das Volk braucht, wenn es tiber- 
ipt die Doktrin braucht, das sind unbestochene, von 
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allen Interessen unabhangige Wahrheitaforscher: Ver- 
hiiliung und Tauschung kann nur zum Verderben mhren. 
Und eben solche Manner wird es zu Lehrern bestellen: 
ist ein Unterricht der Beamten und Staatsmanner in 
diesen Wissenschaften ttberhaupt von Wert, so wird es 
nur dann der Fall sein, wenn er  zur unbefangensten 
Erkenntnis der Wirklichkeit fuhrt, selbst dann, wenn 
die Erkenntnis der Wirklichkeit nicht zur Zufriedenheit 
mit dem Bestehenden ftlhren sollte. Sich mit Einbildungen 
undTiiuschuiigen befriedigen, ist nicht weiser alssich durch 
Anhangung von Nullen im Rechnungsbuch bereichern. 

In theoretischer Betrachtung wird man zu einem 
andern Ziel nicht kommen konnen. Gleichwohl behalt 
die Sache ihre Schwierigkeit. Nicht nur wird der 
S h a t  immer durch Personen vertreten, die in die 
Parteiinteressen und Parteianschauungen irgendwie ver- 
flochten sind, sondern auch die Forscher und Lehrer 
stehen als Individuen irgendwie in Beziehung zu den 
politischen und sozialen Gegensatzen durch private 
Interessen und personliche Empfindungen, duroh Her- 
kunft und Verschwiigerung U. s. W. Sie kennen hoch- 
stens fur den ernsten Willen einstehen, die Dinge 
zu sehen, wie sie sind; aber sie konnen ihre person- 
liche Stellung und die dadurch bedingte Subjektivitut 
der Auffassung und des Urteils nicht uberhaupt ab- 
streifen. Unter diesen Umstitnden wird das Exempel 
i~ prctxi niemals ganz rein aufgehen. Nur das Prinzip 
wird gelten: ein Volk hat ein Interesse d e i n  an der 
Wahrheit, und eine Wissenschaft von diesen Dingen 
kann es nur geben, soweit der Einfluss der Interessen 
auf Untersuchung und Urteil des Forschers ferngehalten 
wird. Soll daher die Forschung als offentliches Amt 
konstituiert werden, dann werden die politischenMacht- 
Iiaber, sofern sie das Interesse des Ganzen vertreten, 
vollkommene Neutralitiit gegen die Ergebnisse der 
Forschung beobachten mussen. 
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Eine  Grenze wird es allerdings auch hier not- 
ndig geben, wenn nicht fur den Denker, so doch ftir 
n vom Staat angestellten und aus den Mitteln des 
Lks dotierten Lehrer, eben dieselbe Grenze, die wir 
en fur den Theologieprofessor fanden. Wie ftir 
tsen ein positives Verhaltnis zu Religion und Kirche 
erhaupt, so wird fur jenen ein positives Verhaltnis zu 
ik und Staat Voraussetzung seiner Steilung sein. Wer 
s e r  Nation als Feind gegenuberstande, nicht ihr Ge- 
ihen, sondern ihren Untergang oder ihre Minderung 
itrebend, oder wer diesem als geschichtliche Lebens- 
m des Volks gewordenen Staat als Feind sich 
jentibersteilte, nicht seine Erhaltung und Besserung, 
idern seine Zerreissung und Zerstorung zum Ziel 
h setzend: der konnte als ehrlicher Mann nicht eine 
tiiung und einen Auftrag aus den Handen dieses 
ks, dieses Staats entgegennehmen; die selbstver- 
,ndliche oder ausdrfickliche Voraussetzung ist: dass 
r Angestellte der Erhaltung und Wohlfahrt dieses 
meinwesens dienen wili. Wenn der an Bord ge- 
mmene Lotse seine Stellung brauchte, das Schiff in 
ippen und Untiefen zu fuhren, so wurde er  der Un- 
~ u e  sich schuldig machen; so, wer eine amtliche 
?iiung brauchte, um die Interessen des Volks einem 
~mden auszuliefern oder das Staatsschiff in die 
ippen des Burgerkrieges hineinzutreiben. 

Aber auch, wenn jemand durch Nachdenken tiber 
I Natur des Staats oder durch Tolstoische Bered- 
nkeit zu der Ueberzeugung gefuhrt worden wtlre, 
3s der Staat als Ordnung der Gewalt tiberhaupt 
m Uebel und aus der Welt zu schaffen sei, so wtirde 
L auch das fur das Amt eines Lehrers der Staats- 
~senschaften ungeeignet machen, ganz so wie jemand, 
m das positive Recht uberhaupt nichts als eine Last 
n Unsinn und Plage wiiwe, nicht zum Rechtslehrer 
h eignete, so lange wenigstens nicht, als der Staat 
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nicht geneigt ware, wenn es die Theorie erforderte. 1 
auch sich selber und das Recht aufzuheben. Der 
Lehrer wird also notwendig von der Anerkennung eher 
Vernunft in diesen Dingen ausgehen miissen; seine 
erste Aufgabe wird gerade die sein, die Vernunft, die 
in den Dingen ist, zu sehen und zu zeigen; dann mag 
er  auch den Abstand der Wirklichkeit gegen die Idee. 
und wenn er  kann, den Weg zur Annaherung an die 
Idee zeigen. Wer aber uberhaupt keine Vernunft in 
Staat und Recht zu finden vermag, wer als theoretischer 
Anarchist die Notwendigkeit einer mit Zwrtngsgewalt 
ausgestatteten Staats- und Rechtsordnung nicht blos fur 
eine getrhumte Idealwelt, sondern fur diese wirkliche 
Welt leugnet, der mag diese seine Ansicht mit so 
guten Grunden, als er  kann, zu beweisen suchen, nur 
zum Lehrer der Staatswissenschaften an einer Staats- 
anstalt wird e r  keinen Beruf haben, und kein 
Staat wird ihn, wenn er selber doch an diesen Beruf 
glauben sollte, zu diesem Amte berufen wollen oder 
darin dulden konnen. Es kann wirklich, wie ein 
Uebermass von reizbarer Empfindlichkeit, so auch ein 
Uebermass von Tolerl~nz geben; dass der Stant sich 
und seinen Rechtsbestand jeder beliebigen Insulte von 
seiten der von ihm zu Lehrern bestellten Theoretiker 
selber darbiete, wird man weder mit Recht fordern 
noch mit Vernunft wunschen konnen. Eine soweit 
ausgedehnte ,Lehrfreiheitu wiire offenbar nur als 
ein Zeichen vollsttindiger Geringschktzung denkbar: 
es hiesse die Lehrthutigkeit des Professors mit dem 
Geschwiitz eines anarchistischen Volksredners auf eine 
Stufe stellen, das der Staat nur darum nicht verhindert, 
weil es ihm als etwas sclilechthin Unerhebliches und 
Ungefiilirliches erscheint. 

Von hieraus wird nun auch das Verhalten des 
Staats zu dem akademischen Vortrag der Staats- uiid 
(Tesellschnfts~visse11~~11itfteii nach den Prinzipien der 
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sozialdemokrat ischen Doktrin zu beurteilen sein. 
Solange die Partei sich zu einer im Prinzip staats- 
feindlichen Anschauung bekennt: der bestehende Staat 
iiichts als ein Produkt der Selbstsucht der herrschenden 
Kiassen, eine Veranstaltung zur Unterdruckung und 
Ausbeutung des ,,Volksu, das sogenannte Recht nichts 
als ein Mittel zur friedlichen Knebelung, das Heer das 
Werkzeug zur gewaltsamen Niederhaltung der Massen; 
das zu erstrebende Ziel die politische Gewalt, um mit 
der Abschaffung der Klassenunterschiede den Staat 
selbst, die zur Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen 
Unterdruckung errichtete Zwnngsgewalt, abzuschaffen 
und fur immer zu beseitigen: solange die Sozial- 
demokratie zu solchen Anschauungen sich bekennt, so- 
lange sie im Prinzip staatsfeindlich ist, feindlich gegen 
diesen Staat und feindlich gegen den Staat uberhaupt, 
wird der Vortrag der Staatswissenschaften nach ihren 
Prinzipien auf Staatsanstalten unmoglich sein. Ein 
Staat, der solche Anschauungen als das ,,Ergebnis der 
Wissenschaft" in den HorsSllen der von ihm begrlindeten 
Hochschulen vortragen liesse, der es den von ihm an- 
gestellten Lehrern der Staatswissenschaften unheim- 
gilbe, die Nichtswilrdigkeit des Staats uberhaupt oder 
dieses besonderen Staats als vor der ,Wissenschnft" 
feststehende Thatsache darzustellen, der wird in aller 
Welt vergeblich gesucht werden. Oder sollte er irgend 
einmal gefunden werden, so wurde das nur ein An- 
zeichen dafilr sein, dass man dort Kathedervortrage 
fiir harmlose Nichtigkeiten ansahe, um die sich zu 
kummern die Stacttsgewrtlt unter ihrer Wurde achte. 
Solange der Staat die Universitsten ernst nimmt, wird 
jene Form der Staatswissenschaften auf seinen Lehr- 
stuhlen unmoglich sein. 

Selbstverstandlich ist damit nicht gesagt, dass der 
Staat derartige . Versuche der Gedankenbildung uber- 
haupt unterdrlicken solle. Ich bestreite auch nicht die 
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Notwendigkeit einer sozialdemokratischen Partei und 
ihrer Kritik an den bestehenden Staatsordnungen; sie 1 
hat, soweit sie vielfach uber das Ziel hinausschiessen 
mag, zu heilsamen Neubildungen in unseren rechtlichen 
und sozialen Lebensordnungen den Anstoss gegeben 
und wird es in Zukunft um so mehr thun konnen, je 
mehr sie, das ,Endzielu Endziel sein lassend, als 
politische Partei die nachsten positiven Schritte ins 
Auge fasst. Nur das behaupte ich: wer fur die innere 
Notwendigkeit des geschichtlich Gewordenen nicht ein 
etwas tieferes Vers tundnis , wer Tor bestehenden 
Ordnungen nicht etwas mehr Achtung hat, als aus 
dem Programm, der Litteratur und der Presse der 
Sozialdemokratie spricht, dem kann der Staat nicht den 
Beruf Ubertragen, die Wissenschaft vom Staat zu 
lehren. Er wird ihm freistellen, fur seine Lehre sich 
Gluubige zu suchen, wo er  sie finden kann. Aber er 
wird ihn nicht als autorisierten Ftihrer zur Erkenntnis 
dieser Dinge anstellen konnen. 

Ich fuge noch Eines hinzu: so lange die Sozid- 
demokratie ihren Ruhm darein setzt, intransigente Re- 
volutionspartei zu sein, die den Augenblick erwarte und 
herbeizufuhren trachte, die ganze bestehende Staats- 
und Rechtsordnung von Grund aus umzukehren, wird 
uberhaupt kein Professor, sein Lehrfach mag sein, 
welches es will, dieser Partei sich anschliessen konnen, 
ohne gleichzeitig sein Amt niederzulegen. Der Amtseid 
schliesst die Anerkennung der bestehenden Verfassung 
ein; und offenbar kann kein Staat darauf verzichten, 
diese Anerkennung von jedem Beamten ausdrucklich zu 
fordern oder stillschweigend vorauszusetzen. Kein 
Staatswesen, es mag republikanisch oder monarchisch 
oder wie immer konstituiert sein, wird einen Mann, der 
die Zcrstorung seiner Grundform als seine politische 
Aufgabe selbst bezeichnet, mit einem Amt betrauen; ich 
sage die Zerstorung der Grundform, nicht die bessernde 
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qbiidung, filr die die Verfassung selbst die Moglich. 
it und den Weg vorzeichnet. Aber wer an jener 
mitet, ist als Beamter desselben Staats unmoglich. 
wird nicht einen Augenblick zweifelhaft sein, dass 
ie sozialdemokratische Republik, oder wie dieses 
kunftswesen sich sonst nennen mag, in diesem Stuck 
:ht anders verfahren wilrde. J a  vermutlich wilrde 

in der Ueberwachung der Verdachtigen und der 
rtreibung der Schlechtgesinnten noch ein erhebliches 
Lck weiter gehen und zu gehen genotigt sein, als es 
end einer der bestehenden Staaten thut. J e  fester 
ie Staatsgewalt gegrundet ist, desto weniger empfind- 
h ist sie gegen Kritik, je schwucher sie sich ftihlt, 
3to angstlicher wird sie in der Abwehr von Angriffen 
d der Unterdruckung der offentlichen Kritik sein. 
id darum wurde die Lehrfreiheit nirgends weniger 
sichert sein, als da, wo eine neue entstandene revo- 
ionare Bildung sich gegen Versuche der Rilckbiidung 

erhalten hatte, wo Macht und Recht schwankend 
d allein von der offentlichen Meinung, dem schwan- 
ndsten Ding in der Welt, abhfingig waren.*) 

*) .Je naiver eine Macht ist, je jiinger eine Parteiherrschaft, 
roher ein Parlamentarismus, je kleiner und einheitlicher der 
ikreis eines Gemeinwesens und seiner Interessen, je selbstver- 
ndlicher gar ein reicher Eniporkomniling sich mit seinen Wohl- 
ten und Rechtsanspruchen erscheint, desto schlimmer wird es 
die Freiheit der Wissenschaft bestellt sein, die von der Macht 

ser Wohlthhter abhangt.' So G. Cohn in einem Artikel des 
aen  (I 455 ff. 1901), in dem er uber die Absetzung eines Pro- 
soni der Volkewirtschaft an einer durch Privatgrundung ent- 
odenen amerikanischen Universitat wegen missfalliger wirt- 
aftlicher Aneichtcn handelt. Hierzu stimmt, was Prof. P e r r g  
I einigen der jungst gegrundeten ,,StaatsuniversitatenY in Nord- 
erika berichtet (in den Monographs on Etluccition i n  the United 
+es, ed. by N. M. Butler, I, 277): sie seien durch den besuindi- 
1 Wechsel der gesetzgebenden Gewalt und die Selbstsucht der 
mteifuhrer zu blosscn Spielballen der Partei und in einigen 
len mit Vorbedacht zu Kruppelanstalten gemacht worden; 
htige und mutige Professoren, die ihre Ansichten nicht nach 
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Etwas anders liegt die Sache bei dem Privat- 
docenten.  Er ist nicht Beamter des Staats, unterliegt 1 
also nicht dem Beamtenrecht mit seinen besonderen I 
Pflichten, hat andererseits auch nicht die Autoritut des 
mit einem Lehrauftrag angestellten Professors. FIier 
konnte der Staat, seine gesamte Lehrthatigkeit als blosse 
Privatnngelegenheit unbeachtet lassend, auch daruber 
hinweg sehen, dass er staatsfeindliche Doktrinen vor- 
truge. Als berechtigt wurde er  diese Doktrinen damit 
freilich nicht anerkennen, noch ihren Vortrag als 
wtinschenswert; er wurde sie lediglich als eine uner- 
hebliche und ungefahrliche Sache dulden. 

Ftir die Fakultitten aber lage die Sache so. Die 
Erteilung der emia Zrge~idi ist an den Beweis der wissen- 
schnftliclien Leistungsfithigkeit geknupft, ohne die eine 
akademische Lehrthiitigkeit in Deutschland unmoglich 
ist; dagegen gehort eine Erforschung der politischen 
Stellung durchaus nicht zur Aufgabe der Fakultat. Nur 
in einem Falle hlitte sie Ursache, auch diese in Er- 
w!lgung zu ziehen: wenn der Bewerber um die venia 
als politischer Parteimann und Agitator offentlich her- 

der gerade geltenden Manier zuschneiden wollten, seien durch 
scliiinpfliche Machinationen von ihrem Lehrstuhl vertrieben 
worden. Ich dcnkr,  genug, uni die universitiiten nicht grade  
nach der  I~niwandli ing einer nach formalen Rechtsprinzipien han- 
delnden Staatsregierung in eine nach Willkur verfahrende, aus 
allgemcincri Wahlen hervorgehende ,,Gesellschaftsverwaltungu be- 
gierig zii inaclieri. Welche Verhtiltnisae [eine von Parteifuhrern 
und Pressleitern ahlitingige Verwaltung ergeben niiisste, d a f i  
giebt doch aiicli dir  C;esiniiungsriecherei und Hetze der  ultrarnon- 
taneri Ikinagogie gegen I-niversitatslelirer, die nicht wie ,,Unter- 
offirierc einschwenken", einen 'orgesrhniack. Ein von1 solchen 
IClenienteri hcherrsclites Heginient wird fiir wirkliche Wieeenachafl 
iiicniala Siiin und Verst:indnis h ~ h e n ,  der Yarteipobel k a n n  nicht 
anders, als uberlegene Geistrr, die sich weigern, seinen Instinkten 
zii schmeicheln oder sich zu beqiienien, zu haesen u n d  z u  ver- 
folgen, schon der Xeid des Inferioren gegen geistige Ueberlegen- 
Iicit inacht cin anderes Vcrlialtcri iinniiiglich. Erfahren doch die 
,AkadciiiikerU der Sozia1deuiokr:itic schon jetzt etwas davon. 



vorgetreten ware; es konnte dann die Frage erhoben 
werden, ob eine solche parteipolitische Thltigkeit in 
einer Form und in einem Umfang geilbt werde, dass sie 
mit der Aufgabe eines Lehrers der Wissenschaft nicht 
mehr vereinbar sei. Das wird an sich fItr jede ~ & t e i  
gelten; der wissenschaftliche Forscher und Lehrer kann 
und soll nicht Parteimann sein, wie ein Politiker es sein 
kann und zuweilen sein muss; und ich bin aberzeugt, 
dass  in der That bei der Bewerbung um die venia jede 
stitrker hervortretende politische Agitationsthatigkeit bei 
jeder Fakultat als das Gegenteil einer Empfehlung wirkt, 
die Universitaten sind unpolitische Korperschaften und 
wollen es bleiben. Gegen die Agitation fiir die Sozial- 
demokratie werden sie doch noch besonders empfindlich 
sein; und das nicht blos, um Konflikten mit der Staats- 
regierung aus dem Wege zu gehen, sondern doch auch 
aus dem Grunde, dass die Sozialdemokratie einen be- 
sonderen Charakter hat: sie ist mehr als andere 
politische Parteien eine .Sekteu mit einer ,Lehreu und 
einer .Rechtglaubigkeitu. So hat es noch jlingst wieder 
der  Llibecker Parteitag gezeigt: nicht blos die politische 
Thatigkeit, sondern auch litterarische und wissenschaft- 
liche Arbeiten unterliegen der Billigung und Missbilligung 
der  Partei. Es ist die naturliche Folge davon, dass das 
Programm der Partei eine Dogmatik enthalt, dass es 
einen nwissenschaftlichenu Sozialismus oder eine sozia- 
listische Wissenschaft giebt. Einen nwissenschaftlichenu 
Liberalismus oder Konservatismus hat es nie gegeben, 
sie haben eben kein ,Systemu, sondern blos ein 
politisches Aktionsprogramm. Die Sozialdemokratie will 
mehr als eine blos politische Partei sein; sie hat eine 
doctrina jidei, an die sie ihre Mitglieder bindet; oder zu 
binden versucht, denn freilich ist der Glaube an das 
System, nachdem es so viele und rasche Wandlungen 
erlebt hat, jetzt iiberall im Wanken, wenn er auch auf 
den Parteikonzilien offiziell noch aufrecht erhalten wird. 
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Wenn die Sozialdemokratie den Charakter einer auf 
eine Lehre eingeschworenen Sekte abgestreift haben 
wird, wenn sie zugleich das Renommieren mit der Re- 
volution oder das Spielen mit dem Doppelsinn des Worts 
einstellt, wenn sie sich als eine Reformpartei giebt, die 
das Bestehende im Sinne der Durchftihrung voller 
Rechtsgleichheit und der Hebung der unteren Klassen 
in sittlicher und kultureller Beziehung fortzubilden sich 
zur Aufgabe setzt, dann wird eine differenzierende Be- 
handlung dieser Partei aufhoren gerechtfertigt zu sein. 

Sind hieriiber die Ansichten kaum verschieden, so 
ist dagegen die Frage streitig: ob die Zugehorigkeit zur 
sozialdemokratischen Partei an sich von der Universitiit 
ausschiiesse, auch von dem Vortrag der gegen das 
politische Leben neutralen Wissenschaften? Das 
preussische Staatsministerium hat die Frage bejaht; es 
hat, als oberste Disziplinarbehorde auf Grund des neuen 
Gesetzes uber den Privatdocenten der Physik Dr. Arons 
zu Gericht sitzend, seinem Urteil die allgemeine Auf- 
fassung zu Grunde gelegt, dass die Zugehorigkeit zur 
sozialdemokratischen Partei an sich mit der Stellung 
eines Privatdocenten unvereinbar sei, oder also die Be- 
dingung fur die Remotion im Sinne des neuen .Gesetzes 
iiber die Disziplinarverhultnisse fiir Privatdocentenu 
herstelle, indem sie des .Vertrauens, das sein Beruf 
erfordere, unwurdig macheu. Die philosophische Fakultiit 
der Berliner Universitat hatte als Diszipiinarbehorde 
erster Instanz uber denselben Fall nach demselben 
Gesetz urteilend, sich hiervon nicht zu iibemeugen ver- 
mocht. Sie ging, ich denke, mit Recht, von der Vor- 
aussetzung aus, dass der Privatdocent nicht Beamter 
sei und also nicht die besonderen Pfiichten des Beamten 
gegen den Staat habe, dass sein Charakter als Mensch 
und als Gelehrter, also auch seine Vertra~ens~tirdigkeit  
in  dieser Absicht, durch seine politischen Ueber- 
Zeugungen nri sich nicht beruhrt werde, dass darum 
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auch sein Charakter als Privatdocent, sofern jene Ueber- 
Zeugungen auf seinen Unterricht nicht einwirkten, einen 
Verlust an Vertrauenswurdigkeit, wie er  den Beamten 
als solchen allerdings treffen wiirde, nicht erleide. Auch 
vermochte sie eine politische Gefahr flir den Staat 
darin, dass ein Privatdocent der Physik der sozial- 
demokratischen Partei d s  thatiges Mitglied angehore, 
nicht zu erblicken. 

Es ist zu hoffen, dass diese Anschauung allmahlich 
auch in der politischen Welt durchdringt. J e  starker 
eine Staatsgewalt, je besser zugleich ihr Gewissen mit 
Beziehung auf die Pflicht ausgleichender Gerechtigkeit 
ist, desto weniger wird sie von ~ n ~ s t a n w k d l u n ~ e n  
vor revolutionaren Umtrieben heimgesucht werden, desto 
weniger auch das Bedurfnis der Machtentfaltung gegen 
unkorrekt Denkende fuhlen. Fiirst Bism a r c  k zahlt' zu 
den Dingen, die den Staatsmann nicht reizen dtirfen, die 
Machtaufzeigung (8how of power). Rein formelle Erfolge, 
die ohne reellen Nutzen lediglich die Befriedigung ge- 
wahren, seine Macht bewiesen zu haben, sind flir eine 
Staatsgewalt kein Ruhmestitel. Ich kann nicht umhin 
zu denken, dass der Sieg, den das Staatsministerium 
uber den Dr. Arons davongetragen hat, zu dieser Art 
von Erfolgen gehort. 

Und nun fuge ich noch ein Letztes hinzu: mit der 
Ausschliessung des Vortrags schlechthin staatsfeindlicher 
Doktrinen vom Universitatskatheder, das allerdings 
nicht zum Experimentierfeld fur alle moglichen und 
unmoglichen Gedanken gemacht werden soll - man ver- 
gesse nicht, dass Anarchismus noch immer zum Ab- 
solutismus g e M  hat - ist natIirlich nicht zugleich die 
Kritik bestehender Staatseinrichtungen und sozialer 
Verhllltnisse ausgeschlossen Vielmehr bin ich der An- 
sicht, dass einer freimutigen und sachlichen Kritik der 
weiteste Spielraum zu lassen ist. Kritik ist hier, wie in 
allen menschlichen Dingen, eine notwendige Funktion. ,.. 
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Wenn sie das Ueberlebte, das Verfehlte, das Falsche 
und Schlechte trifft, das als Hemmnis gesunder Ent,- 
wickelung des Ganzen wirkt, dann ist sie, vom Stand- 
punkt des Volkslebens gesehen, eine hochst verdienst- 
liche Sache. Und sie wird -auch im akademischen I 
Unterricht ihren Ort haben; die Einstellung der Auf- 
merksamkeit der FUirer der nachfolgenden Generation auf 
notwendige Weiterbildungen der offentlichen Lebens- 
ordnungen im Sinne der Gerechtigkeit und Wohlfahrt 
des Ganzen, ist eine unerlassliche Aufgabe dieses 
Unterrichts. J e  grundlicher dabei die erste Aufgabe 
gelost ist: das Verstandnis der bestehenden Ordnungen 
aus der geschichtlichen Notwendigkeit, die zugleich die 
Vernunft in denDingen ist, desto eher wird auch die zweite 
Aufgabe gelingen: der Weg zur Neubildung geht durch 
die Erkenntnis zugleich der Notwendigkeit und der Be 
schranktheit des Bestehenden. 

Dass es hierbei unmoglich ist der Feindschaft derer 
zu entgehen, deren wirkliche oder verineintliche Partei- 
interessen durch Umbildung bestehender Verhaltnisse 
eine Beeintruchtigung erleiden wurden, liegt in der 
Natur der Dinge. Sie werden mit Anklagen und 
Denunziationen die Regierung gegen die Staats- und 
Gesellschaftskritiker aufzuregen versuchen, und ihre 
Vorwtirfe werden sich bald auch gegen eine minder 
willfuhrige Universit&tsverwaltung richten. Eine ihrer 
selbst sichere Regierung, die sich als Hliterin der 
Interessen des Volks weiss und fuhlen darf, wird der- 
artigen Anklagen dieselbe Ruhe des guten Gewissens 
entgegensetzen, mit der sie Anklagen von der andern 
Seite ertriigt. 

Man wird sich bei solcher Gelegenheit doch auch 
daran erinnern, dass es nicht die ewig Zufriedenen, 
nicht die gesattigten Existenzen waren, die das Leben 
weiter gebracht haben, die nach ihrem Tode als die 
gossen Fuhrer zu hoherem Dasein geehrt werden. In 



:dlt l i i  wahrhaft grosseii Jliiiiierii war e h e  edle Liizu- 
friedenheit mit dem, was ist, mit den bestehenden Ver- 
hiiltnissen in Staat und Recht, in Kirche und Religion, 
in Gesellschaft und Erziehung, in Wissenschaft und 
Litteratur. Ich erinnere, um Manner aus der geistigen, 
der  akademischen Welt zu nennen, an Sokra t e s  und 
P l a  to  : als Unzufriedener mit dem Glauben und Wissen, 
mit der Erziehung und Verfassung seiner Umgebung ist 
jener gerichtet worden, als der erste unter den grossen 
Einsamen ist dieser durch das Leben gegangen, in 
seinen Schriften den Ausdruck seiner grossen Sehn- 
suchten auspragend. Ich erinnere an K m  t und Fichte,  
auch sie zwei grosse Unzufriedene: mit brennender 
Sehnsucht schauen sie nach einem Vollkommneren 
aus, das moglich ist, weil es sein soll; in Religion und 
Recht, in Kirche und Staat, uberall bleibt die Wirklich- 
keit unendlich weit zuruck hinter der Idee, wie sie die 
,,reine Vernunft" mit Notwendigkeit denkt. Manner des 
Gedankens waren jene, nicht Manner der That, aber Ge- 
danken sind die Wurzeln von Thaten. Mit Stolz durfen 
die deutschen Universitaten sich ruhmen, dass es an 
edlen Unzufriedenen, die Gedanken zu ktinftigen Thaten 
gesBet haben, in ihren Kreisen nie gefehlt hat. Moge es 
ihrer zu aller Zeit geben, moge die Universitat zu aller 
Zeit Raum fur sie haben. 

Denen aber, die da meinen, durch die Beschrunkung 
der Lehrfreiheit der Gedankenbewegung selberschranken 
ziehen zu konnen, hat Dahlmann ein treffendes Wort 
gesagt. ,,Man kann die Wissenschaften von den Uni- 
versitaten vertreiben, indem man sie auf die Fort- 
pflanzung uberlieferter Kenntnisse beschrankt. Es geht 
durchaus nicht uber die Macht des Staats, die bis- 
herigen Sitze freier Bildung in hammernde Werkstatten 
zu verwandeln; allein der den Wissenschaften zuge- 

' dachte Schlag wurde weniger sie, die sich auch aufs 
Wandern verstehen, als die Stantsjugend treffen. Es 

21* 
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geht durchaus nicht uber die Xacht des Staats, diese 
zu solchen Universitaten zwaiigsmassig anzuhalten, 
allein er hat die Macht nicht, der Verachtung zu 
wehren, mit welcher sie Stantsanstalten betrachten 
wird, die das Zeugnis der auf ein besseres Ziel ge- 
stellten Schulen in der gesamten deutschen Litteratur 
gegen sich haben, von denen sich mit Eiitriistung die 
offentliche Meinung abwendet. Denn an den Stellen, 
wohin sonst ein edler Ehrgeiz die Bestgebildeteii fiihrtc, 
werden dann Handlanger stehen. - - Man hatte ftir 
viele Miiiie eiue verpfuschte Staatsjugend und eine 
noch storrigere gewonnen. Es ist ilicht anders, man 
muss die Wohlthaten der TVissenschaften mit ihren 
Gefahren Ubernehmen, sie ist der Speer, der zu ver- 
wunden, aber auch zu heilen weis~."*) 

6. Die P ro fe s so ren  und  die Polit ik.  In einer 
sehr bekannten Stelle der Republik hat P l a to  den 
Philosophen und ihnen allein die Fahigkeit zur rechten 
Gestaltung und Regierung des Staats zugeschriebeii. 
K a n t  hat, an diese Stelle anknupfend, seine anders 
gerichtete Ansicht uber das Verhaltnis der Philosophen 
zum Staat ausgesprochen: ,,Dass Konige philosophieren 
oder Philosophen Konige verden, ist nicht zu erwarten, 
aber auch nicht zu wunschen, weil der Besitz der Ge- 
walt das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt. 
Dass aber Konige oder konigliche (sich selbst nach 
Gleichheitsgesetzen beherrschende) Volker die E3asse 
der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, 
sondern offentlich sprechen lassen, ist beiden zur Be- 
leuchtung ihres Geschafts unentbehrlich, und weil diese 
Klasse ihrer Natur nach der Rottierung und Clubbver- 
I~undung unfahig ist, wegen der Nachrede einer Prupa- 
ganda verdacht lo~.~ **) 

Setzen wir die Ausdrucke der Ueberschrift ein! so 
~ 

-*) Dahlmann, Politik I, 319. 
:*:V Zmni ewigen Frieden, Aiisgabe Hartcnstein, VI, 436. 
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wurde das also heissen: die Professoren, die Vertreter 
der Wissenschaft, solleil nicht Politik machen, wohl 
aber sollen sie sicli Gedanken uber den Staat und das 
Recht machen, und es ist von Wichtigkeit, dass diese 
Gedanken auch von den Politikern gehort werden. Ich 
halte dies fur die richtige Losung der Frage. 

Die Gelehrten konnen und sollen nicht Politik 
machen. Sie konnen es nicht, wenn anders sie ihre 
Krafte ihrein Beruf gemiiss entwickelt haben. Ist ihr 
Beruf die ~~.issenschaftliche Untersueliung und stellt 
dieser die Aufgabe, in immer erneuter Piiifung Ge- 
danken und Theorien mit den Thatsachen zusammen zu 
halten, um sie ihnen ganz anzupassen, so muss sich 
clabei ein Habitus t h e o r e t j ~ c h e ~  Indi f fe renz  gegen 
das Fiir und Wider ausbilden, die Bereitwilligkeit, 
jeden andern Weg zu gehen, tveiiii er  den Vorzug hat, 
zu einer den Tliatsachen mehr angemessenen Gedanlien- 
bildung zu fiihrea. Nun fordert jede praktische Thatig- 
keit, und mehr als jede andere die praktische Politik 
vor allem entschlossene Entscliiedenheit des Willens, 
e inen  Weg zu gehen, den Weg, den man gewahlt hat. 
Ob dieser Weg der an sich beste und nachste ist, ist 
nicht so wichtig, als dass man nicht zwischen zweien 
hin und her schwankt. Grade die Entschlossenheit wird 
aber durch lange fortgesetzte theoretische Thatigkeit 
geschwiicht; diese erzeugt leicht eine gewisse Unent- 
schlosseiilieit, eine Art Aboulie, eine Neigung zu 
zweifeln, niclzt blos vor der Entschliessung, sondern 
auch nachher; man ist zu sehr gewohnt, jede Sache 
~ 0 1 1  allen Seiten zu betrachten, das Recht der andern 
Seite zu sehen, an den Ausgangspunkt zuriickzukehreii, 
~ini  zu sehen, ob sicli auch nicht ein Fehler einge- 
schlichen habe. Alles das sind Tugenden des Theore- 
tikers, aber sie werden zu Fehlern des praktischen 
Politikers, der vor allem den Blut der Entscheidung, der 
Konsequenz, ja der Einseitigkeit haben muss. Die Bt-  
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g M e  lassen sich immer neu bilden, die Wahrheit hat 
Zeit; nicht so die Wirklichkeit, die Gelegenheit zum 
Handeln ist ein Moment, und wie man ihn ergriffen hat, 
so muss man nun fortfahren; der Gedanke: du hattest 
es anders anfassen sollen, wirkt storend und liihmend. 
Daher sind es nicht die Manner mit starkem theore- 
tischem Trieb, die dem geschichtlichen Leben die 
gossen Wendungen geben und die Gestalt der Dinge 
erneuern, sondern die Blilnner mit starkem Wiiien: die 
Lu t her ,  Bismarc  k stehen am Eingang neuer Epochen. 
Am Eingang der wissenschaftlichen Entwickelung der 
Neuzeit stehen Manner wie Erasmus,  Galilei, 
Leibniz,  Munner, die auch ihren Mut und ihre Kraft 
hatten, nur nicht den Mut und die Kraft der That. 

Andrerseits bildet die politische Thatigkeit eiiieii 
Habitus aus, der fur den Theoretiker verhihgnisvoli 
sein wtirde: den 0 ppor  t un i smu s. Der praktische 
Politiker ist notwendig Opportunist: wo es sich um Er- 
reichung praktischer Ziele handelt, wird es immer not- 
wendig sein, mit den Umstiinden zu rechnen, in die 
\'erhilltnisse sich zu schicken, Kompromisse zu 
scliliesseii, Prinzipien nur als bewegliche Maximen zu 
haben. Alles das sind fur den Theoretiker vernichtende 
Vorwtirfe: er hat es zu thun nicht mit der Gestaltung 
der Dinge, sondern mit der der Begriffe, nicht mit der 
Wirklichkeit, sondern der Wahrheit. Und darum muss 
er an diesem Punkt intransigent sein: ein Forscher, der 
sich durch die Umstunde in seiner Gedankenbildung 
bestimmen liisst, der sich durch Rtlcksicht auf die Ver- 
hiiltnisse, sachliche oder perscinliche, von seinen Prinzi- 
pien abbringen oder von den Konsequenzen etwas ab- 
handeln lilsst, der um des Friedens willen Kompromisse 
schliesst, kurz wie ein Politiker handelt, verliert jeden 
Aiispruc.h auf Beachtung: was wahr ist und notwendig 
zu denken, wollen wir von ihm horen, nicht was zur 
Zeit oder hier zu Lande zuliissig ist oder opportun er- 
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scheint. Nattirlich, auch bei dem Forscher konnen sich 
die Anschauungen und Ueberzeugungen andern, nur 
darfen es allein Qrtinde, nicht aber Ursachen oder 
Motive sein, wodurch die Aenderung herbeigeftihrt wird. 

Das ware die eine Seite der Sache: die Theorie 
macht ungeschickt ftir die Politik, die Politik verdirbt 
fur die Theorie. Die andere Seite der Sache, die K a n t  
an jener Stelle nicht minder betont, ist die, dass die 
Bildung philosophischer Begriffe uber Staat und Recht 
allerdings notwendig ist, und dass die Politiker nicht 
gut thun, an diesen Begriffen achtlos vortiberzugehen. 
Das Geschaft der Philosophie ist nach Kant hier dies: 
Vernunftideen aus Prinzipien abzuleiten, an denen der 
Wert der wirklichen Institutionen zu messen, nach denen 
sie zu gestalten sind. So z. B. die Idee eines voll- 
kommenen Rechtsstaats, so die Idee einer vollkommenen 
Rechtsgemeinschaft aller Staaten, womit der ewige 
Friede gegeben ware. Es sind Zielpunkte, nach denen 
die Praktiker sich zu orientieren und die Richtungs- 
linien zu nehmen haben. 

Der Glaube an die Moglichkeit der philosophischen 
Konstruktion des Rechts ist im Verlauf des 19. Jahr- 
hunderts, im Zeitalter des Historizismus, geringer ge- 
worden, als er  im Zeitalter des Naturrechts war. 
Und doch wird man behaupten dtirfen: ihren Einfluss 
auf die Praxis hat die Theorie auch in diesem Jahr- 
hundert nicht eingebtisst. Standen an seinem Anfang 
die Praktiker unter dem Einfluss der Kantischen Philo- 
sophie, unter dem Einfluss des naturrechtlichen Libe- 
ralismus, mit seinen Ideen vom Rechtsstaat mit gesetz- 
massiger Freiheit und Rechtsgleichheit aller Staatsburger, 
so hat am Ende des Jahrhunderts eine neue Ideengruppe 
einen bedeutsamen Einfiuss auf die Praktiker und die 
Rechtsbildung gewonnen, die sozialpolitische, die dem 
Staat die Aufgabe zuweist, nicht blos formelle Rechts- 
gleichheit zu sichern, sondern die weitere: d e r 9 r t l  



Scliwacheren durch Schutzbestimmungen - und Siche- 
ruiigen gegen die private Uebermacht des Kapitals 
uiid durch positive Wohlfahrtseinrichtungen sich anzu- 
nehmen. Ohne den Vorangang der Theorie hatte die 
Praxis schwerlich so wichtige Schritte gewagt, als in 
der deutschen Gesetzgebung der beiden letzten Jahr- 
zehnte auf diesem Gebiete gethaii worden sind. 
Uebrigens w8re doch auch daran zu erinnern, dass die 
Zusammenschmiedung des deutschen Reichs durch 
Bismarck vorbereitet iu t durch die Theoretiker, vor 
allem die Historiker, die den nationalen Einheitsge- 
danken dem Volk in Fleisch und Blut itbergeftthrt 
haben. 

Also das w&re das Verhaltnis: Sache der Theore- 
tiker ist es, aus der Vertiefung in die Betrachtung 
notwendige Gedanken zu schaffen, Begriffe und Gesetze 
dessen, was ist, und Ideen von dem, was sein soll, 
wobei denn philosophisches oder begriffliches Denke11 
und historisches Erkennen sich die Hand zu reichen 
hiitten. Sache der Praktiker ist es, dass sie, ausge- 
stattet mit dem Blick flir das Wirkliche und dem 
Augenmass fur das Erreichbare, die bestehenden Ord- 
nungen der Dinge in der Richtung auf die Idee hin in 
Ihm-eguiig bringen: die Theoretiker gleichsam das 
Selbstbewusstsein des Volks in seiner hochsten Gestalt, 
die Praktiker dagegen der gesammelte Wlie des Volks, 
der durch die That die Idee gegen die tausend Wider- 
stande des Augenblicks verwirklicht. Die Wissenschaft 
als solche htit keine Tendenz. Aber die Wirklichkeit, 
sichtbar vor allem das geschichtliche Leben, hat 
allerdings eine Tendenz, und diese vermag der Forscher, 
der sich mit unbefangenem Sinn in die Betrachtung 
vertieft, zu erkennen, sicherer zu erkennen, als der in 
die Interessen und KLmpfe des Augenblicks verflochtene 
Praktiker; naturlich hindert auch jenen nichts, die er- 
kniintc Tendenz, das Ziel, nach dem die Wirlrlichkeit 
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sich streckt, mit dem eigenen Wiilen, auch mit leiden- 
schaftlichem Willen zu ergreifen, man denke an Manner 
wie Plato und Fichte. Aber nicht ist es geraten, dem 
Philosophen auch das Geschaft der politischen Ver- 
wirklichung der Idee zu ubertragen. Der Blick fur das 
Nahe und die Kraft der Fernsicht wohnen nicht in 
demselben Auge. Es mochte dem Philosophen in der 
Politik gehen, wie es einst Thales dem Milesier ging, 
da  e r  den Blick gegen den Himmel und die Sterne 
gerichtet, den Brunnen zu seinen Fitssen nicht sah. 
Auch die sizilischen Erlebnisse Platos scheinen nicht 
zur Nachfolge zu ermutigen, und ebensowenig die Er- 
folge der Gelehrten der Paulskirche von 1848. 

So wird es also bei der Kantischen Trennung 
zwischen Politikern und Philosophen bleiben mfissen; 
die Platonische Gleichsetzung ist unmoglich, unmoglich 
durch die Funktion: wer die tiefen und stillen Gedanken, 
die in der Volksseele schlummern, horen soll, darf 
nicht in das larmende Getriebe der Tagespolitik gesteilt 
sein; und umgekehrt, wer den Karren vorwarts bringen 
soll, darf nicht ein zu zartbesaitetes Nervensystem, ja 
vielleicht nicht einmal ein allzu empfindliches Gewissen 
haben; und auch seine Fahigkeit, Menschen aller Art 
zu brauchen, darf nicht durch einen allzu zartlichen 
sittlichen Geschmack eingeschrunkt sein. Doch bleibt 
es wichtig, ,,dass Konige und Volker die Kiasse der 
Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern 
offentlich sprechen lassen". 

7. Die  Aufgabe  d e r  Un ive r s i t a t  fur  d ie  poli- 
t i s che  Bildung und d a s  of fen t l iche  Leben. In den 
Verhandlungen uber die lm Aroux wurde dessen Ent- 
fernung auch unter dem Gesichtspunkt gefordert, dass 
die Universitat zum Patriotismus erziehen solle. In dem 
dort gemeinten Sinne wird sie dies nicht als ihre Auf- 
gabe anerkennen konnen. Sie ist uberhaupt nicht Er- 
ziehungsanstalt, die Studenten sind nicht Unmfindige, 



330 Dritte8 Buch. 

sondern Anstalt fiir wissenschaftliche Forschung und 
wissenschaftlichen Unterricht; und diesen bietet sie ohne 
Unterschied Auslandern wie Inlhndern an. Sofern sie 
in das geistige Wesen des deutschen Volkes eintaucht 
und das Verstandnis seines geschichtlichen Lebens ver- 
tieft, wird man allerdings das Vertrauen haben durfen, 
dass sie auch Anhtlnglichkeit und Liebe zu deutschem 
Wesen weckt, vielleicht auch von widrigen Endrucken 
der Gegenwart befreien hilft. Und das wird in gleicher 
Weise bei Inlhndern und Auslhndern der Fad sein 
konnen; vielleicht darf man sagen: was das deutsche 
Volk an Liebe im Auslande besitzt, das verdankt es 
zum grosseren Teil seinen Universitaten. Und wenn sie 
zur Erkenntnis auch der Schaden und falschen Tendenzen 
der Gegenwart und andererseits der lebendigen Krafte 
zur Befreiung von ihnen sich hitlfreich erwiesen, so 
m d e  das nicht minder ein Verdienst um die politische 
Bildung unseres Volkes sein: die Generation, die jetzt 
auf den Universifiten die Richtung empfangt, wird in 
wenig Jahrzehnten die handelnde sein. 

Dabei werden die Universitaten nie vergessen, dass 
die Guter, zu deren Pflege sie berufen sind, aber die 
Grenzen der LInder und Nationen tibergreifen: die 
Wahrheit und die Wissenschaft sind ihrer Natur nach 
Guter der Menschheit, wie sie denn auch durch das 
Zusammenarbeiten aller Volker, die am geistigen Leben 
der Menschheit Teil haben, geschaffen sind und noch 
heute alie Tage gemehrt werden. Die Manner, die im 
Dienst der Wissenschaft stehen, bilden so etwas wie 
einen Freimaurerbund, nach jener Idee L e s s i n g s  vom 
Freimaurertum: nicht gebunden durch das, was die 
Nationen, die Konfessionen, die Sthnde trennt, haben sie 
den Beruf, das allgemein Menschlische darzustellen und 
zu vertreten gegenuber den beengenden partikularen 
Bestrebungen. Wir fuhlen gegenwartig lebhafter, als 
Lessings Zeit es that, dass das Allgemeine nur in dem 
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Besonderen konkretes Leben haben kann, dass der 
Reichtum der Menschheit auf der Mannigfaltigkeit der 
nationalen Bildungen beruht. Wir werden aber dartiber 
nicht das gute Wort Lessings vergessen, dass es Grenzen 
giebt, jenseits deren der Patriotismus, ebenso wie der 
Konfessionalismus aufhort Tugend zu sein. Ein iiber- 
reizter Nationalismus ist zu einer sehr ernsten Gefahr 
ftir alle Volker Europas geworden; sie laufen Gefahr, 
das Gefuhl fur die menschlichen Werte dartiber einzu- 
bussen. Auf die Spitze getrieben, vernichtet der 
Nationalismus so gut als der Konfessionalismus das sitt- 
liche und selbst das logische Gewissen: gerecht und 
ungerecht, gut und bose, wahr und unwahr verliert seine 
Bedeutung; was man, wenn andere es thun, schimpfich 
und unmenschlich nennt, empfiehlt man in demselben 
Atemzug dem eigenen Volk einer fremden Nation 
anzuthun. 

Damit ware das Letzte und Hochste gesagt, was 
die Universitaten dem offentlichen Leben leisten konnen: 
sie konnen in ihrer Gesamtheit etwas wie das offen t - 
l i che  Gewissen des Volkes in Absicht auf gut und 
bose in der Politik, der inneren und der uusseren, sein. 
Die Politiker, allein auf das nachste Ziel gerichtet, ver- 
lieren allzu leicht den Massstab ftir das sittlich Mog- 
liche und Unmogliche. Ist nach Goethes  Wort der 
Handelnde immer gewissenlos, so gilt das von. dem 
politisch Handelnden doppelt: er  handelt ja nicht fur 
seinen personlichen Vorteil, sondern fur das Wohl des 
Ganzen; was aber w#re hierfur nicht erlaubt? Daher 
ist eine Instanz notwendig, die, nicht zum Handeln be- 
rufen, das sittliche Urteil vertritt und zur Geltung bringt. 
Eigentlich ware dies die Aufgabe der Kirche, aber sie 
ist, aktiv und passiv, zu sehr in das Getriebe der Macht 
verflochten. So sind, in Deutschland wenigstens, die 
Universitaten in diese Stellung eingetreten. In der Be- 
trachtung lebend, sind sie der Verfuhrung durch die 



Macht, der Verwirrung durch Parteisucht und Parteihass I 
weniger ausgesetzt; eben darum sind sie berufen, das I 
Handeln der Macht an der Idee zu messen. 

In einem bedeutsamen Augenblick unseres ge- 
schichtlichen Lebens hat die deutsche Universitiit 
diese11 ihren Beruf, das Gewissen des Landes zu sein 
bewahrt: ich denke an die Gottinger Sieben, die dem 
Verfassungsbruch eines machttrunkenen Konigs mit 
Verweigerung der Huldigung und Protestation entgegen- 
traten. Da  hlman n, der Verfasser der Protestation, 
lehnte ihre ihm unter Drohungen angesonnene Zurtick- 
nahme ab: es handle sich nicht um Ungehorsani, 
sondern Notwehr gegen ungesetzliche Anmutung. 
Aber auch diese Stimme der Notwendigkeit m r d e  sich 
nicht erhoben haben, wenn man nicht an den Orten 
geschwiegen hatte, wo zu handeln und zu reden Pflicht 
war. Indem die Staatsminist.er auf die Seite der fur 
die Vernichtung des Staatsgrundgesetzes wirksamen 
Macht getreten sind, haben sie die Unterthanen g e  
notigt, selber nach Wahrheit und Gewissen zu reden". 
Er schliesst: ,,Sollen wir das ktinftig als das hochste 
Grundgesetz des Landes vortragen: Gesetz sei, was der 
Macht gefiliit? Ich will als ein ehrlicher Mann aus dem 
Lande gehen und nicht meinen Zuhorern Lug und Trug 
als Wahrheit verkaufen. Bis dahin war ich mir be- 
wusst, die Pflicht des Gehorsams weder in der That 
noch Lehre vernachl&ssigt zu haben, und ich will 
getreu daran halten: allein die Pflicht der Knechtschaft 
vermag ich nicht anzuerkennen.'' *) 

Ich kann mich nicht enthalten noch ein Wort 
eines andern unter jenen sieben Trefflichen hier mit- 
zuteilen; J. Grimm hat einmal, uber seine Entlassung 
handelnd, gerade diese Bedeutung der deutschen Uni- 
versitat, das Gewissen des Volkes zu sein, in ernsten 

- 

*) A Springer, F. Chr. Dahlrnsnn (1870), I, 431. 
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id schonen Worten ausgesprochen: ,,Die deutschen 
lhen Schulen, solange ihre bewahrte und treffliche 
nrichtung stehen bleibt, sind hochst reizbar und 
5pfindlich filr alles, was im Lande Gutes oder Boses 
mhieht. Ware dem anders, sie wurden aufhoren, 
ren Zweck so wie bisher zu erfllllen. Der offene 
iverdorbene Sinn der Jugend fordert, dass auch die 
2hrenden bei aller Gelegenheit jede Frage uber 
ichtige Lebens- und Staatsverhaltnisse auf ihren 
insten und sittlichsten Gehalt zurtickfiihren und mit 
dlicher Wahrheit beantworten. Da gilt kein Heucheln, 
id so stark ist die Gewalt des Rechts und der Tugend 
if das noch uneingenommene Gemilt der Zuhorer, dass 
i sich ihm von selbst zuwenden und ilber jede Ent- 
eiiung Widerwillen empfinden. Da kann auch nicht 
nterrn Berge gehalten werden mit freier, nur durch 
e innere Ueberzeugung gefesselter Lehre uber das 
'esen, die Bedingungen und die Folgen einer be- 
tickenden Regierung." *) 

Die Voraussetzung fur diesen Dienst, ich hebe es 
)chmals hervor, ist die, dass die Universitaten nicht 

die Tagespolitik als Mithandelnde und Mitschuldige 
neingezogen werden; die Unbefangenheit und Objek- 
vitiit wurde verloren gehen. Wie man das Richteramt 
3gen Einflilsse aus der politischen Sphare isoliert, um 
3r Gerechtigkeit willen, die damit als ein oberstes Gut 
>er allen jeweiligen politischen Zwecken anerkannt 
ird, so wibren auch die Forscher und Lehrer gegen 
eselben Einflusse zu isolieren, um des Gewissens und 
?r Wahrheit willen, die nicht minder ein oberstes und 
uiges Gut ist, uber alle11 zeitlichen Interessen der 
olitik. 

Von hieraus erscheint es als eine gluckliche FUgung, 
WS die deutschen Universititten lange Jahrhunderte 

*) J. Grimm, Kleine Schriften, I, 36. 
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das unbeneidete Gluck gehabt haben, ausserhalb der 
grossen Welt, fern von Hof und Gesellschaft, Macht 
und Reichtum zu leben. V. A. Huber  hat in einer b e  
merkenswerten Vergleichung der deutschen Universi- 
titten mit den englischen, fur deren Wert als Eniehungs- 
stiitten der ftihrendeii Schicht er  iibrigens alle Achtung 
hat, diesen Punkt hervorgehoben. ,Die englischen G e  
lehrten leben zu sehr in und fiir die Welt, als dass jene 
Art von fast monomanischer Liebe fur den Gegenstand 
ihrer Forschung sich entwickeln konnte. Ihr  Massstab 
ist ein gnnz anderer, nicht aus der Sache, sondern aus 
der Meinung des Kreises genommen, dem sie angehbren." 
Die Universitaten sind in England Glieder des politischen 
Systems, die Gelehrten in das Leben, die Anschauungen 
und Urteile der herrschenden Gesellschaftsklasse durch- 
aus veiflochten. Dnhingegen die deutschen Universi- 
Wen, ausserhalb der politischen Welt ganz in ihrer 
eigenen SphWre lebend, ein Hochstes in der Wissenschnft 
erreicht hatten. ,Dass bisher nur dem deutschen Geist, 
gehoben durch das philosophische Ferment, in Ver- 
bindung mit der uralten, dem deutschen Gemut eigenen 
Treue und Liebe zur Sache um ihrer selbst willen, die 
hticlisten Gipfel des wissenschaftlichen Lebens zugang- 
lieh waren, das ist unser Teil, unser Ruhm und unsere 
Aufgabe unter den weltgeschichtlichen Volkernu, wenn 
auch, fugt er  hinzu, hoffentlich nicht der einzige. Die 
Voraussetzung aber hierfur liege zwar hauptsAchlich in 
dem seltsam trotzig-verzagten, echten edlen Kleinod* 
das wir unser Qemiit nennen; doch aber hatten auch 
die iiusseren Vcrhiiltnisse daran ihren Teil: ,,die Armut 
und Bescliriinktheit, die Verachtung oder doch Nicht- 
achtung von seiten der Welt, die Isolierung, kurz, so 
viele unter uns bekannte Leiden und Freuden." Ein 
wenig furchtet er fur die Zukunft: ,,ob nicht die Art von 
Gnade, welche in neuester Zeit die Wissenschaft in 
einigen ihrer Trlger vor der Staatsgewalt findet, sie 
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:ht auf die Lunge um ihr bestes Kleinod, gleichsam 
I ihre Unschuld bringen durfte? In Frankreich liegt 
v genug zu Tage, was dabei herauskommt, wenn man 
lehrte zu Hoflingen, Staatsrtiten U. s. W. macht".*) 

Es ist leicht zu sehen, wie dieser Mann aber die 
igste Entwickelung des deutschen Universithtswesens, 
! Huufung grosser Einkommen, die Einfugung in die 
bensgewohnheiten der grossen Gesellschaft, die Aus- 
hnung, die das Titel- und Ordenswesen gewonnen hat, 
d ilhnliche Dinge urteilen wllrde; schwerlich wllrde 
darin eine Vermehrung der inneren Wlirde und Kraft 
sehen haben, vielleicht aber eine Steigerung der Ab- 
ngigkeit von den Miichten dieser Welt, wodurch die 
utsche Universittit in Gefahr komme, ihrem Wesen 
treu gemacht zu werden. 

*) V. A. Huber, Die engliechen Universitaten LI, 500. 
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Die Studierenden und das 
akademische Studium. 





ERSTES KAPITEL. 

Moralisches. 

Ich will die Betrachtungen dieses Kapitels an zwei 
griffe anknupfen, die im Leben und Empfinden des 
identen eine grosse Rolle spielen: die Begriffe der 
e ihe i t  und der Ehre. 

1. Die akademische  Fre ihe i t ,  i h r e  Bedeutung 
d i h r e  Gefahren. Die Studienjahre bilden einen 
bensabschnitt, der von entscheidender Bedeutung ftir 
; ganze Leben ist; man kann sie der Blutezeit des 
ihlings vergleichen; von dem Fruchtansatz im Fruhling 
I@ die Ernte des Herbstes ab. 

Die Studienzeit filllt gegenwartig in die Zeit des 
bergangs vom Juiigling zum Mann. Die ~ r z i e h u n g  
-cli das Elternhaus und die Schule ist abgeschlossen; 
folgt nun der Kursus der Selbsterziehung und Sclbst- 
iung. Durch eigene Vernunft und Kraft dem inneren 
nschen Form und dem Leben Gehalt geben, ist die 
le Aufgabe. Sie erhalt nilhere Bestimmung durch 
kunftige Lebensstellung; wer sich dem Universitats- 

dium widmet, erhebt den Aiispruch in die fuhrende 
lppe des Volks einzutreten. Er ubernimmt damit die 
cht, diesen Anspruch zu rechtfertigen; nur wer 
.ch Einsicht und Energie des sittlichen \17illens die 
ift hat, Anderen Fiihrcr zum Rechten und Wahren 

'R 



zu sein, hat ein Recht sich in die Reihe der FUhrenden 1 
zu stellen. Und hiermit ware denn der Arbeit dieser 
Jahre das Ziel gesteckt: selbsandige, auf wissenschaft- 
licher Erkenntnis beruhende Einsicht auf einem der 
grossen Lebensgebiete und ein im Guten und nichtigen 
gefestigter Charakter. 

Die Voraussetzung der Selbsterziehung und Bildung 
ist die Freiheit. Freiheit von tlusserer Notigung ist 
daher das Zeichen, unter dem die Studienjahre stehen, 
die vielgepriesene akademische Freiheit. 

In der That, die Studienzeit ist die Zeit der grossten 
und vollsten Freiheit von Busserer Notigung, die das 
Leben gewuhrt; vorher und nachher engt es mit 
Pflichten und Notwendigkeiten d l e r  Art ein; der Student 
ist ganz frei, um ganz seiner Aufgabe zu leben: sich 
selbst zu einer selbvthndigen Personlichkeit zu bilden. 
Aus dem Elternhaus herausgetreten, ordnet er  seine 
ausseren Verhaltnisse selbstsndig: er  richtet sich nach 
eigenem Ermessen seine hlluslichen Verhhltnisse ein, 
er verfugt uber sein Einkommen, er  wahlt seinen Um- 
gang, seine Freunde. Ebenso verfugt er  uber seine 
Zeit: wurde dem Schuler taglich aufgegeben, was er 
leisten und lernen sollte, so wilhlt der Student wie das 
Studium, so die Universitut, die Lehrer, die Vorlesungen. 
Und frei steht er auch innerlich dem, was der Lehrer 
bietet, gegenuber; der Schuler musste Aufgegebenes 
lernen und aneignen, der Student lernt nicht, sondern 
,studiertu, er  steht dem, was er hort oder liest, mit 
freier Kritik gegenuber; er  kann auch seinen Platz im 
Horsaal iiberliaup t leer lassen ; niemand stellt ihn 
daruber zur Rede, niemand fragt ihn, warum e r  es  thut 
und was er  treibt, wenigstens keine Person in offiziellem 
Auftrag. So unbedingte Freiheit kommt im Leben nie 
wieder. Sputer nehmen Beruf und Amt, Familie und 
Gesellschnft mit tuglichen Pflichten und Sorgen in 
Anspruch; der Student gehort ganz sich selber, er ist 
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niemand und ftir niemand als sich selber verant- 
sortlich. 

Auf dieser Fulle der Freiheit beruht der sonnige 
Glanz, der auf dem akademischen Leben liegt. Die 
Brust von Hoffnungen und Erwartungen geschwellt, 
sieht der Schuler ihm entgegen; mit sehnslichtiger Er- 
innerung schaut der Mann aus der Enge spitterer Ver- 
hliltnisse auf die goldenen Tage der Freiheit zuruck. 

Das Korrelat der Freiheit ist die Selbstverant- 
wortlichkeit. J e  weniger aussere Notigung, desto un- 
abweisbarer die Pflicht der Selbstkontrolie und der 
Selbstzucht. Wer die Freiheit zur Zligellosigkeit ge- 
braucht, der missversteht ihren Sinn: nicht sich gehen 
lassen, sondern sich selber zurechtfinden und regieren 
zu lernen ist sie gegeben. 

Die Aufgabe ist nicht leicht, die Gefahr, das Rechte 
zu verfehlen, nicht klein. Manche finden sich anfangs 
wohl in Verlegenheit gesetzt durch das Uebermass un- 
gewohnter Freiheit, ja leiden darunter: sie wissen nicht 
recht, was mit sich und der Zeit anfangen; sie ver- 
suchen es mit diesem und jenem, sehen in diese und 
jene Wissenschaft hinein, fassen dies und das an, um 
es bald wieder fahren zu lassen. Man wird dartiber 
nicht zu hart urteilen; nicht selten ist es auch ein 
instinktiver Drang, zu mannigfacher ~ e r ~ i k n ~  mit 
Dingen und Menschen zu kommen, der zunuchst die 
Schritte unsicher macht; die Zeit ist nicht verloren, 
wenn dabei Weitung des Wesens erreicht und allmahlich 
ein Gefilhl fiir das der eigenen Natur Gemassc ge- 
wonnen wird. Ich .werde spUter auf einige Mittel, sich 
in der Ratlosigkeit erste Orientierung zu verschaffen, 
hinweisen. Verstftndige altere Kommilitonen, die schon 
zu festen Zielen und Wegen sich durchgearbeitet haben, 
sind die nachsten und vielleicht die besten Berather. 
Uebrigens beginnt auch die Universitat durch Uebungen 
ftir Anfanger dem Bedurfnis einer Handreichung und 
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Wegleitung in den ersten Semestern mehr als frtiher 1 
entgegen zu kommen. 1 

Andern wird die Freiheit, verbunden mit der Uii- 

Sicherheit Iiber den Weg, zum Anlass, fIirs erste sich 
sorglos dem Augenblick zu Iiberiassen und ziel- und 
wahllos die Freuden und Genusse des Studentenlebeiis 
durchzukosten. Auch das mag hingehen; vielfach stellt 
sich bei uns solche Ausspannung als die naturliche 
Reaktion gegen die Ueberspannung der letzten Schul- 
zeit dar. Wenn auf eine nicht zu lange Zeit der Ruhe 
und Ungebundenheit neue und krilftige Triebe zur 
Arbeit sich hervordrungen, dann mag die Gehirnbrache 
hygienisch gerechtfertigt sein; und auch die Erfahrung 
wird dann nicht ohne Nutzen gemacht sein, dass es 
nicht moglich ist, das ],eben und Lebeiisgliick auf die 
Genusstriebe zu grunden. 

Ernster wird die Gefahr, wenn die Uewohniiiig an 
ein Leben ohne Arbeit und Pflicht allmahlich zu einen1 
Herabsinken in trilges Hinditmmern fuhrt, das, jeweilig 
durch gute Vorsiitze und vergebliche Anlaufe unter- 
brochen, zuletzt in eine Art habitueller Willens- 
erschlaffung ausliiuft. Es ist eine Gefahr, der die in- 
dolentere Natur bei unseren Einrichtungen ausgesetzt 
ist. Die Plotzlichkeit des Uebergangs vom langen, 
streng gebuiideneii Schulkursus zu der unbedingten 
Freiheit eines wiilirend einer Reihe von Jahren ganz 
der cigenen Einsicht und Energie uberlassenen Studiums 
triigt bei sie zu vergrossern. Und dann fuhrt das Ln- 
behagen und der Ueberdruss, die mit dem Lcbeu im 
Miissiggang uiinl)trennbnr verbunden sind, zu den 
maniiigfacheii Betiiubungsmittelii, wodurch sich die 
Menschen iiber die innere Leere hinwegzutilusclieii 
suchen. Ficli t e Iint diesen Zusnmmenhang bezeichiiet: 
,Die Faulheit ist die Quelle aller Laster. So viel 111s 
immer moglich zu geniesseii und so wenig als ininier 
moglich zu tliuii, (las ist die Aufgabe der verdorbenen 
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Natur; und die mancherlei Versuche, welche gemacht . 
werden, um sie zu losen, sind die Laster derselbeau *) 

Bei grosserer Lebhaftigkeit und Energie des 
Naturells kommt es wohl auch zu einer Art grundsatz- 
licher Hinwegsetzung uber die vernunftige Lebens- 
ansicht als Fhilisterweisheit, zu jener burschikosen Um- 
wertung d e r  Werte, die in der Studentenpoesie von 
jeher ihre Statte gefunden hat. Es sind nicht immer 
geringwertige Elemente, die in solchem studentischen 
Uebermut oder, wie man jetzt sagt, Uebermenschentum 
ihre Kraft verzehren und ihre Jugend vergeuden. 
Kommen sie wieder zur Besinnung, dann mutet die 
Vergangenheit sie wie ein seltsamer Rausch an. Es 
fehlt aber auch nicht an solchen, die sich flberhaupt 
nicht wieder zu der nuchternen Ansicht vom Leben 
durchzuarbeiten vermogen und an diesem Unvermogen 
zu Grunde gehen. 

Uebrigens ist merkwurdig, dass schon der seelen- 
kundige P 1 a to diese Erscheinung beobachtet hat; er  
giebt im ersten Buch der Republik eine Schilderung 
derselben, da wo er  den Umschwung in der Seele eines 
bisher vom Vater ehrbar und knapp gehaltenen Jungen, 
der neu ins Leben und die Freiheit hinaustritt, mit dem 
Uebergang vom oligarchischen Regiment zur demokra- 
tischen Freiheit in Parallele stellt. Zuerst, so heisst es, - 
wenn der Jungling in den Kreis von lockeren, ihren 
Lusten lebenden Gesellen kommt, schmeckt ihm der 
,Honig der DrohnenU sUss; aber noch leisten die im 
elterlichen Hause gewonnenen Gewohnheiten und An- 
schauungen Widerstand, er  sch#mt sich und die Scham 
fflhrt ihn zur Ordnung zuruck. Dann aber regen sich 
wieder die LUste, ziehen verwandte Begierden zur Hilfe 
heran und mit ihnen sich heimlich verbindend, machen 

*) Vorlesungen uber die Bestimmung des Gelehrten, 5. VorL 
(W. W. VI, 343). Man sehe auch einen Aufsatz von Tolstoi, 
,Warum die Menschen sich beuluben?" 
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sie sich den Wiilen unterthan. ,,Am Ende aber er- 
greifen die Begierden Besitz von der Burg der  Seele 
des Jiinglings, merkend, dass sie voliig leer ist von 
guten Wissenschaften und Studien und wahren Reden, 
als welche die besten Posten und Wachter in dem 
Gemiite gottbegnadeter Manner sind. Und a n  ihrer 
statt halten falsche und prahlerische Reden und Mei- 
nungen ihren Einzug und behaupten den Ort. Und 
kommt er  nun wieder unter jene lockeren Gesellen, so 
wohnt er  offentlich mit ihnen. Und wenn von seinen 
Angehorigen eine Hilfsmacht ftir das Ehrbare in seiner 
Seele geschickt wird, so schliessen jene prahlerischen 
Reden die Pforten der koniglichen Feste vor ihr zu und 
lassen sie nicht herein, auch empfangen sie keine Oe- 
sandten, die Reden dterer  Manner, da sie doch nur Ode 
Philister seien; sondern sie selber herrschen mit Gewalt, 
und die Scham stossen sie, Dummheit sie nennend, in 
die Verbannung hinaus, und ebenso werfen sie die Be- 
sonnenheit hinaus und treten sie als unmannliches 
Wesen mit Ftissen, und die Massigkeit und bescheidene 
Lebensflihrung verhohnen sie als gut ftir Bauern und 
kleine Leute und bringen sie mit Hilfe zahlreicher 
Luste und Begierden uber die Grenze. Haben sie nun 
die Seele des von ihnen Besessenen und mit den grossen 
Weihen Geweihten von jenen Dingen vollig leer und 
rein gemacht, dann holen sie nunmehr den Uebermut 
und die Zugellosigkeit und die Schwelgerei und die 
Schamlosigkeit in grossem Festzug ein, schmticken sie 
mit Krlinzen, prciscn sie und nennen sie mit Kosenamen: 
den Uebermut Lebensart, die Zugellosigkeit Freiheit, die 
Sch\t-clgerei flotten Ton, die Schamlosigkeit forsches 
Wesen.' 

So diese Umwerter aller Werte. 
Ich erwahne noch eine andere Gefahr der Freiheit: 

die Ausnrtung jugendlichen Uebermuts in geistige Zucht- 
iriid Schrankenlosigkeit. Goethe  hat sie beschrieben, 
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im zweiten Teil des Faust: der zum Baccalaureus fort- 
geschrittene Scholar des ersten Teils stellt ihr Bild in 
vollendeter Gestalt dar. FUr seine damalige Schilchtern- 
heit iibt er  jetzt durch die ausschweifendsten Ansprtiche 
Vergeltung; e r  stellt sich uns gleich vor, wie er  sich 
selbst .entband von allen Schranken philisterhaft ein- 
klemmender Gedankenu; wie er  nun als edelsten Beruf 
der Jugend fiihlt die Alten totzuschlagen: 

Dass nicht, wie bisher, im Moder 
Das Lebendige wie ein Todter 
Sich verkummre, sich verderbe, 
Und am Leben selber sterbe. 

Wem fallt nicht Nie tzsche  ein, der Unzeitgemasse, 
der den Moder des deutschen Bildungsphilistertums und 
den Schutt des akademischen Wesens auszukehren den 
Beruf in sich fiihlte? der sphter in der Gotzendammerung 
an alle Grossen der Vorzeit mit dem Hammer pocht, 
um sie dann alle, die leer und hohl klingenden, mit 
Hohngelachter zu zertrilmmern? Und hinter ihm her 
nun der ganze Schwarm der falschen Genies, die, ohne 
eiuen Funken seiner Genialitllt, seine Zuchtlosigkeit 
nachahmen, um so mit ihm in den Tempel der Unsterb- 
lichkeit einzudringen. 

Go e t h e betrachtet auch diese Erscheinung mit 
seiner alles ausgleichenden Ruhe. 

Doch sind wir auch mit diesem nicht gefahrdet; 
In wenig Jahren wird es anders sein. 
Wenn sich der Most auch ganz absurd gebiirdet, 
Ee giebt zuletzt doch noch 'nen Wein. 

Es ist wahr, die Gahrung der Studentenjahre ver- 
fliegt, nicht selten iiberraschend schnell; aber mit dem 
Wein steht es darum doch oft nicht zum besten. Von 
Vielen heisst's nachher: 

Yorflogen ist der Spiritus, 
Das Phlegma ist geblieben. 

Genug, falsche und tauschende Freihei tsbeme 
hier anzudeuten. Wahre Freiheit aber, dabei wird es 



bleiben, ist allein die, welche P la to  jener Zugellosig 
keit der Begierden gegentibersteiit: die Herrschaft des 
gottlichen Teils der Seele uber die Luste und Begierden, 
die Affekte und Passionen des .sinnlosenu Teils. Diese 
innere Freiheit im Kampf mit sich selber und der Um- 
gebung zu gewinnen ist die akademische Freiheit ge- 
geben. 

2. Die Ehre. Neben der Freiheit steht in der 
studentischen Schatzung der Lebensgtiter die Ehre. 
Worin besteht sie? worein setzt sie der Student? 

Ehre im objektiven Sinne ist die Schiitzung, deren 
der Einzelne sich bei den Genossen des eigenen Kreises 
erfreut, der Student also zuntichst unter Studenten. 
Worauf beruht hohe ScliiLtzung in diesem Kreise? Drei 
Stucke scheinen mir in erster Linie zu stehen: Mut, 
Unabliiingigkeit und Wahrhaftigkeit. 

Der Mut ist das Erste. Feigheit ist ein vernich- 
tender Vorwurf fur den Studenten. Die Kraft, fiir seine 
Ehre einzustehen, wenn's sein muss, auch mit wehr- 
hafter Hand, ist eine Forderung, die der Kreis der G e  
nossen in erster Linie erhebt. Es ist der Mann, der 
werdende Mann, der von sich fordert und von dem 
gefordert wird, dass er  fur sich selbst und ftir d e s ,  
was ihm wert ist, einzustehen bereit sei. Ein Mann 
ohne Mut, ein ni~tlin, der fur eine Sache, die es wert ist, 
nicht auch das Leben in die Schanze zu schlagen 
bereit ist, verdient nicht den Namen eines Mannes. 
Womit dem, holYen wir, nicht handelstichtige Reizbar- 
keit gemeint ist, oder gnr eine Raufbegierde, die an 
jedermann sich reibt, um an ihm die Probe seines 
Mutes abzulegen: wahre Ehrliebe fordert nicht minder 
die Schonung fremder als die Verteidigung der eigenen 
Elire. 

TJiid auch das wiire nicht zu vergessen, dass zur 
Tapferkeit, zur nlannhaftigkeit (civderia) im vollen Sinne 
nicht hlos 11-iderstnntlsfAhigkeit gegen Gefahr und 
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Kiderwurtigkeit, sondern auch gegen Lust und Begierde 
;ehOrt; Knecht der Lust sein, ist nicht minder entwur- 
iigend, als Knecht der Furcht sein. Tapferkeit im 
vollen Sinne ist die milnnliche Selbstherrlichkeit des 
Willens uber die Naturseite des Wesens. Das gilt im 
besonderen auch an einem Punkt: der Herrschaft uber 
die geschlechtliche Sinnlichkeit; auch hier ist ein 
K m p f  zu kiimpfen und eine Ehre zu verteidigen, die 
Ehre des geistigen Selbst im Kampf gegen den Natur- 
trieb; wird er  herrschend, so legt er  jede Erniedrigung 
auf und zwingt in die schimpflichste Gemeinschaft. *) 

Unnbhtingigkeit  war das Zweite, ich meine Un- 
abhilngigkeit der Gesinnung und des Urteils, was die 
Ehre fordert: der eigenen Ueberzeugung von dem, was 
recht und gut und geziemend ist, folgen, sich nicht vor 
der Meinung, weil sie die herrschende ist, oder der 
Gewalt, weil sie die Macht hat, beugen. Es ist ersicht- 
lich, dass sich auch hiernach das studentische Ehr- 
gefuhl streckt. Denn als eine Hinweisung daraut 
werden wir es doch ansehen durfen, wenn die akade- 
mische Jugend fordert, mit eigenem Mass gemessen zu 
werden, wenn sie wohl auch uber allerlei konventio- 
nelle Forderungen der Meinung und der Gesellschaft in 
frohlichem Uebermut sich hinwegsetzt. Und es wird 
ihr dies von der Gesellschaft eingeriiumt als ein ,,aus 
der Voraussetzung Notwendigesu; soll wlihrend dieser 
Jahre aus dem Schuler ein selbstandig und unabhangig 
denkender und handelnder 31anii werden, so darf man 
ihn nicht mit engen Schranken ilngstlich umzaunen, 
muss man ihm Raum geben, sich selbst nn der Ordnung 
des Lebens zu versuchen und mit eigenem urteil zu- 
rechtzufinden. Das Leben des Studenten darum, mit 
E. M. Arndts  Worten, .ein Leben poetischer Freiheit 

- 

*) Ich inache auf einen Vortrag des Pliysiologen A. Herzen  
(Laueanne) aufmerksam: Wi~scnschaft iiiid Sittlichkeit. Deutsch, 
Leipzig, Hinrichsschc Buclihaiidluiig. 1900. 
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und Gleichheit, ein selbstgenligendes und selbstherr- 
schendes Leben ohne Zwang und ohne Sande, wo die 
unermessliche Weite der Geisteswelt geoffnet ist und 
wo nicht vor jede tibermtitige Lust und jede jugend- 
liche Ktihnheit ein Schlagbaum mit Wachter gesteilt ist, 
der mit Stocken und Spiessen zur gemeinen Ordnung 
und gemeinen Tugend treibe." 

Vortrefflich, wenn die Frucht dieser Jahre eine 
stolze und unabhangige Gesinnung ist, die vor dem 
Guten und Grossen in freier Ehrfurcht sich beugt, dn- 
gegen dem geltenden Gemeinen, auch wo es als dns 
Muchtige auftritt, Respekt und Nachfolge weigert. 

Freilich, nicht ganz vermag ich der Besorgnis mich 
zu entschlagen, dass das Zeitalter der ,Realpolitik', 
dessen Spuren im Leben des deutschen Volkes aberall 
zu erkennen sind, auch in die studierende Jugend mit 
allerlei Wirkungen Eingang gefunden habe: Hoch- 
schatzung des Reichtums und des Prunks, Wertlegeii 
auf nussere Erscheinung und konventionelle Formen, 
Nachobensehen und Korrektheitsfanatismus, ail das 
spielt jetzt auch in der akademischen Jugend seine 
Rolle. Ich gestehe, dass die philistrose Aengstlichkeit, 
womit heute in mnnchen Kreisen auf ,,patentesu Auf- 
treten und Reprusentrttion gehalten wird, mir mit den1 
Wesen des Studenten weniger vertrllglich zu seiii 
scheint, als ein Uebermass von Gleichgilltigkeit gegen 
diese Dinge, wie es fruher wohl vorkam. Es zeigtc 
doch den Mut, eigene Wertmassstube gegenuber dem 
Geltenden anzulegen. Die allzu bereite Unterordnuiig 
unter die Korrektheitsforderungen der Talmi-Vornehmheit 
litsst auch fur die Folge nicht viel Selbstiindigkeit des 
Tyrteils und des ('harrtkters erwarten. Und muss die 
Erfullung der ,Repriisentationspflichtenu gar mit Eiit- 
hchrungen und KOteii des Elternhauses erkauft werden, 
dann wird die ITnterordiiuiig unter die Meinung zu 
schimpflidier Unfreiheit, ja zu wirklicher Ehrlosigkeit 
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d e r  Gesinnung. Dagegen ist ,frohliche ArmutU eine 
stolze Sache; die Fahigkeit, ohne Neid und ohne Ein- 
busse an SelbstgefHhl von Anderen an ausserem Auf- 
wand Hbertroffen zu werden, das ist wirklich ein 
Zeugnis eines vornehmen Sinnes. Goethes Verse 
drucken es aus: 

Ich bin ein armer Mann, 
Schtitze mich nicht gering; 
Die Armut ist ein ehrlich Ding, 
Wer mit umgehen kann. 

Und ein Anderes geht damit zusammen: die 
Schatzung der Menschen nach ihrem inneren Wert, 
unabhangig von Besitz und Rang. Jene Talmi-Vornehm- 
heit pflegt mit pobelhaftem Hochmut gegen geringe 
Leute und schmiegsamer Unterwitrfigkeit gegen Macht 
und Reichtum zusammenzugehen. Auch hierin empfand 
der deutsche Student in der ersten Halfte des Jahr- 
hunderts freier, als es in der Gegenwart vielfach der 
Fall ist. Wir Deutsche ftirchten Gott und sonst nichts 
auf der Welt; der Mann, der das Wort zuerst sprach, 
durfte so reden. Aber unter denen, die es ihm nach- 
sprechen, sind, furchte ich, nur zu viele, die sich vor 
allen Dingen in der Welt furchten, nur nicht vor Gott, 
die sich furchten vor der Gesellschaft und der offent- 
lichen Meinung, vor dem Geld und dem Rang, vor jeder- 
mann, der einmal nutzen oder schaden kann, ja vor 
jedermann aus dem Volke, und wenn er nichts kann als 
die Nase rumpfen., 

Hier mag noch ein Wort uber Schuldenmachen 
einen Platz finden, ich meine das leichtsinnige Schulden- 
machen, das die Folge des Hber seine Verliilltnisse lebens 
ist. Schulden bedeuten eine Minderung der Freiheit 
und der Ehre; sie sind dem Darleiher zum Pfand ge- 
geben. Wer aber Schulden macht, ohne die Absicht sie 
zu zahlen, ist der Gesinnung nach dem Diebe gleich zu 
achten. E. M. Arnd t erzuhlt in seinen Wanderungen 



und Wandelungen mit dem Freiherrn V. Stein einmal, 
dass dieser von einer Schwestertochter, die durch Ver- 
schwendung in Schulden gekommen war, nichts hielt: 
,,Weise altviiterliche Sitte und Sparsamkeit bei Grossen 
und Kleinen galt ihm wie seinem Freunde Niebuhr fur 
ein notwendigstes Stuck aller llurgertugend; e r  glaubte 
mit den alten Persern, dass ein verschuldeter Mann in 
ganz notwendiger Folge zuletzt ein LIlgner und der 
Knecht von solchen werden mtisse, die noch schlechter 
als er  selbst seien.' 

Endlich das Dritte: Wahrha f t igke i t  u n d  Auf- 
r ich t igke i t  gehoren zu den Dingen, auf denen die 
Ehre beruht. In der That wird so vom studentischen 
Ehrgefuhl empfunden, Ltige und Wortbruch ist neben 
Feigheit der schimpflichste Vorwurf. Und auch die 
Aufrichtigkeit darf zu den Eigenschaften gezllhlt werden, 
die das Urteil der Jugend schiltzt: das rasche, offene 
Wort, das gerade heraus gesagte Urteil, auch wo es 
verletzt und wehe thut, wird eher hingenommen, als ein 
allzu vorsichtig nbwiigendes oder in diplomatische Watte 
gewickeltes Wesen. Es ist das instinktive Gefllhl des 
Werts der Offenheit und Grndhcit fur einen Kreis, der 
seine Mitglieder in freier Selbstregierung zu selbstcindigeri 
Jlannern bilden will. 

Aber noch eine hohere Beziehung zur Wahrheit ist 
dem Stiideiiten mit seiner Aufgabe gesetzt: mit dem 
Eintritt in die Univcrsitiit stellt er  sich der Idee nach 
in den Dienst der Wahrheit. Sie aufzusuchen' und sich 
zu eigen zu machen ist die erste, sie anzuwenden und 
fruchtbar zu machen, wenn er kann, auch sie zu mehren. 
ist die weitere Aufgabe, die jedem, der dem Klerus der 
Nation zugeziihlt zii \wrden sich wurdig erachtet, ge- 
stellt ist. JV:ihrlieitsfreudigkeit und Wahrheitsmut 
wiireii damit Eigeiischnftfsn, die zum Wesen des Jungers 
der JVissenschnt't gehoren; Wahrheitsfreudigkeit: die 
I,ust :in der Forscliung lind Arbeit, der Trieb um die 
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Wahrheit zu werben und zu ringen; und Wahrheitsmut: 
der Wille, fiir die Wahrheit einzutreten, auch wenn 
niemand sie will, auch wenn sie Hass und Feindschaft 
erweckt und Qeringschiltzung und Hohn eintritgt. 

F i c h t e  mag diesen Gedanken mit seinem eindrucks- 
vollen Pathos aussprechen: ,,Es ist ein starkender, 
seelenerhebender Gedanke, den jeder unter Ihnen haben 
kann, welcher seiner Bestimmung wert ist: auch mir an 
meinem Teil ist die Kultur meines Zeitalters und der 
folgenden Zeiten anvertraut. - - Ich bin dazu be- 
rufen der Wahrheit Zeugnis zu geben; an meinem Leben 
und meinen Schicksalen liegt nichts, an den Wirkungen 
meines Lebens liegt unendlich viel. Ich bin Priester 
der Wahrheit; ich bin in ihrem Solde; ich habe mich 
verbindlich gemacht, alies ftir sie zu thun und zu 
wagen und zu leiden. Wenn ich um ihrer wiilen ver- 
folgt und gehasst werden, wenn ich in ihrem Dienste 
gar sterben sollte, was that ich denn sonderliches, 
was thiit ich weiter als das, was ich schlechthin thun 
musste?' 

Jch gestehe es freimtitig, dass ich von diesem 
Punkt aus, auf den die Vorsehung mich stellte, etwas bei- 
tragen mochte, um eine munnlichere Denkungsart, ein 
stiirkeres Geftihl ftir ~rhabenhei t  und Wurde, einen 
feurigeren Eifer, seine Bestimmung auf jede Gefahr zu 
erfiillen, nach allen Richtungen hin, so weit die deutsche 
Sprache reicht, und weiter, wenn ich koimte, zu ver- 
breiten; damit ich einst, wenn Sie diese Gegenden 
werden verlassen und sich nach alien Enden werden 
verstreut haben, in Ihnen an allen Enden, wo Sie leben 
werden, Manner wusste, deren auserwilhlte Freundin die 
Wahrheit ist; die an ihr hangen im Leben und im Tode; 
die sie aufnehmen, wenn sie von aller Welt ausge- 
stossen ist; die sie offentlich in Schutz nehmen, wenn 
sie verleumdet und verlsstert wird; die fur sie deii 
schlau versteckten Hass der Grossen, das fade 1,ilcheln 
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des Aberwitzes und das bemitleidende Achselzucken des 
Kleinsinns freudig ertragen.u *) 

Das wihe die Ehre im wahren und grossen Sinne 
des Worts: sich einer grossen Aufgabe wurdig achten 
und ihrer sich wlirdig erweisen. Die Meinung der 
Vielen und die Auszeichnung durch Schein und Geld, 
sie werden immer ihre Liebhaber haben, nur unter den 
geistig Freien sollten sie nicht zu flnden sein, nicht 
unter Studenten. 

ZWEITES KAPITEL. 

Studienordnung und Lernfreiheit. 

I. Die Vorbildung. Die Forderungen an die 
wissenschaftliche Vorbildung fur das Uiiiversitiitsstudium 
sind in Deutschland jetzt uberall durch offentliche 
Ordnungen geregelt. Fur den vollberechtigten Eintritt 
i r i  eine Hochschule mit dem Anspruch, spllter zu den 
Priifungen und Aemtern zugelassen zu werden, wird 
jetzt in allen deutschen Stnaten das Reifezeugnis ge- 
fordert, das durch Bestehen der staatlichen Entlassungs- 
prufung an einer in neun Klassen aufsteigenden hoheren 
Lehranstalt erworben wird. Thatsachlich geht der 
Prufung regelmiissig die Absolvierung des Kursus einer 
solchen Anstalt vorher, obwohl zur Prufung auch solche 
zugelassen werden, die ihre Vorbildung auf andere 
Weise, etwa durch Privn tunterricht, erhalten haben; 
doch ist ihre Zahl gering. 

Die Durchfuhrung dieser Ordnung, die sogenannte 
,!biturientenprufuiig, hat sich im Laufe des letzten 

*) sestimiiiring ~ 1 ~ s  Gelehrten, 4. Vorl. 
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irhunderts ItllmtShlich vollzogen, beginnend mit der 
ten Anordnung einer solchen unter Vorsitz eines 
atlichen Kommissars stattfindenden Prufung in 
m s e n  vom Jahr 1788. Ich will auf die einzelnen 
ifen der Durchfuhrung nicht eingehen: wie allmahlich 

zuniichst noch stellvertretend neben der Abgangs- 
tfung zugelassene altherkommliche Aufnahmeprufung 

der Universitut verdrlingt wurde, sie war in der 
a t  unmoglich, wenn mit jener Prtifung an der Schule 
ist gemacht werden sollte. Wie ferner neben dem 
-n klassischen Gymnasium neue Formen der neun- 
ssigen Anstalt aufgekommen sind, das Realgymnasium, 
ie Unterricht im Griechischen, die Ober-Realschule, 
ie  die alten Sprachen uberhaupt, und allrntlhlich ihre 
spruche auf Zulassung ihrer Abiturienten zu Hoch- 
iulstudien, zuletzt auch zu Universitatsstudien, wenis- 
:h noch mit einigen Beschrilnkungen, durchgesetzt 
Ien: ein nicht minder notwendiger Vorgang; die 
?n Sprachen sind am Anfang des 20. Jahrhunderts 
ht mehr in dem Umfange und in dem Masse not- 
ndige und andererseits ausreichende Grundlage 
,senschaftlicher Studien, wie sie es am Anfang des 
waren ; Jlathematik und Naturwissenschaften, die 

iigkeit zu sehen und zu beobachten, und ebenso die 
nntnis der modernen Sprachen haben an Wichtigkeit 
;ernein zugenommen. Die Entstehung und die Gleich- 
*echtigung neuer Formen des Gymnasiums war dem- 
:h eine unumgangliche Notwendigkeit. Dass freilich 
ige Kenntnis der lateinischen Sprache auch heute noch 
jeden, der auf die Universitilt kommt, unentbehrlich 
wird jedem, der die UniversitRten kennt, feststehen.*) 

*) Eine eingehende Darstellung dieser Bewegungen habe 
in meiner Geschichte des gelehrten Unterrichts gegeben. 

ne Ansicht uber die Berechtigungaverhaltnhe und ihre 
pte Ordnung habe ich in einem Vortrag: die hoheren Schulen 
dse Univerait~tsstudium im 20. Jahrhundert (1900) entwickelt. 

23 



Dieses System, dass der Zugang zur Universiuit 
an das Bestehen der Abiturientenprufung geknlipft ist 
- ohne das Reifezeugnis giebt es allerdings auch dir 
Moglichkeit sich immatrikulieren zu lassen und Vor- 
lesungen zu horen, aber ohne das Recht sich sputer zu 
den Staats- und Universitiltsprufungen zu melden - 
erscheint uns jetzt beinahe als selbstverstandlich. Und 
ohne Zweifel hat es so grosse Vorteile, dass wir eine 
Ritckkehr zu der Freiheit, wie sie in anderen Lllndern 
besteht, z. B. in Amerika oder in Frankreich, wo die 
alte Aufnahmeprufung auch heute noch, neben Abgangs- 
prufungen auf den Schulen, den Zugang zum Universi- 
tittsstudium Offnet, flir uns ausgeschlossen ist. Allein 
durch dies System der Abgangsprlifung auf der Schule 
ist eine wirkliche Sicherung des Einzelnen und rtnderer- 
seits der Fakultiiten gegen ganz ungenitgende Vor- 
hildung zu erreichen. Freilich auch unser Reifezeugnis 
giebt keine sichere Gewuhr weder fClr ausreichende 
Begabung noch fur die Energie des Wiiiens, die i r i s  
wissenschaftliche Studium fordert : aiijahrlich wird das 
Ahiturientenexamen von solchen passiert, die nur ihrer 
Sesshaftigkeit und starken iiusseren Hafen  den 
endlichen Erfolg verdanken. Dennoch haben wir darin 
eine Sicherung gegen vollig minderwertige Elemente: 
kein Zweifel, dass schon durch die Aussicht auf diese 
Prufung zahlreiche ganz Unfithige oder ganz Wiiieiis- 
schwache, die sonst bei gunstigen iiusseren Verhnlt- 
nisseii den Zugitng durchsetzen worden, der Universitfir 
und damit auch den Berufen ferngehalten werden, die 
Universitiltsbildung fordern. ( )h  dies Ziel nicht auch 
ohne ein so starkes Betonen des staatlichen Charakters 
der Prufung, wie sie in Prcussen ublich ist. erreicht 
werden konnte, lasse ich hier dahingestellt. 

Verdanken wir so unserem streng gebundenen 
System eine gewisse Sicherheit, durfen wir bei unseren 
Studierenden ein gewisses Mass von Kenntnissen und 
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ie gewisse Gewohnung und Uebung in geistiger 
beit voraussetzen, so ist mit ihm allerdings auch eine 
)fahr verknlipft. Sie hangt ebeu an  der strengen Ge- 
ndenheit schulmassigen Leriiens, worin der angehende 
idierende durch das bevorstehende Abiturienten- 
amen bis zum letzten Tag festgehalten wird, eine 
tbundenheit, die so g o s s  ist, dass der 18-20jahrige 
hlller der ersten Klasse im wesentlichen in gleicher 
eise behandelt, beschuftigt und beaufsichtigt wird, 
e der Knabe, der in der untersten Klasse die Ele- 
mte lernt: wie diesem wird jenem taglich eine 
zahl  Schulaufgaben ' aufgegeben, deren Losung in 
genden Stunden eingefordert und kontrolliert wird. 
,turlich, das Examen fordert Gleichformigkeit der 
sbildung, diese wird gesichert durch regehassige 
eichformigkeit der Pensenarbeit, und diese wieder 
rch die tagliche Kontrolle. 

Die Folge ist, dass auf der oberen Stufe unserer 
.mnasien die Erscheinung hiiuflg anzutreffen ist, die 
Ln als Schulmlidigkeit bezeichnen kann; sie ist der 
reautrblgheit verwandt, es wird ohne Lust, aber unter 
m Druck der bevorstehenden Prufung, mit unwilligem 
?iss gearbeitet. Ist endlich die Prllfung iiberstanden, 
nn macht sich das Ermiidungsgefuhl in jenem Strecken 
e r  Glieder Luft, dns man bei Tieren, die lange im 
:h gegangen sind, beobachten kann: das Schuljoch 
abgefallen, jetzt gilt's sich erholen, wenn nicht von 

iem Uebermass der Arbeit (sie war gewiss nicht immer 
ergross), so doch von dem ausgestandenen Zwang. 

Sicherlich, der Uebergang von der Schule auf die 
iiversitat hat immer seine Schwierigkeit gehabt; aber 
i glaube, dass sie durch die Durchftihrung des Systems 
r Abiturientenprfifung gesteigert worden ist. Der 
bergang war fruher allmiihlicher; die obere Stufe der 
hule etwas weniger gebunden, der freien Neigung und 
r besonderen Begabung des Einzelnen etwas mehr 

%* 
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eingerilumt, andererseits der Anfang der Universitiits- i 
studien etwas schulmilssiger. Wer vor hundert Jahren ; 
von der alten Schulpforta nach Leipzig kam, der fand 
die Verltiiderung nicht so gar gross: hatte e r  dort freie 
Studientage gehabt, in kleinen selbstandigen Arbeiten 
sich versucht, vielleicht auch mit einer grosseren Vde- 
diktionsarbeit sich verabschiedet, so fand e r  hier als 
Theolog oder Philolog gleich Anleitung zur Fortsetzung 
der Arbeit iii etwas grosserem Stil. Seitdem hat sich 
der Abstand zwischen Schule und Universitat in Absicht 
auf Arbeitsform, Arbeitsart und Arbeitsstoff zu einer 
Kluft erweitert, deren Ueberwindung mit bedeutender 
Schwierigkeit verbunden ist. Nicht wenige arbeiten sich 
vergeblich daran ab und verstarken dann das Heer der 
Nachzugler, der Eigenbrodler, der Unzufriedenen, der 
Gescheiterten. 

Wir konnen die Entwickelung, wie sie bei uns sich 
vollzogen hat, nicht ungeschehen macheu. Doch kann 
es den Blick fur die Dinge schiirfen, wenn wir das 
Heimische mit dem Fremden und Andersartigen rer- 
gleichen. In Amerika, wo alle Ordnungen noch beweg- 
licher sind, als in dem alten Europa, hat sich eine 
eigenartige Verbindung englischer und deutscher Ein 
richtungeri gebildet. Zwischen dem eigentlichen Schul- 
kursus und dem eigentlichen UniversitAtsstudiuni 
ryradttatc school,~ ist ein Zwischenglied eingeschoben: 
tliis collcge. Die vier Jahre des collcge liegen etwa 
zwischen dem 17. und 21. Lebensjahr; sie entsprechen 
also den letzlen Schul- und den ersten Universitatsjahren 
bei uns. Dem entsprechend sind die Einrichtungen: nicht 
mehr ganz schulmussig und noch nicht ganz universitiits- 
mlssig. Die jungen Leute sind Studenten, sie wohnen 
iiicht mehr im Elternhaus, aber auch nicht ganz sich 
selbst iiberlassen, sondern im colleyc. Sie arbeiten in 
deii ersten beiden Jahren in der Hauptsache schulm&sig, 
doch giebt es nebeii den gebotenen Unterrichtsfwhern 
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wahlfreie Stunden. In den beiden letzten Jahren wird 
die Freiheit ausgedehnter und der Unterricht, der vor 
allem auch auf die philosophischen Wissenschaften sich 
erstreckt, nikhert sich der akademischen Form, doch so, 
dass ein schulmSlssiger Zusammenhang zwischen Lehrern 
und Schulern erhalten bleibt. 

Ueber den Wert dieser Form lasse ich einen 
Amerikaner, der auch mit den deutschen Verhfiltnissen 
rertraut ist, sich aussprechen: Prof. Emer ton  fasst (in 
dem schon oben S. 86 en~ghnten  Aufsatz) sein Urteil 
in folgende Siktze zusammen: ,,Die eigentlimliche Be- 
deutung und der Wert des amerikanischen collqga beruht 
nicht in seinen Studien; beides beruht vielmehr in der 
Form des I,ebens, unter der diese Studien betrieben 
werden. Kein amerikanisches college hat sich jemals in 
einer wossen Stadt erfolgreich entwickelt. Das typische 
collrge ist eine lfindliche Grundung gewesen. Das Wesen 
seiner Disziplin lag in der Thatsache, dass ein Jtingling 
seine Heimat verliess und filr vier Jahre in ein Leben 
eintrat, das, manchen Beschrhnkungen unterworfen, im 
ganzen doch ein Leben war, in welchem er  seine Rolle 
ds eine unabhilngige, sich selbst bestimmende Indivi- 
duditiit spielte. Er lebte in einer Gemeinschaft mit einer 
Menge anderer Jiinglinge von uhnlichen Gewohnheiten 
und Zwecken. Er gab sich wahrend dieser Jahre den 
gliiclilichen Ueberlieferungen hin, durch welche Milnner, 
die zu verehren er  gelehrt worden war, die Frllhzeit 
ihres Lebens gestaltet hatten; aber er  lernte auch, dass 
e r  hier fur sich selbst verantwortlich sei. Sein 1,eben 
ward in der Hauptsache geleitet und gesclilitzt, aber die 
Notwendigkeit eigenen Hnndelns ward ihm zum Bewusst- 
sein gebracht. Er kam aus seinen vier Jahren ab- 
wechselnden Studiums und Spiels mit keiner spezifischen 
Vorbereitung flir irgend etwas, aber wenn er  seine Zeit 
weise benutzt hatte, mit einer Bereitschaft fiir jede Forni 
weiterer Ausbildung, ftk die e r  sich entscheiden mochte.'' 



Wir kamen, wie gesagt, nicht aus den bei uns ge- ~ 
wachsenen Einrichtungen heraus. Doch sehe ich nicht, 
was uns hindern konnte, uns in unseren Formen jenem 
System innerlich zu niihern. Und es scheint, wir be- 
wegen uns in solcher Richtung. Die Gleichstellung der 
drei Formen des Gymnasiums zeigt schon, dass die alte 
starre Forderung der .aUseitigenBildungL,in deren Namen 
das preussische Gymnasialsystem unter Joh. Schulze 
zuerst durchgefillirt wurde, nicht aufrecht erhalten 
werden kann. Wahlfreie Facher haben ebenfalls Ein- 
gang gefunden; ebenso das System der Kompensation 
im Abiturientenexamen. Gehen wir weiter ; verstarken 
wir die Casur in unserem Klassensystem, die zwischen 
den oberen und mittleren Klassen liegt (Unter- und 
Obersekunda); fassen wir auf der Oberstufe der Be- 
gabung und dem spontanen Trieb etwas mehr Spiel- 
raum, so dass dem besonderen Eifer und ~ e l i & e n  in 
einem Fach oder also einer Gruppe zusammengehoriger 
Flicher ein Nachlassen in anderen, der Begabung und 
Keigung ferner liegenden Fachern nachgesehen wird. 
Ermllssigen wir z. B. auf dem Gymnasium ftir die- 
jenigen, denen die Mathematik nicht eingeht, die For- 
derungen, vorausgesetzt, dass sie in den alten Sprachen 
desto 'i'uchtigeres leisten; und ebenso umgekehrt: lassen 
wir z. B. an der Korrektheit lateinischer Arbeiten 
etwas nach fiir diejenigen, die durch ihre Begabung 
auf Mathematik und Physik hingewiesen werden. Oder 
besser, bilden wir eine Selekta fur die beiden Gruppen, 
in die aufgenoiiimen zu werden eine Ehrensache fur 
den Strebsamen ware. Die Spontaiieitiit der Erwerbung 
giebt den Kenntnissen Wert, nicht der Umfang und die 
Gleiclinlassigkeit des Besitzes, die vielbelobte .All- 
sei t i g k ~ i t . ~  

Von der ~zricleren Seite her kann auch die Univer- 
sitiit sich bestreben, die Kluft zu uberbrucken. Und 
auch hier sind die Dinge in1 Weiden; die bestiindige 
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ermehrung der Uebungen, vor allem auch die Ein- 
chtung und Ausbildung von Uebungen fiir Anfanger, 
if die noch zuruckzukommen sein wird, neben den 
!minaren fur Gefordertere, wird diesem Zwecke 
enlich sein. 

2. Die  akademische  S tudienordnung.  Die 
rdnung des Universitiltsstudiums beschrankt sich in 
eutschland im wesentlichen auf die Forderung des 
niversitatsbesuchs iiberhaupt und die Zahl der fur die 
nzelnen Fnclier festgesetzten Semester. Im ubrigen 

hier, im Gegensatz zu der festen Bindung des Qym- 
rsictlkuraus, dem Einzelnen eine beinahe unbeschrankte 
wiheit gelassen: sowohl dig Anordnung und Folge der 
udien, als die Wahl der Fucher, der Vorlesungen und 
sbungen, endlich und vor allem die Benutzung des in 
eoen gebotenen Unterrichts, ist im wesentlichen in 
cs eigene Ermessen gestellt. Von Universitiltswegen 
t lediglich die Annahme, nicht der Besuch einer 
ivatvorlesung in jedem Semester vorgeschrieben. 
nd auch die Prufuiigsordnungen beruhren die Frage 
!r Vorbereitung mcist in so allgemeinen Wendungen, 
rss fiir die Interpretation weitester Spielraum bleibt. 
) wird als Merkmal ,ordnungsmiissiger VorbereitungU 

d& jungsten Ordnung fur die Oberlehrerprlifung in 
.eussen von 1898 angegeben, ,,dass der Kandidat, ab- 
sehen von besonderen Entschuldigungsgrunden, an . 
!n fur sein Fachstudium weseiitlichsten Vorlesungen 
id Uebungen teilgenommen und ttusserdem mehrere 
orlesungen von allgemein bildendem Charakter gehort 
rbe." Und den Kommissionen wird anheimgegeben, 
o dies Merkmal fehlt, den Kandidaten zuruckzuweisen. 

viel ich weiss, wird von dieser Befugnis kein 
ebrauch gemacht. Und es kann bei ihrer Unbe- 
immtheit kaum Gebrauch davon gemacht werden. Die 
?stimmung wird also kaum mehr bewirken, d s  dass der 
udent dadurch angehalten wird, fIir die Eintragung 



einigen Vorlesungen, die nach glaublicher Ansicht zur I 
,ordnungsn~assigen~ Vollendung des Studiums gerechnet 
werden, Sorge zu tragen. Mit dem Horen kann er es 
ohnehin halten, wie er  will. Die juristische und medi- 
zinische Priifungsordnung geht allerdings etwas weiter, 
bestimmte Vorlesungen und Uebungen als notwendig 
bezeichnend. 

Man kann die Frage aufwerfen, ob es nicht, bei so 
weit erstreckten Grenzen des personlichen Beliebens. 
geboten wilre, noch einen Schritt weiter zu gehen und 
auch die Forderung des Aufenthalts auf einer Universitiit 
fallen zu lassen. Der Staat, so konnte man sagen, er- 
ne?ne Examinatoren, verfasse Prufungsordnungen und 
stelle in ihnen die Forderungen fest, die bei der Be- 
werbung um ein Amt oder bei der Zulassung in eine 
Rerufslaufbahn zu erheben sind, aber e r  tiberlasse dein 
Einzelnen die Entscheidung daruber, wo und wie er 
diese Wissenscliaft erwerben will. Findet e r  eine Uni- 
veiisitat dazu bequem, gut; ist er  aber iiberzeugt, dass 
seinen Verliilltnissen eine andere Schule oder gar keine 
Schule, sondern rein selbstandiges Studium der wisseu- 
schaftlichm Litteratur mehr angemessen sei, warum 
ihn hindern'! Warum ihn notigen, in einer UniversitAts- 
stadt seinen Aufenthalt zu nehmen und fur Immatriku- 
lation und Vorlesungen Gebuhren zu zahlen, wenn er 
doch auf keine Weise angehalten werden kann und soll, 
von dem Cniversitiitsunterricht Gebrauch zu machen? 
Ob es denn nicht moglich sei, Philosophie und Philo- 
logie odcr auch Jurisprudenz und Theologie blos aus 
I3iiclliern zu studieren? ob nicht, neben den vortreff- 
lichsten Werken, manche der an Universitiiten g o  
Imtenen Vorlesungen kaum mehr als ein durftiger 
zweiter Aufgiiss seien? ob also nicht ein tuchtiger 
junger Mann das Recht habe, sie zu verschmahen und 
sic.h :in die Quellen des Wissens selbst zu halten? Oder 
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vielmehr: dies Recht werde ja thatsachlich jedem ge- 
lassen, ja sogar das Recht, aus sehr abgeleiteten 
Quellen oder Bachlein seinen Wissensdurst zu stillen; 
wie viele passieren jahrlich die Prufungen mit solchem 
da und dorther aufgerafften Wissen? Wozu da die 
Notigung, in einer Universitatsstadt sich aufzuhalten? 
Blos um den Professoren ihre Kollegiengelder zu 
sichern und die Mietsstuben und Gasthauser der Uni- 
versitatsstadt zu fiillen? 

In der That, 'es wird nicht zu leugnen sein, dass 
ein ernstes und fruchtbnres Studium der Wissenschaften 
auch ausserhalb der UniversitAt und ohne die Hlilfs- 
mittel des akademischen Unterrichts moglich ist. In 
England ist es nicht so gar selten, ich erinnere an 
Mariner wie J. S t. Mi11 und H. Spence r ,  die niemals 
eine Universitat besucht haben. Ich wurde auch in 
Deutschland einem reifen Mann, der rein aus Interesse 
an der Sache eine Wissenschaft, etwa Philosophie oder 
Rechts- und Staatswissenschaften zu studieren sich 
entschlosse, nicht unter ailen Umstllnden rathen, eine 
Universitiit zu dem Zweck aufzusuchen und Vor- 
lesungen zu horen. Dennoch scheint mir die Forderung 
des Universit%tsstudiums als Vorbedingung fiir die Zu- 
lassung zu den Staatsprufungen nicht unbegrundet. 
Der Staat muss seine Ordnungen auf das ,,in der 
Regelu zuschneiden, wissend, dass es Ausnahmen giebt, 
fiir die sie nicht zutreffend sind. Dass nun ,,in der 
RegelU der akndemische Unterricht der nachste und 
geebnetste Weg einer wissenschaftlichen Ausbildung ist, 
wie die gelehrten Berufe sie fordern, scheint mir nicht 
bezweifelt werden zu konnen; es wird auch, ausservon 
einem grundsiltzlichen Verachter dieser Anstalten, wie 
Dli h r ing ,  kaum bestritten. lWr die Wissenschaften, 
die mit einem grossen Apparat arbeiten, wie Medizin 
und Naturwissenschaften, liegt es vollig auf der Hand. 
Aber auch ftir die tibrigen F#cher wird die Universitat 



mit ihren Vorlesungen und Uebungen, ihreu Bibliotheken 
und Instituten, und, nicht zu vergessen, ihrer ganzen 
geistigen Atmosphilre, dem anregenden Verkehr mit 
Gleichstrebenden, dem Anschluss an Vereine U. s. W., 
nicht leicht zu entbehren sein. 

Und man vergesse nicht: die offentlichen Ord- 
iiuiigen binden zwar, sie sichern aber zugleich oft erst 
wirkliche Freiheit. Die allgemeine Schulpflicht bindet 
das personliche Belieben der Eltern und der Kinder: 
in Wirklichkeit sichert sie die Freiheit beider: sie 
sichert das Vorhandensein von Schulen gegen Armut 
und Indolenz von Gemeinden; sie sichert den Kindern 
die Schulbildung, macht sie unabhllngig von dem Un- 
verstand des kindlichen Alters und der Kurzsichtigkeit 
und Selbstsucht der Eltern. Nun, in demselben Sinn ist 
die Verpflichtung zum Universit#tsbesuch ein Schutz 
der Freiheit gegen eigne und fremde Unberatenheit. 
Ware die Vorbereitung fiir die Amtsprufungen in das 
freie Belieben gestellt. dann wiirde wohl nicht selten 
an den Studierenden die Zumutung herantreten, mit 
Umgehung des kostspieligen Universitatsbesuchs die 
Vorbereitung zu Hause mit privaten Mitteln zu ver- 
suchen; ja es wiire nicht ausgeschlossen, vorausgesetzt, 
dass die I'rufuiigskoinmissionen sich grundsiltzlich 
gleichgultig gegen die Herkunft der Examinanden uiid 
ihrer IVissenschaft verhielten, dass neben den Uni- 
versitiiteii sich ,Pressenu bildeten, die fur die Prufungen 
sclinellstc, sicherste und wohlfeilste Zurichtung in Aus- 
sicht stellten. Ganz ausgeschlossen sind Unternehmungen 
dieser Art bekanntlich auch jetzt nicht, dennoch wird 
durch die Forderung des Universit&tsbesuchs dem vor- 
gebeugt, dass sie sich als eine legitime und iiormde 
Form der .wissensclinftlichenu Ausbildung aufthun. 

Gleichzeitig wird eine gewisse Gleichartigkeit der 
nllgemeinen Gei~t~sbildung, eine gewisse Gemeinsamkeit 
des Derikens iiiid Eiiipfiiidciis dui-ch das akademische 
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Studium gesichert. Die gelehrten Berufe konnten wohl 
nicht gleichgiltig dagegen sein, wenn der Eingang auch 
durch allerlei Nebenpforten zu erreichen ware. Man 
weiss, wie lange und wirksnm sie sich im Interesse 
der ,,Standesehreu gegen die Zulassung eines andern 
Schulweges, neben dem Gymnasium, gestrilubt haben; 
wie wurden sie sich erst gegen die Umgehung der Uni- 
rersitilt striiuben. Und hier nicht ohne Grund; das 
Bewusstsein einer Art korporativer Einheit, das die 
Inhaber der gelehrten Berufe von der Universitlt mit 
ins Amt bringen, ist nicht ohne Bedeutung. 

3. S tudienf re ihe i t  und  Lernzwang.  Das 
Studium auf der deutschen Universitiit ist auf das 
Prinzip der Lernf re ihe i t  gestellt; es ist das Korrelat 
der Lehrfreiheit. Abgesehen von der Feststellung einer 
bestimmten Studienzeit ist fast alles der Selbstbe- 
stimmung Uberlassen: kein vorgeschriebener Studien- 
kursus mit Zwischenprufungen, wie an den franzUsischen 
Fakultuten, jeder aSlhlt die Facher, die er  in jedem 
Semester horen will, und der Besuch der angenommenen 
Vorlesungen hlngt allein von seiner \VillkUr ab; die 
Lernfreiheit geht soweit, dass sie die Freiheit, nichts 
zu lernen oder zu thun, einschliesst. 

Es fehlt nicht an Missbrauch der Freiheit. Es 
kommen JIissgriffe aus Unberntenheit vor; manches 
Abgangszeugnis 1Slsst in der Reihenfolge und Wahl der 
gehorten Vorlesungen und Uebungen die Ratlosigkeit 
bei ihrer Annahme auf den ersten Blick erkennen, und 
ganz erspart werden Fehlgriffe in Wahl und Ordnung 
der Vorlesungen wenigen bleiben: fast jeder wird, am 
Ende der Studienzeit angelangt, manches besser zu 
machen wissen, als er  es gemacht hat. Es fehlt auch 
nicht an Missbrnuch der Freiheit aus Mangel an ernstem 
Willen; Leichtsinn, Oenusssucht, Trilgheit lassen 
manchen in ein leeres Genusslebeii verfallen, aus dem 
e r  sich erst spiit oder gttrnicht mehr tiufzurafferi vermag. 
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Ich gehe auf den ersten Punkt, die Unberatenheit 
in der Wahl und Folge der Vorlesungen und Uebungeii 
zuerst mit einem Wort ein. Ihr scheint durch offizielle 
Festlegung des Studienganges abgeholfen werden zu 
konnen. In der juristischen und medizinischen Fakultiit 
giebt die Prufungsordnung ein paar Grundlinien; in der 
That wird es moglich sein, die objektive Ordnung der 
Disziplinen, die hier so entscheidend hervortritt, auch 
in einer regelmitssigen Folge der Lehrfucher, wenigstens 
in den g o s s e n  Ztigen, zur Geltung zu bringen. Im 
ganzen werden ubrigens die Schwankungen des  Be- 
liebens sich hier von selbst innerhalb verhikitnismassig 
enger Grenzen halten. Und gegentiber einer Neigung 
zu allzu starrer Regelung des Kursus wurde doch auch 
hier zu sagen sein: die Wissenschaft hat viele Zugange. 
dem Einen ist, nach Neigung und Begabung dieser, dem 
Anderri jener bequemer. Uebrigens macht schon das 
Prinzip der Freizugigkeit, dem unser UniversiUltsweseii 
so viel verdankt, eine strenge Bindung des Kursus 
unmoglich: man wird dem nicht wehren wolien, dass 
der Studierende eine Vorlesung, die e r  gerade bei einen1 
trefflichen Lehrer zu horen Gelegenheit hat, einmal 
etwas verfruht hort, und eine andere auf eine sptitere 
[Jniversitiit verschiebt. Noch mehr gilt beides fur die 
theologische und philosophische Fakultitt; eine Fest- 
stellung der Stiidienfolge in einer obligatorischen Studien- 
ordnung wurde hier durchaus vom Uebel sein. Gege~i 
einen unverbindlichen Studienplan, wie e r  fruher d:i 
und dort bei der Inskription eingehilndigt wurde, w&re 
natiirlich nichts einzuwenden. Doch wurde schon die 
Abfrissung eines offiziellen Studienplnnes durch dic 
Fnkultiiten auf grosse Schwierigkeiten stossen. Und 
eine Festlegung des Kursus wllre schlechthin unmoglich. 
Es muss dem Einzelnen hier uberlassen bleiben, den 
ihm geinussen Weg selbst zu suchen, was naturlich 
private Beratung nicht ausschliesst, sondern voraussetzt. 



1)ie Stiidiereiiden und das akadeinieiche Stndiiiin. :a 
Geht er  dabei Umwege, nun, der gerade Weg ist nicht 
ehen der, auf dem man am meisten von der Gegend 
sieht. Kommt er  nur ans Ziel, so werden auch Um- 
und Abwege nicht schaden. Ueber den Nutzen eines 
solchen Irrens hat G oe t he,  der doch kein Freund des 
Irrtums oder Sichverlierens war, ein gutes Wort. Er 
sagt einmal gegen Eckermann: ,Suchen und Irreh ist 
gut, denn durch Suchen und Irren lernt man. Und 
zwar lernt man nicht blos die Sache, sondern den 
ganzen Umfang. Was wusste ich von den Pflanzen und 
der Farbe, wenn man meine Theorie mir fertig Uber- 
liefert und ich beides auswendig gelernt hatte. Aber 
dass ich alles selbst suchen und finden und gelegentlich 
auch irren musste, dadurch kann ich sagen, dass ich 
von beiden Dingen etwas weiss, und zwar mehr als auf 
dem Papier stehtu (In, 73). 

Ich komme zu dem zweiten Punkt: demllangel an 
ernstem Willen, von der akademischen Freiheit den 
rechten Gebrauch zu machen. Die Thatsache, dass sie 
ron manchen zum Nichtsthun gebraucht wird, hat be- 
sorgten Staatsbeamten und Volksvertretern, Familien- 
raltern und Universit&tsprofessoren immer wieder die 
Frage aufgedrangt: kann man denn nicht die Freiheit 
mit gewissen Schranken gegen den Missbrauch um- 
geben? Konnte man nicht tiurch Aufsichtsmassregeln, 
Fleisszeugnisse, Kontrolle des Besuchs der Vorlesungen, 
oftere Prufungen, obligatorische Uebungen und Aehn- 
liches der mangelnden Kraft des eigenen Willens ein 
wenig zu Hulfe kommen? Es muss ja nicht grade Schul- 
zwang stattfinden, aber kleine Htilfen konnte man doch 
den jungen Leuten geben, die noch zu wenig Willens- 
kraft haben, um sich selber zu dem Notwendigen, das 
sie ja wohl sehen, auch wirklich zu bestimmen. Die 
Folge ist, dass viele eigentlich ganz um die rechte 
Frucht des akademischen Studiums kommen: die ersten 
Semester geheri so gut wie verloren und die letzten 
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mussen dann zu einem eiligen Zusammenraffen voii 

Kenntnissen fur das Examen benutzt werden. 
Das Uebel ist vorhanden, wenn seine Haufigkeit I 

auch nicht selten stark ubertrieben wird; ich verweise 
auf das oben hieruber Gesagte (S. 250). Von den Msss- 
regeln aber, mit denen man ihm beikommen will, halte 
ich nicht viel, ich furchte den Schein und die Neben- I 

wirkungen. Wollen wir uberhaupt die Lernfreiheit, 
wollen wir nicht einen schulmassig gebundenen Uni- 
versitiitsunterricht, so mussen wir den Mut haben, die 
volle Freiheit zu wollen und den moglichen Missbrauch 
in den Kauf nehmen. Man muss sich sagen: Freiheit 
ohne Moglichkeit des Missbrauchs ist ein unmogliches 
Ding. Es giebt nur ein mogliches und notwendiges 
Gegengewicht der Freiheit: das ist ein strenges Staats- 
examen. Es ist meines Erachtens zugleicli der allein 
wirklich wirksame unter den ilusseren Antrieben zum 
Studienfleiss, wirksam eben darum, weil es nicht eine 
durch Willkiir ausgedachte, sondern durch die Natur 
der Dinge notwendige Massregel ist. Die Amtsprufung 
wirkt grade darum pildagogisch, weil sie nicht pflda- 
gogisch gemeint ist, weil sie nicht an Massregeln der 
Schulzucht und Schulaufsicht erinnert; die erziehende 
Kraft der Wirklichkeit ist in ihr. Wns aber jene andern 
Massrcgeln anlangt, wodurch man dem Studienfleiss 
nac.lihelfen iiiochte, so gebe ich folgendes zu bedenken. 

1) Alle vorgeschlngenen Aufsichtsmassregeln wurden 
im wesentliclien U ii w i rk sam bleiben. Junge MBnner 
im Alter von 10-25 Jahren kann man nicht mehr 
zwingen zli lerneii, geschweige denn wissenschaftlich 
zu arbeiten. Das geht in der Schule, hier hat man sie 
in der Halid, und mit der Schule wirkt das Elternhaus 
zusammen. Uebrigens, wie es dort geht, wie es 
namentlich auf der Oberstufe geht, ware auch noch zu 
fragen. Aber auf der Universitilt geht es auf keine 
Weise mehr; wir inussteii denn zum Mittelalter zuruck. 
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Ist  dies nicht moglich, wollen und konnen wir den 
ganzen ausseren und inneren Zuschnitt unseres Uni- 
versitlltslebens, wie er  seit zwei Jahrhunderten sich 
gestaltet hat, nicht vollstiindig umgestalten, so konnen 
wir den Studentenfleiss nicht auf Kontrolle und Zwang 
stellen. 

Von Schmol le r  ist einmal die Kontrolle des Vor- 
lesungsbesuchs in jeder Stunde und Mitteilung des Er- 
gebnisses beim Semesterschluss an die Eltern in 
Vorschlag gebracht worden (wie denn etwas derartiges 
in Frankreich existiert): volle Freiheit zum Faullenzen, 
nur mit Offenlegung der Thatsache.*) Wenn die Sache 
auch technisch durchftihrbar wiire - sie ist es nicht: 
wie sollte ttn den grossen Universitiiten die Kontrolle 
geubt werden? durch Namensaufruf seitens des Lehrers? 
durch einen Universitiltsbeamten, der aii der Thtir oder 
wahrend der Vorlesung die Anwesenden mit einem 
Kreuz notiert? oder durch Selbsteinzeichnung in eine 
Liste? - also, wenn sie auch durchftihrbar wilre, wie. 
wurde sie auf die Studenten wirken? Erhebend gewiss 
nicht; im Gegenteil sie wurde gerade bei den Reifsten 
und nichtigsten ein Geftihl der Herabwtirdigung und 
ein Widerstreben hervorrufen, das der Hingebung an 
die Sache sicherlich nicht gunstig Und Anderen 
wurde sie der Anlass werden, auf allerlei Schleichwegen, 
die ja nie alle verlegt werden konnten, zu dem Zeugnis zu 
gelangen, und der Erfolg ware dann, dass der Unfleiss 
durch ausdrtickliche Zeugnisse geschutzt und mit dem 
Schein, dass alle Gerechtigkeit erfullt sei, umgeben 
ware. Sollen wir also durch Semester- oder Jahres- 
prllfungen den Fleiss kontrolieren? Aber wie wilre es 
moglich, vor allem wieder an den grossen Universitiiten, 
die Sache durchzuftihren, alle in allen Fitcliern, sei es 

*) Schiiioller, Jahrbucher fiir Ceaetzgebung 1886, S. 612. 



prlifen, ohne dass entweder die Examinatoren sich zu 
'rode examinierten, oder die Prufung zum Gesptt 1 
wurde? Von der Wirkung auf die Examinierten noch 
ganz abgesehen: passiver Widerstand und Abtotung des 
Wissentriebs bei den Kraftigsten und nichtigsten, 
Esamensroutine bei den Mittelmassigen, Scheinwesen 
und Betrug bei den Schlechten. Wir mussten dann 
weitergehen, statt der freigewahlten Vorlesungen ge- 
schlossene kleine Klassen mit regelmilssigen Arbeiten 
der Teilnehmer einrichten, d. h. die Universitiit in eine 
Schule umwandeln. 

9 )  Auf dem Wege zu dieser Einrichtung liegt der 
Vorschlag, ob l iga tor i sche  Uebungen in den Mittel- 
punkt des Unterrichts zu stellen: man fordere in jedem 
Semester die Teilnahme an Uebungen, in denen schrift- 
liche Arbeiten zu machen und vom Lehrer zu zensieren 
wiiren, bei Strafe der Nichtsnrechnung des Semesters. 
Von Rumelin ist ein solcher Vorschlag, so viel ich 
sehe, zuerst, und zwar fur die Juristen gemacht worden 
i Schmollers Jahrb. fur (f esetzgebung, Jahrgang 1886, 
S. 1097 ff.) Er scheint den Ausgangspunkt fur die Be- 
hriinmung uber die erste juristische Prufung in Preusseu 
vom .Jahre 1897 geworden zu sein, die den Juristen zur 
l'fiicht macht, bei der Meldung die Teilnahme an 
wenigstens drei vorgeschriebenen Uebungen mit Fleiss- 
zeugnissen und zensierten Arbeiten nachzuweisen. Von 
ser i i  heim ist dann in einer schon erm-iihnten Schrift 
1s. 2313, die Forderung auf die ubrigen Fakultaten ausge- 
dehnt worden: nur die Semester, aus denen von den 
1.ehrern als genugend zensierte Arbeiten aus Uebungeu 
vorl&gen, auf die Studienzeit anzurechnen. 

Es ist anzuerkennen, dass dieses Mittel in einem 
ccwissen Umfang, wie es bei den Juristen der Fall ist, 
verwendet, geringeren Bedenken ausgesetzt ist, als die 
vorigen, vor allem auch darum, weil die Forderung un- 
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ittelbar mit der Staatspriifung verknupft ist. Dennoch 
urde ich die allgemeine Durchfuhrung der Zwangs- 
iinahme an Uebungen, gar in allen Semestern, nicht 
r heilsam erachten; wie denn auch Bernheim von 
!r Forderung zurtickgekommen zu sein scheint. Da- 
igen spricht vor allem dies: der Charakter der 
issenschaftlichen Uebungen an der Universitat beruht 
ssentlich darauf, dass sich die Teilnehmer im 
eineren Kreis freiwillig dazu einfinden, wobei selbst- 
:rstandlich eine gewisse Kontrolle des Besuchs der 
:h Meldenden, z. B. durch Verweigerung des Testats 
r die, die nichts als das Testat gesucht haben, in 
s Ermessen des Leiters gestellt sein muss. Wltrden 
3 aber durch bestimmte Vorschrift der Priifungs- 
dnung in Massenubungen mit Zwnngscharakter umge- 
mdelt, so mussten sie fIir die Lehrer und die Teil- 
~hmer sehr viel von ihrem Wesen und ihrem Wert 
nbtissen. Vor allem in der philosophischen Fakultiit; 
er fuhren sie jetzt dem Lehrer eine Auswahl von 
udierenden zu, die in sich den Beruf zu eigentlich 
issenschaftlicher Arbeit verspuren. Wurden alle, auch 
e Widerwilligen, durch Vorschrift hineingenotigt, so 
k d e  das ganze Leben dieses Kreises gestort; an die 
elle freier Versuche wissenschaftlicher Arbeit wurden, 

einem Teil wenigstens, erzwungene Schularbeiten 
3ten, an denen weder Lehrer noch Schuler Freude 
tten; aus der Universititt mit] ihren freien Ver- 
nigungen und Arbeiten wurden Schulklassen mit ge- 
rderten Praparationen, Exerzitien, Korrekturen und 
! den Widerwilrtigkeiten, die an diesen Dingen 
ngen. 

So viel ich habe in Erfahrung bringen konnen, ist 
ch  bei den Juristen die Freude an den neuen Pflicht- 
ungen durchaus keine uneingeschruiikte; abgesehen 
n einer erdruckenden Last freudloser Arbeit fur den 
i te r  - 7000 Folioseiten, wurde mir von einem 

'11 
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Kollegen versichert, habe er  in einem Semester zu 
korrigieren und zensieren gehabt - ist auch die Frucht 
fur die Teilnehmer vielfach recht gering: fruher hatte11 
wir wenige tuchtige, jetzt haben wir eine Masse mittel- 
miissiger und geringwertiger Arbeiten, sagte mir der- 
selbe Kollege. 

Und noch eins: ob die unerfreulichen Nebenwir- 
kungen desZwangs sich wurden vermeiden lausen? obver- 
suche zu Unterschleifen ausbleiben wurden? ob nicht 
Fabriken fur die Anfertigung solcher Zwangsarbeiten sich 
aufthun wurden? Wie ich hure, ist die Thatigkeit solcher 
Anstalten bei den Juristen schon beobachtet worden. 
Und ob widrige Storungen der kollegialen Verhaltnisse 
ausbleiben wurden, wenn die Horer die Verschiedenheit 
der Forderungen fur das erforderliche ,,genBgendu oder 
das erwunschte ,,gutu bei verschiedenen Lehrern aus- 
mittelten und hiervon die Wahl des Kollegs abhungig 
machten? ob man dann nicht, um argerlichen Dingen 
vorzubeugen, zur Feststellung eines Frequenzmaximurns 
fiir Vorlesungen und Uebungen sich wurde entschliesseii 
miissen? Und am Ende wurde man nuch noch zu einer 
Art Kontrolle der Zensuren kommen, wie sie der Schul- 
rat an den Zensuren der Gymnasiallehrer ubt. Und so 
wiire das Ende auch hier die Umwandlung der Uni- 
versitjtt in eine Schule mit geschlossenen Klassen und 
gebundenem Kursus. Wobei denn die Freuden des 
aknclemischen Lehrers, der junge Manner in dein 
Alter unserer Studenten in Aufsicht zu halten hatte. 
leicht auszumalen sind. Das Verhaltnis von Lehrern 
und Studierenden ist jetzt durchweg ein so gutes, weil 
es auf Freiheit beruht: wer im Horsaal nicht findet, was 
er sucht, der bleibt draussen, was fur ihn selbst und 
alle ubrigen Beteiligten auf alle Weise besser ist als 
seine erzwuiigeric leibliche Gegenwart. 

Und auch dies wiire zu bedenken: wenn an  Stelle 
freier Lelirvortr&ge und wissenschaftlicher Uebungen 
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obligatorische Uebungskurse mit Zwaiigsarbeiten durch- 
gefiihrt wtirden, wtirden dann Maiiner, die als wissen- 
schaftliche Forscher und Schriftsteller etwas bedeuten, 
sich dazu bereit Anden lassen, Universitatslehrer zu 
sein? Glaubt man wirklich, dass Manner wie Wolf und 
Boeckh, Ranke und Waitz, Savigny und Gneist, J. MIiller 
und Helmholtz sich dazu verstehen wurden, ihre Zeit 
mit der Aufgebung und Korrektur von Arbeiten wider- 
williger Teilnehmer an' obligatorischen Uebungen zu 
verbringen? Was aber das Ausscheiden solcher Namen 
aus der Universitat bedeutete, bedarf nicht weiterer 
Ausftihrung. Macht man die Universitat zur Schule, 
nun, so wird sie aufhoren zu sein, was sie bisher war: 
die Stiitte der wissenschaftlichen Forschung; die gossen 
Gelehrten und Forscher wurden sich in die Akademie 
zuriickziehen, es wurde dieselbe Scheidung eintreten, 
wie in Frankreich. 

Dagegen wird dem nichts im Wege stehen, dass 
man deii in Uebungen gemachten und von dem Leiter 
behandelten und zensierten Arbeiten eine gewisse Be- 
deutung fur die Prufung beilegt; zunilchst soweit, dass 
man ihre Beilegung gestattet: ein paar tuchtige Arbeiten 
wurden naturlich fur jedes Examen eine Empfehlung 
sein. Und vielleicht konnte man noch einen Schritt 
weiter gehen und es in das Ermessen der Prufungs- 
kommission stellen, derartige Arbeiten als Priifungs- 
arbeiten gelten zu lassen, wie es mit Dissertationen ja 
auch jetzt gehalten wird. Sicher ist, dass eine aus 
Uebungen hervorgegangene Arbeit mehr Garantie fiir 
Selbstandigkeit und wissenscliaftlichen Wert giebt, als 
eine eilig in sechs Wochen aus allerlei Litteratur zu- 
sammengeschriebene Abhandlung uber irgend eine 
Examensaufgabe. 

3) Noch ein Drittes spricht gegen den Studien- 
zwang: auch dann, wenn Aufsicht und Kontrolle regel- 
miissig den gewtinschten Erfolg hiitten, wenn es mit 

'M 
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ihrer Hulfe gelange, bei Allen einen mittelmilssigem 
Durchschnittsfleiss hervorzubringen und sie gegen Uii- 
fiille im Examen zu sichern, wie es der Schule bei d e r  
Abgangsprufung einigermassen gelingt, auch dnim 
wurden wir sie nicht wollen. Ein Hauptzweck d e s  
akademischen Studiums wurde vereitelt: die Universitiit 
wurde aufhoren die Schule  d e r  Se lbs tandigkei t  zu 
sein, die sie jetzt ist. Der Student soll die schwierige 
Kunst lernen, sich selbst zu regieren, aus eigenem An-  
trieb zu arbeiten; sie kann nur in der Freiheit gelernt 
werden. Ein Englander fragte mich einmal: Wie kommt 
es, dass die Deutschen, die sonst so sehr auf Ordnung 
halten, in der Schule und im Leben, den Studenten auf 
der Universitiit eine so unbedingte Freiheit geben, viel 
mehr als in England der Fall ist? Ich erwiderte: es 
wird wohl das instinktive Gefuhl dazu gefuhrt haben, 
dass es notwendig sei, irgend einmal den Einzelnen auf 
sich selbst zu stellen, soll anders ein Mann aus ihm 
werden. Die Universitatsjahre sind die Probe, ob in 
dem jungen Menschen ein Mann steckt, der sich selber 
und dann auch Andere leiten und regieren kann. Wer 
es nicht lernt, der geht zu Grunde und wird auf diese 
Weise ausgeschieden. Gewiss, das ist bitter fur die Be- 
teiligten. Aber fur den Staat ist es eine notwendige 
Sicherung gegen die Unvernunft der Gesellschaft. Mai1 
hat den Jungen, trotz lautesten Protestes der Natur, 
durch das Gymnasium geschoben und gepeitscht und 
schickt ihn nun auf die Universitat, um ihn dann als 
Amtsanwlirter dem Staat zur Versorgung aufzubfirdeii. 
Aber hier scheitert, wer an intellektueller Begabung 
oder an Willensenergie allzuwenig aufzubieten hat; uud 
das ist fur die Gesamtheit kein Verlust, im Gegenteil 
eine Sicherung gegen iiitellektuelle oder moralische 
I'rizullingliclikeit. Die Eltern pflegen dann die Schuld 
aiit' die Universitut zu schieben: sie habe ihn nicht zu 
hii!teii und zur Arbeit zu fuhren gewusst. Gewiss, 
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s i e  hat ihn nicht, wie man es dem Gymnasium zur 
Pflicht gemacht hat, genotigt und geschoben; aber sie 
h a t  ihn auch nicht zu kommen gebeten: sie ladet nur 
den  ein, der sich als Freier um die Gaben bewirbt, die 
s ie  anbietet. 

Ich weiss wohl, dass bei diesem Verfahren auch 
.junge Leute, die bei vorsichtiger Behtitung ganz 
ordentliche Beamte hatten werden kannen, zu Schaden 
kommen und zu Grunde gehen. Sie sind der Preis, den 
wir fur die Schule der Freiheit zahlen. Ein theurer 
Preis, aber sie ist um keinen andern zu haben; man 
muss junge Leute riskieren, um Manner zu gewinnen. 
Die Universitst ist keine Kleinkinder-Bewahranstalt; sie 
versteht sich auch nicht auf die Kunst der ,Erziehung 
eines jungen Prinzen, der fur allem Studieren einen 
Abscheu hat, dass er  dennoch gelehrt und geschickt 
werdeu. Sie stellt den Einzelnen auf sich selbst und 
seinen eigenen Wilien. Und je deutlicher sie es jedem 
macht, dass hier niemand fur ihn einsteht, niemand 
hinter ihm her ist, dass er, was immer er treibt und 
thut, auf eigene Gefahr handelt, desto besser! Keine 
tauschenden Scheinsicherheiteii! Irrt er, sie kann es 
nicht hindern, im Stillen vielleicht dessen sich getrostend, 
dass auch der Irrtum fur den, der aus eigener Kraft 
sich auf den rechten Weg zuruckbringt, nicht ohne Ge- 
winn ist. Im Sturm wird der Baum wetterhart, im 
Kampf mit sich selbst und mit der Welt wird aus dem 
Jangling ein Mann. 

Darauf ist die deutsche Universitiit gestellt. Und 
das ist es, was ihr der Mann noch dankt; sie hat ihn 
nicht wie einen Schulknaben an der Hand gefuhrt, 
sondern ihn selbst seinen Weg suchen lassen. Aber sie 
hat auch in ihm die Krilfte geweckt, sich zurecht zu 
finden und sich auf sich selhst zri besinnen. Nicht die 
Lehrer allein waren es, Gluck genug, wenn es hier 
oder dort einem gelang, einiges Licht auf seinen Weg 
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zu werfen, sondern die ganze UniverSitat, die Lebena- 
ordnung und Lebensumgebung, alles wies ihn auf sich 
selbst, d e s  rief ihm zu: hier gilt nicht, sich schieben 
und drangen lassen; in Deinem Willen steht es, was 
Du sein wirst. 

Da wir hier am Springpunkt des Wesens der 
deutschen Universititt stehen, so mbgen noch zwei 
klassische Zeugen das Wort zur Sache nehmen. 

H. V. Sybel  sagt in seiner Rektoratsrede Iiber das 
Wesen der deutschen Universittiten: ,Nicht hoch genug 
kann der Gewinn angeschlagen werden, dass unsere 
Hochschulen in ihrem innersten Wesen die Tendenz 
auf die volle Befreiung des mannlichen Geistes haben. 
In der vorausgehenden Schule beherrscht die Autoritiit 
notwendig den ganzen Menschen; im spateren Leben 
nimmt die Praxis, und mit derselben wieder die Auto- 
ritat ansehnliche Strecken des Daseins in Beschlag. 
Aber wenigstens einen Augenblick soll auf deutschem 
Boden jeder gebildete Mann in seinem Leben haben, 
wo die Organe der Autoritllt, wo Nation, Staat und 
1,ehrer selbst als die hochste aller Anforderungen ihm 
das Gebot verkunden, geistig frei zu seinu. Und 

. Sc h le ie rmac  h e r  in den ,Gelegentlichen Gedaiiken- 
(S. 1 10): Nicht das Lernen ist der eigentliche Zweck der 
Universitut, sondern ,dass eiii ganz neues Leben, dass 
ein hoherer, der wahrhaft wissenschaftliche Geist soll 
erregt werden, wenii er anders kann, in den Junglingeii. 
Dieses aber gelingt nun einmal nicht im Zwang: 
sondern der Versuch kann nur angestellt werden in der 
Temperatur einer volligen Freiheit des Geistes, sclioii 

* an und fiir sich, vornehmlich aber unter Deutschen uiid 

mit Deutschen. So wie nur durch Liebe und Qlnubeii 
i~nd  ditdiirch, dass man ihn empfiinglich annimmt fur 
beides, der Mensch kann unter das Gesetz der Liebe 
und des Glaubens gebracht werden, nicht durch 
irgend eine Gewalt oder einen Zwang Ausscrer 
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ingen; so auch zur Wissenschaft und zum 
:nnen, welches ihn befreit vom Dienst jeder 
tritat, kann er  nur kommen, indem man ledig- 
durch die Erkenntnis und durch kein anderes 

31 auf ihn wirkt. Und nun wir Deutschen noch 
nders, wir geschworenen Verehrer der Freiheit . 
t nur, sondern der Eigentumlichkeit eines jeden, 
wir nie etwas gehalten haben von einer allgemeinen 
n und Norm des Wieseiis und des Glaubens, noch 
einer einzigen unfehlbaren Methode dazu zu ge- 
en fur aiie, wie konnen wir anders als annehmen, 

dieser hohere Geist des Erkennens in jedem auf 
eigene Weise hervorbreche? wie konnen wir an- 
als annehmen, und durch unsere Einrichtungen 

hun, dass dieser Prozess durchaus auf' keine 
hanische Weise konne gehandhabt werden, sondern 
Charakter der Freiheit in allen seinen Teilen an 
tragen musse? Darum konnen wir alles, was dazu 

wt, nicht anders als hochst zart behandeln.' 
4. E r f ah rungen  mit dem Prinzip des  Studien- 
rigs. Da trotz alledem die Meinung schwerlich 
terbeii wird, es musse doch moglich sein, durch 
zd welche Mittel gelinden Studienzwangs den Un- 
3 einzuschranken, den Fleiss zu zuchten, so mochte 
zum Schluss noch etwas iiber die Erfahrungen, die 
solchen Dingen gemacht worden sind, zu Nutz und 
amen kunftiger Verteidiger der Studienfreiheit zu- 
rienstellen. 
S n  den os te r re ich ischen  Universitaten ist das 

System des Studienzwangs mit kontrolliertem Besuch 
;eschriebener Vorlesungen, besonders auch allge- 
ier philosophischer Vorlesungen, von der alten 
itenorganisation her bis ins 19. Jahrhundert hinein 
lten geblieben. Im .Jahre 1781 hatte Fr iedr ich  
)lai ,  der beriihmte Berliner AufklBrer, Gelegenheit, 
3 Wirksamkeit an der Wiener Universititt zu beob- 
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achten; folgendes Augenblicksbild findet sich in seiner 
gossen Reisebeschreibung (IV, 57 ff.): Im philosophi- 
schen Horsaal waren etwa 200 Zuhorer; der Vortrag 
war gut, iii teressitnt und fasslich, aber die Horer ftihrten 
sich wie Knaben auf: ,Einige lagen auf den Banken. 
andere plauderten, andere gafften kindisch umher, au- 
dere nickten. Dies wird noch verstattet; damit aber 
diese angehenden Liebhaber der Weisheit nicht so laut 
werden, dass sie den Professor storen, so sitzt an  einem 
abgesonderten Ort, neben dem Katheder, ein gesetzter 
Student, fixctia philo~oplriac genannt, welcher, wenn sie 
zu laut wurden, aufsteht und sie erinnert, was sie 
ihrem Lehrer schuldig sind.'< 

Ebenso war das System des Studienzwanges an 
der a l t  b ni e ri SC h en UniversitBt in Uebung geblieben. 
Fr. Thiersch  hat den zweiten Band seines Werks ,,uber 
gelehrte Schulen mit besonderer Rncksicht auf Bayern" 
(1827) zum grossten Teil der Aufgabe gewidmet, die 
Heillosigkeit des Systems, mit dem erzwungenen Aii- 
horen der Kollegien, dem ,Einstudieren der Hefte und 
Vorlesebucher auf die PrtifungenU zu zeigen, und fur 
die zu Mtinchen erneuerte Universitat den Anschluss an 
das von den Universitaten des Nordens durchgefuhrte 
Systeni der Freiheit als notwendig zu erweisen. 

Aus Erlangen stammt ein Bericht von K. V. Raumer 
(Geschichte der Padagogik, IV, 240ff.) uber den Erfolq 
der philosophischeii Zwangskollegien und der sich an- 
schliessendeii Priifungen, der sogenannten Fuchsen- 
examina; ferner uber die Errichtung eines Ephorats iii 
Erlangen fiir die Beaufsichtigung und Leitung der Theo- 
logiestudierenden: es bestand unter Leitung eines Pro- 
fessors, dem vier Repetenten fur die vier Jahrgange zur 
Seite standen, von 1833-1848. Es war den fleissigeii 
Studenten nicht minder verhasst und widernartig als 
den Unfleissigen. Er schliesst: .Wir durfen es uns nicht 
vcrhehlcn, dass die studierende Jugend jede Ton Re- 
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den angeordnete Beaufsichtigung und Regelung ihrer 
dien als einen Eingriff in die Studentenfreiheit be- 
:htet und deshalb Opposition dngegen macht, w#re 
auch noch so gut gemeint.u 

Ein wahres Musterbeispiel eines aus padagogischen 
:ksichten geordneten Universitatsstudiums bieten die 
nzos isc  hen  Rechtsfakultaten: ein festgeregelter 
diengang, der fur jedes Jahr die zu horenden Kurse 
schreibt; in der Wahl des Lehrers ebensowenig ein 
um moglich, da regelmtissig nur ein Lehrer fClr jedes 
h vorhanden ist; der Unterricht gebunden durch das 
gramm, das der Lehrer frtiher vom Ministerium zu- 
?rtigt erhielt, das er jetzt zur Approbation vorlegt; 
? regelmilssige Kontrolle des Besuchs der Vorlesungen 

Uebungen, eine jahrliche Mitteilung uber den 
dienfleiss an den Vater (bulletin xcolaire); endlich ein 
egelter Stufengang von Prufungen, die sich aufs 
s te  sn  die Kurse anschliessen: sie werden ailjuhr- 

in zwei Hlllften abgehalten von den Professoren, 
Bestehen der Priifung ist die Voraussetzung fClr das 

'steigen in den nnchsten Kursus; die PrClfung bezieht 
1 jedesmal nur auf den Inhalt des letzten Jahres- 
sus. Und der Erfolg? Man sollte denken, beisolcher 
iilmilssigen Gebundenheit konne es nicht fehlen, dass 
Durchschnittsergebnisse recht befriedigende seien. 

:r schon der rein Busserlichc Erfolg lasst nach dem 
icht bei L. V. Ssvigny (die franz. Rechtsfak. S. 187 ff.), 

niemand, der von Semesterprtifungen etwas erwartet, 
:elesen lassen sollte, viel zu wtinschen ubrig. Der 
zentsatz der Durchfallenden ist ansehnlich; variierend 
den verschiedenen Fakultilten zwischen I/:< und 

r#gt er  im Durchschnitt I/.,-11,. Bei der HiiuBgkeit 
Prfifungen und dem geringen Zeitverlust bei dem 

celnen Misserfolg (es wird baldige Wiederholung ge- 
itet), wird das Durchfallen leicht genommen, es wird 
ht als eine ernstliche Kntnstrophe empfunden, wie 
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bei uns, sondern als ein blosses Sitzenbleiben in der 
Klasse hingenommen. Die Leistungen wurden von dem 
Dekan der Pariser Fakultut so qualifiziert: die sehr 
guten Noten sind Ausnahmen, die leidlichen etwa 
die mittelmassigen und schlechten die grosse Mehrheit; 
manche Examinanden sind straflich unwissend, ja nicht 
wenige unterziehen sich dem Examen blos zum Schein, 
ohne uberhaupt eine Antwort zu geben, nur um den 
,Bestimmungen des Reglements zu gentigenu: eine k l e -  
liche Situation fur denExaminanden und mehr noch filr 
den Examinator, der Zeit und Kraft einer Komodie 
opfern muss. Und wie viel Zeit! Der Exrtmendienst 
in Paris kostet dem einzelnen Professor, bei 6000 Prii- 
fungen, etwa 4-500 Stunden jtihrlich. 

Ich denke nicht, dass wir Ursache haben, auf 
solche Erfolge mit Neid zu blicken. Aber die Wirkungen 
des Systems reichen weiter. Der rein schulmrissige 
Charakter der Priifungen wirkt auf den Unterricht und 
das Studium zuruck; auch sie erhalten schuimiissigen 
('harakter. Selbstundigkeit des Arbeiteiis und Denkens 
wird nicht erreicht, ja kaum erstrebt; es handelt sich 
um ged&chtnismilssiges Lernen fiir die Prufung. Daher 
die Schiilerhnftigkeit der Auffassung bis zum Schluss, 
die auch noch in den Doktorarbeiten oft hervortritt: 
blosse Reproduktion, ohiie eigentliche Selbswdigkeit 
und produktive Kraft. 

V. Ssvigny schliesst seine Darstellung: ,Wenn 
wir eine Wahl zu treffen haben zwischen dem deutschen 
System der Vereinigung und dem franzosischen der 
'l'rennuiig der Berufsbildung von der forschenden 
Wissenschaft, so stellen wir uns voll auf den Boden der 
deutschen Anschauung, welche fur die wissenschaftliche 
Forschung fruchtbarer zu sein scheint, wie sie schliess- 
lich auch der Berufsbildung einen wahren und dauern- 
den Vorteil bringt.u 

Will man iiocli Ititssl an  d sehen? Auch hier finden 
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wir offizielle Lehrplane flir die Jahreskurse, der Besuch 
ist obligatorisch, am Schluss werden Prufungen abge- 
halten undNoten gegeben. Und der Erfolg? Von einem 
Kenner russischer Verhiiltnisse wird dartiber (in einem 
h c h :  die Reform der russischen Universitaten durch 
Gesetz vom Jahre 1884, Leipzig, 1886) mitgeteilt: 
,,Ueberall findet man die Klage, dass sich schon nach 
der Mitte des November die Auditorien leeren. Gut, 
wenn nach Neujahr bis Ende Februar einige Zunahme 
zu bemerken ist; aber dann fehlt es mit dem beginnen- 
den Arbeiten auf das Examen vollends an Zeit zum 
Besuch der Vorlesungen.' Eine grosse Rolle spielen in 
dem ganzen Betrieb ,lithographirte Vorlesungenu; sie 
werden um teuren Preis gekauft und geniessen offizielle 
Anerkennung: der Professor sieht die Nachschriften 
oder Stenogramme seiner Vorlesungen selbst vorher 
durch, um sie dann bei den Prufungen abzufragen. 
(S. Wff.). Ueber die Art, wie diese Prufungen abge- 
halten werden, findet man ebenfalls interessante, aber 
R-eilig erbauliche Mitteilungen. 

Endlich ein paar Stimmen aus Eng land  und Nord- 
amer ika .  Matthew Arnold zitiert in seinem Buch 
iiber die deutschen hoheren Schulen und Universititten 
,1874) ein Wort Laboulayes: Le payx d twamcnn, l'A1t- 
triche, e ~ t  prPci~emcat  celrti d a w  lcqucl 012 ne trnt;aille pan. 
Er ftigt hinzu: ,,Ich behaupte nicht, dass in Lundern wie 
Oesterreich und England, wo so wenig wahre Liebe ftir 
geistige Dinge vorhanden ist, Prufungen nicht eine 
Schutzwehr gegen Aergeres sind. Was ich sage, das ist: 
Liebe ffir geistige Dinge ist das, was uns notthut, und 
die werden Prlifungen uns niemals geben.u Und das 
Schlusswort: The  Freach uniccrxit!~ hcrx uo l ihrrt!~,  a11d 
the Etrglhh u~rirerwitiex 11arca 1 2 0  x c i e ~ c r ;  thc G e r m a ~ r  tirri- 
rerxitierr harv hoth. 

Der Amerikaner .I. M. H a r t  zieht in seinem Buch 
iiber die deutschen Universitgten (p. 264 ff.) zwischen 
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dem Verhitltnis des deutschen Professors zu seinen 
Horern und des amerikanischen Professora zu seinen 
Schtilern eine Parallele. ,,Die Kehrseite in dem Lose 
eines Professors in Amerika, die polizeiliche Verpflichtung 
und die Disziplin, fehlt in Deutschland ganz. Der deutsche 
Professor liest nur ftir solche, die willens und fahig sind 
ihn zu horen. Seine Beziehung zu den Horern ist die 
eines Gentleman, der zu einem andern spricht. Er ist 
nicht in beuttindiger Angst, sich mit Necknamen rufen 
zu hiiren oder sein Gesicht karrikiert zu sehen, seine 
niichtliche Ruhe wird nicht durch mitternachtliche 
Stilndchen gestort." 

Nach allem: das System, das unfehlbar alle 
Studenten zu verntinftigen, fleissigen und tugendhaften 
Menschen macht, ist bisher noch nicht erfunden; das 
deutsche System der Freiheit leistet dies nicht. Aber 
die Systeme der Bindung, Beaufsichtigung und Prufung 
leisten es ebenso wenig; auch die ungstlichsten Vor- 
kehrungen geben keine Sicherheit. Im Gegenteil, es 
wird zu fragen sein: ob nicht gerade die kraftigsten und 
tilchtigsten Elemente, die bei dem System der Freiheit 
gedeihen, bei dem System der Einsperrung Schaden 
leiden wiirden und ob nicht dieser letzte Schade &rger 
ware als der erste? Zugegeben, unser System taugt fiir 
90 oder 30 vom Hundert nicht; sie konnen die Freiheit 
nicht ertragen und lernen sie nicht recht brauchen. 
Wenn wir es Bnderteii, wenn wir eine schulmassige 
Verfassung an die Stelle setzten, und sie taugt such 
niir fiir 10-20 01, nicht, diese 10 -200J0 wiiren es aber, 
auf deiien unsere Kraft und Hoffnung stunde, die selbst- 
stiindigsten, tiichtigsten und freiesten Personlichkeiteii: 
hiitten wir bei der Veriinderung gewonnen? 

,5. D ic S t ud ie n da  ue r. Die offizielle Studiendauer 
ist iii Preiissen seit Ende des 18. .Jahrhunderts auf drei 
.Jahre festgesetzt worden. Dabei war es bisher geblieben, 
nur d;i.;s fiir die Mediziner drei weitere Studiensemester 
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gefordert wurden, zu denen in jungster Zeit noch ein 
viertes hinzugekommen ist. Und auch filr die Juristen 
ist jetzt ein siebentes Semester in Aussicht genommen, 
das allerdings durch die entsprechende Verkurzung des 
praktischen Vorbereitungsdienstes gewonnen werden 
soll. In Baiern wird tibrigens schon lange das Quadri- 
ennium gefordert, ursprtinglich mit Rucksicht auf den 
Wzeren ,  nur achtjuhrigen Gymnasialkursus: das erste 
Universitiitsjahr war der ErgAnzung der allgemein-. 
wissenschaftlichen Studien in der philosophischen Fakul- 
tiit bestimmt. 

Die thatsschliche Studiendauer geht auch im Norden 
uberail tiber die vorgeschriebene hinaus. Sie betrug 
in Preussen nach statistischen Erhebungen ftir die Jahre 
1886-1888: bei den evangelischen Theologen 7,85, bei 
den katholischen 10,70, bei den Juristen 7,47, bei den 
Medizinern 12,16, bei den Philosophen 1 1,16 Semester. 

An den UniversiUitskursus schliesst sich dann eine 
mehr oder minder lange Zeit p r  a k  t is  c h e r  Vorbereitung. 
In Preussen war bisher ftir die Juristen ein vierjahriger 
Vorbereitungsdienst vorgeschrieben, er galt thatsftchlich 
zugleich als eine Art Ersatz fur verlorene Universiuts- 
semester. Fur die Oberlehrer ist die iiltere Einrichtung 
des Probejahrs neuerdings durch die Vorlegung eines 
Jahres ftir die praktisch-pudagogische Ausbildung in 
einem Gymnltsialsemiriar erweitert worden. Auch filr 
die Theologeii hat man ein einjuhriges Lehrvikariat 
zur Einfuhrung iii das Amt fur notwendig erachtet. 
Endlich ist auch ftir die Mediziner durch die neue 
Prtifungsordnung von 1901 ein einjahriger Kursus 
praktischer Ausbildung im Assistentendienst an einer 
Universitiltsklinik oder einem offentlichen Krankenhaus 
eingefuhrt worden. 

Bei den Fakultibten herrscht im allgemeinen die 
h'eigung, der Verlungerung der offiziellen Studienzeit 
das Wort zu reden, besonders bei den Theologen und 
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Juristen. Vor aiiem wird die Nichtlinrechnung des 
Militurjalires auf das Triennium seit langem gefordert?) 
In  der That, man wird anerkennen mussen, dass dies 
Jahr  unter den gegenwSlrtigeii Verhaltnissen flir d s  
Studium verloren ist; und ebenso, dass das verbleibende 
und noch durch eine miliuirische Uebung verkurzte 
Biennium zur Vollendung eines eigentlich wissenschaft- 
lichen Studiums nicht ausreicht. Und so wird man 
nuch anerkennen mussen, dass die seit kurzem bei den 
Juristen geltende Bestimmung, das Dienstjahr nur mit 
einen1 Semester aiizurechnen, ihren guten Grund hat. 

Andererseits ist doch auch der  von Seiten der 
Praktiker geleistete Widerstand gegen die Verliingeruiig 
der offiziellen Studiendauer besonders durch Nichtan- 
rechnuiig des Dienstjahrs wohl verstundlich. So lange 
Anderen, die nicht dienen, in leerem Faullenzerturn 
hingebrachte Semester angerechnet werden, und das 
konnen wir ja nicht hindern, so lange wird e s  als 
Unbilligkeit empfunden werden, das Dienstjahr, ein 
Jahr  ernster Pflichterfullung, das fur die Entwickelung 
des Charakters und der Personlichkeit grosse Be- 
deutung hat, nicht anzurechnen.**) 

Dann aber mochte ich doch such a n  eiu allge 
meines Bedenken gegen Verltlngerung der offiziellen 
Studiendauer erinnern: die weitere Hinausschiebung des 
Eintritts in eine selbstAndige Lebensstellung. In 
fruherer Zeit kam der tuchtige junge Mann vielfach 
schon vor der Mitte der 2Oer Jahre zu Amt und Brot: 

W )  > I .  Kilhle  r, tlic LTiiivers. und das offentliche Lehen, S. 31 ff. 
(; o l d s c  li iii i d t ,  Rrchtsstiidiiini iiiid Priifiingsordnung, pnssinc. 

**) Vollig gcrcchtfcrtigt ibt die Forderiing Ktihlers, deii 
1)iciiendeii iiiich ii1)c.r (Ins scdis ta  Jahr  Iiiiiaiis Benefizien zu gtb- 
wahreii. Und noch Eiiis: die Verpflichtung, wahrend d e s  Dienst- 
jahres Vorleuunpcii nnziiiiclinieii iiiid zu tmzahlen, ist  ab  gegen 
die giitcbii Sittcn verstosstwi aiifziiheben. IXspensiert man riil 

i~iitlt*ren (;ruiidcii voii tlicser Vcrpfliclitiing, so ist der Milittirdieiiet 
dcbr Ivpitiriistt~ von allcii Griirid~n. 
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gegenwartig wird das Ziel bestenfalls gegen Ende der 
Wer, oft erst in den 30er Jahren erreicht. Der Schul- 
kursus hat sich, unter dem Einfluss des Abiturienten- 
estimens, immer mehr ausgedehnt, so dass jetzt dau 
20. 1-ebensjahr das Durchschnittsalter der Abiturienten 
ist: ebenso ist die Dauer des universitutsstudiums, auch 
durch den Militurdienst, verllngert; dazu kommt das 
Examensjahr. Dann folgt der praktische Vorbereitungs- 
dienst und zu allerletzt noch in vielen Fallen eine mehr 
oder minder ausgedehnte Wartezeit bei halber Be- 
schilftigung und halbem Lohn. 

Die Wirkungcii dieser Verhiiltnisse sind nach allen 
Richtungen unert'reulich, fur den Einzelnen und die Ge- 
samtheit. Abgesehen von einem schon fruher (S. 160) 
bertihrten Punkt, der Verengung des Rekrutierungs- 
lwzirks der Studierenden, kommt folgendes in Betracht. 
Kraft und Drang zum Beginn einer selbstundigen prak- 
tischen Thatigkeit ist bei der normalen Natur um die 
Mitte der 20er auf der Hohe. Der Mut, sich an be- 
deutenden Aufgaben zu versuchen, die Fahigkeit, sich 
selbst durch solche Thatigkeit zu bilden und seine 
Kraft zu steigern, ist nie grosser; in den .Wer Jahren 
beginnen sie schon nachzulassen; der Mut und die 
Kraft, Erfahrungen zu machen und zu nutzen, die 
FiLhigkeit, Fehlschlilge zu uberwinden, sind im Zurllck- 
gehen, die Horner muss man sich in jungen Jahren ab- 
laufen, nachher thut's zu weh. Kein Zweifel, dass 
durch diese verspiltete Anstellung das Gesamtkapital 
nii nationaler Krnft und Leistungsfuhigkeit einen grossen 
Verlust erleidet; was konnten all die jungen Munner, 
die in unzuliinglicher Heschiiftigung und Stellung die 
schonsten Jahre jugendlicher Vollkraft versitzen, leisten, 
wenn sie vollen Spielraum fur die vorhandene Energie 
hutteii. Man nehme einen Mann wie Alfried Krupp, den 
Grunder der Esscner Werke: was fIir Arbeiten und 
Kilmpfe lagen hinter ilim, als er  das Lebensalter er- 
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reicht hatte, wo der Studierte noch als Referendar oder 
Assessor unentgeltliche Schreiberdienste verrichtet oder 
als Schulamtskandidat zu ersten ,unterrichtlichen Ver- 
suchenU zugelassen wird. 

Uiid fur den Einzelnen werden diese Jahre unfrei- 
willigen Brachliegens zu einer wirklichen Pein. Kommt 
dazu noch die Notwendigkeit, sich zu schicken und zu 
bucken, aufzuwarten und zu antichambrieren, sich mit- 
leidige oder grobe Abweisungen gefallen zu lassen, so 
wird diese Zeit fur einen stolzen und hochgesinnten 
Mann zu einem wahren Fegefeuer. Mancher Lehramts- 
kandidat mag schon den Tag verflucht haben, da er 
den Entschluss fasste zu studieren; und mit gelahmten 
Schwiiigen, versesseii, vertirgert, verbittert tritt er 
endlich ins Amt, in das Amt, das Frische und Heiterkeit 
des Gemuts mehr als jeder andere Beruf fordert, wenn 
es nicht dem Inhaber und seinen Pilegbefohlenen zur 
Plage werden soll. Und noch Eins: verspatete Selbst- 
stilndigkeit hat verspiltete Familiengrundung zur Folge 
oder Verzicht. Die mannigfachen ublen Wirkungen, die 
hieraus entspringen, bedfirfen nicht der Ausfuhrung. 

h. Die Ferien.  In den Verhandlungen Ilber Aus- 
clohnung der Studieiidauei. ist von den Praktikern ofters 
tlarauf hingewiesen worden, dass eine Verlangerung der 
wirklichen Studienzeit auch durch eine Verktirzung der 
Ferien zu erreichen ware. Sie wtkrden jetzt vielfach 
bis fast auf die Il%lfte des .Jahres ausgedehnt, ohne alle 
Not; es sei daher durch eine intensivere Ausiiutzuiig 
des Trienniums die 'erforderliche Studienzeit wohl zu 
wreicheri. 

In der That, die Ferien sind Inng, und sie zeigen 
eine Neigung zu immer weiterer VcrlRngerung: Docenten 
und Studenten arbeiten in unerfreulichem circulus vitbxrrs 
an der Abbruckelung des Semesters; jene wollen nicht 
vor sich 1eereiidc.n Hiinkeii lesen, diese konneu dns 
I.:nde nicht iilnvnrten, vor allem, wenn einmal eine 
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Vorlesung geschlossen ist. Die Grossstadt und der 
Reisedrang unserer Zeit thun das Ihrige dazu: jene hat 
zum System der Monatsrniete statt der alten Semester- 
miete fiir Studentenwohnungen gefuhrt; die Eisenbahn 
macht es moglich, alle Ferien zur Heimreise zu be- 
nutzen, und verfahrt wohl auch durch billige Extrazuge 
zu verfrtihtem Aufbruch. So ist es geschehen, dass die 
akademischen Ferien, die im 18. Jahrhundert, wo sie 
uberhaupt mit der Sernesterordnung selbst erst ihre 
gegenwartige Gestalt erhalten haben, nur eine Pause 
von ein paar Wochen zwischen den beiden Semestern 
betrugen, bis auf 20 Wochen und dartiber sich ausge- 
dehnt haben: 6 bis 7 Wochen zu Ostern, 11 bis 12 Wochen 
Herbstferien, dazu 2 Wochen zu Weihnachten und 1 zu 
Pfingsten. 

Dass die tibertriebene Ausdehnung der Ferien den 
Studien gefahrlich wird, ist mir nicht zweifelhaft. 
Werden sie, und dazu scheint schon der Name aufzu- 
fordern, lediglich als der Ruhe bestimmte Erholungs- 
Zeiten aufgefasst, so werden sie zu einer schlimmen Schule 
des Nichtsthuiis. Es scheint mir daher durchaus Billi- 
gung zu verdienen, dass die Unterrichtsverwaltung der 
fortschreitenden Abbrockelung zu wehren sucht, freilich 
mit geringem Erfolg. . Vielleicht w#re es am wirk- 
samsten und angemessensten, wenn durch Rund- 
schreiben des Rektors in jedem Fall der Termin fiir 
den wirklichen Beginn und Schluss der Vorlesungen 
allen Docenten mit der Bitte um Nachachtung ange- 
zeigt wllrde. Dass die jetzt herrschende Willklir zum 
Wesen der ak~demivchen Freiheit gehore, mochte ich 
nicht behaupten. 

Andererseits W d e  ich doch auch einer ein- 
schneidenden Beschrtlnkung der Ferien nicht das Wort 
reden wollen. Es wird sich mehr um eine bessere Aus- 
nutzung als um eine erhebliche Herabsetzung ihrer 
Dauer handeln. Die Bedeutung der akademischen - 
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Ferien, ini Unterschied von anderen Ferien, die ledig- 
lich der Erholung von strenger Arbeit bestimmt sind. 
ist naturlich die, dass sie, ausser der auch hier unent- 
behrlichen Erholungszeit, freien Raum filr zusammen- 
hangendes wissenschaftliches Arbeiten geben. Hierzu 
dienen sie vor allem den akademischen Lehrern; ein 
gut Stuck der notwendigen wissenschaftlichen Arbeit 
wird sicher in den Ferien gethan, und ein Teil wird 
nur durch die Ferien ermoglicht. Aber auch dem Stu- 
denten geben sie durch Wegfall der, wenn auch viel- 
leicht nicht allzu sehr strapazierenden, so doch ab 
ziehenden und zerstreuenden Arbeit des Semesters, zii- 
sammenhaiigende Zeit fur selbstfindige Arbeit. Es wird 
sich darum handeln, dass e r  sie recht benutzen lernt. 

Am leichtesten ist es denen gemacht, deren 
Studiuni wesentlich auf litterarische Hilfsmittel gestellt 
ist. In schmierigerer Lage sind diejenigen, die mit 
einem grossen uusseren Apparat arbeiten, wie die Medi- 
ziner und Naturwissenschaftler. Indessen spielt doch 
auch da die wissenschaftliche Litteratur eine wichtige 
Rolle. Und auch fur andere Stucke der allgemein 
wissenschaftlichen und philosophischen Ausbildung wird 
einmal freie Zeit fur gesammelte Lekttire ein Bedurfnis 
sein. Wobei sich denn auch von dieser Seite die Un- 
entbehrlichkeit des Bucherbesitzes darstellt. 

Uebrigens konnte auch die Universitat der Ferien- 
arbeit iri mancher Hinsicht mehr, als sie es bisher thut, 
entgegenkommen. Die Ferienkurse, wie sie hie und da 
stattfinden, lassen wohl manche Erweiterung zu: ur- 
sprunglich in der medizinischen Fakultat einheimisch. 
haben sie dlm&hlicli auch in der philosophischen Boden 
gewonnen. Sie konnen, wie Milnnern der Praxis, die zur 
UniversitBt zuruckkehren, uin mit den Fortschritten der 
Wissenscliaft Fuhlung zu behalten, auch alteren 
Semestern gute Dienste leisten. Auch die Offenhaltung 
der Institute wiihrend der Ferien liesse wohl noch 
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manche Erweiterung zu. So konnten z. B. die mancherlei 
Laboratorien, die w#hrend des Semesters oft tiberftillt 
dnd, ftir Ferienkurse unter Leitung von Assistenten ge- 
bffnet sein. Sicherlich wtirde mancher ultere Student 
und vielleicht auch mancher Praktiker, dem jetzt die 
Mittel und Einrichtungen fur schwierigereUntersuchungen 
fehlen, von dem Angebot gern Gebrauch machen. Und 
dasselbe wird von den Bibliotheken und Arbeitsraumen 
der  Seminare gelten. Auch fUr junge Doktoren bote 
sich hier ein Feld lohnender Thatigkeit, wenn sie, als 
Ferienverwalter des Seminars, ein paar Stunden des 
Tags, auch mit Rat und Anleitung, den Nachsuchenden zur 
Verftigung standen; eine kleine Remuneration aus 
der Seminarkasse wLre ausreichend, ttlchtige Krafte 
zu gewinnen, sie wtirde gute Zinsen tragen; sind doch 
namentlich an den grossen Universitaten in den Gross- 
stlldten auch wahrend der Ferien bestandig hunderte 
von Studenten anwesend. 

Und noch Eines: auch einer ersten Berilhrung 
mit der Praxis mogen die Ferien dienen. Der Theolog 
hat Gelegenheit zu predigen; der Mediziner wird leicht 
fUr die Teilnahme an der Praxis eines Rlteren Arztes 
dankbare Aufnahme finden; so mag sich auch dem Juristen 
Gelegenheit bieten, in die Gerichts- und Anwalt- 
schaftspraxis mit bescheidener Arbeit hineinzugehen. 
Dem Philologen ist der Unterricht uberall nahe. Und 
der Naturwissenschaftler mag mit der Technik er- 
wtinschte und belehrende Bertihrung suchen, wie denii 
auch Exkursionen und Reisen ftir ihn zu den wesent- 
lichen Bildungsmitteln gehoren. 

7. Wahl  und Wechsel  d e r  UniversitHt. Es ist 
in Deutschland altes I-Ierkommen, dass der Student 
seine akademische Ausbildung nicht an einer Universititt 
vollendet, sondern nach einander mehrere besucht. In 
den tibrigen Landern ist es Regel, dass man die ganze 
Studienzeit hindurch einer Hochschule angehort; so in 

2i* 



Viertes Buch. 

Erigland und Amerika, so auch in den skandinavischeii 
Undern:  der Student wird mit der Immatrikulation 
dauerndes Glied dieser Universiut, er  tritt zugleich in 
ein collegc oder einen Nationsverband ein, dem er 
Jahre lang angehort; und als Graduirter bleibt er  zeit- 
lebens stimmberechtigtes Mitglied der Universitiit. 

So wertvoll solche dauernden Beziehungen sind, so 
wird man die Sitte der akademischen Wanderung, wenn 
sie innerhalb gewisser Grenzen bleibt, doch fur  eine 
gute und der Bildung forderliche ansehen durfen. 
Freilich werden diese Grenzen heutzutage nicht selten 
ilberschritten. Wer in 3 oder 4 Jahren 5 oder 6 Uni- 
versitllten durchwandert, wird nirgends heimisch und 
kommt schwerlich zu einem ruhigen und gedeihlichen 
Studium. Aber 2, 3 oder auch 4 mit verstandigem Urteil 
gewahlte Universitaten besuchen, das wird nach mehr 
als einer Richtung Gewinn bringen, sowohl fur die all- 
gemein-menschliche als fur die wissenschaftliche Aus- 
bildung. Fur die menschliche: es giebt keine Zeit, wo 
die Beruhrung mit anderen Menschen und Verhiiltnisseii 
so fruchtbar fur die Weitung des Blicks und die Bildung 
des Wesens wTure, als die Jahre des akademischen 
Studiums. Lnd wir Deutschen haben hier noch be- 
sonderen Grund zum Wandern. Deutschland besteht 
aus zwei HUlften, Norden und Stiden, die durch Starnmea- 
verschiedenheit, zugleich durch das kirchliche B e  
kenntnis, die sozialen Verliultnisse, die politischen An- 
schauungen, endlich auch durch geographische Boden- 
gestaltung und Verkehrsbeziehungen sich durchgreifend 
untersclieiden. Es giebt keine bessere Gelegenheit, die 
andere Hiilfte unseres Landes und Volkes kennen zu 
lernen als durch ein paar mit offenen Augen dort zu- 
gebrachte Studiensemestcr. Man lebt sich mit Kommi- 
l i t one~~  uiid mit der sevolkerung ein, wie sputer nicht 
leicht. Dieser Austausch zwischen den Universitiiten 
in Nord und Siid, der in den letzten Jahrzehnten ein 
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gegenseitiger geworden ist, nachdem er  lange uber- 
wiegend die einseitige Richtung von Norden nach Suden 
hatte, ist fur unser ganzes Volksleben und auch fiir die 
politische Einheitsempfindung nicht ohne Wichtigkeit. 
Die Universitilten stellen auch jetzt noch durch ihre 
Freiziigigkeit die Einheit des deutschen Volkslebens 
~iel le icht  am greifbarsten dar. 

Aber auch fur die wissenschaftliche Ausbildung ist 
ein Wechsel der Unirersitilt von Bedeutung. Was dem 
alten Hnndwerk die Wanderzeit war, das ist dem 
Studenten die nkadeinische Wanderung; er  sieht, wie 
man anderswo die Dinge ansieht und treibt, und wird 
so von dem einengenden Einfluss der Schule frei; er  
tritt in Beruhrung mit einer Reihe hervorragender 
Milnner seiner Wissenschaft und gewinnt so zu ihr ein 
freieres und tieferes Verhilltnis. 

Cebrigens wilre doch nuch daran zu erinnern, dass 
die Verpflanzung auf einen anderen Boden unter Um- 
stirnden die Bedeutung einer Befreiung von allerlei 
hemmenden und niederziehenden Einflussen und Ver- 
hilltnissen haben kann, die am selben Ort viel schwerer 
zu erreichen wilre; es kommt wohl nicht allzu selten 
vor. dass der Wechsel der Universitilt den Charakter 
der Flucht vor seiner Umgebung und auch vor sich 
selber hat. 

Was die Wahl der Universitat anlangt, so wird sie 
naturlich durch die besonderen Verhilltnisse bedingt, 
durch personliche und Familienverhilltnisse, durch Art 
und Richtung der Studien; oder die Anziehungskraft 
eines Lehrers, eines Kreises von Genossen, auch einer 
Landschaft mag den Ausschlag geben. Ich will bloss 
eine Bemerkung uber grosse und kleine Universituten 
einfugen. Der Vorzug der grossen Universituten ist 
die reichere Ausstattung: hier sind die grossenInstitute 
und Sammlungeii, hier auch die grossere Zahl beriihmter 
Lehrer. Auch die geistige Atmosphttre pflegt in der 
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Grossstadt anregender zu sein; eine stagnierende Sumpf- 
luft, wie sie iii kleinen Studten sich bilden kann, mrd 
hier durch den schgrferen Luftzug des offentlichen 
Lebens verweht, der Student aus der Enge kleinlicher 
Interessen herausgerissen. Andererseits kann auch die 
kleine Universitut unver#chtliche Vorztige bieten. Der 
kleinere Kreis von Horern gestattet leicht ein engeres 
Verhiiltnis zu den Lehrern, die durch Aint und Ab- 
haltungen aller Art weniger in dnsprucli genommen 
sind. Im ganzen werden die Lehrer auch junger sein; 
in der ersten l i e b e  und Freude a m  Beruf stehend, sind 
sie dem Verkehr mit der Jugend mehr aufgeschlossen. 
Und dass die Poesie des Studentenlebens, und e s  giebt 
doch auch eine wirkliche und erfreuliche Poesie des 
Burschenlebens, in der kleinen Stadt dlein moglich ist, 
wer wollte so pedantisch sein es  ihr als Vorwurf anzu- 
rechnen :J 

Fur deii Einzelnen diirfte sich hieraus folgende Er- 
wugung ergeben. Im gnnzen wird es  geraten sein, fur 
den Anfaiig eine kleinere Univcrsittlt zu wAhlen, sei es 
die der Heiniiit, sei es eine stammfremde. Ein Heraus- 
treten aus dein Elternhaus erscheint mir, wo es  die 
Verhiiltnisse gestatten, durchaus wunschenswert. Ist 
hier, in ul~erse11barei.i Verhiiltnissen, bei grosserer Zu- 
giiiiglichkeit der Lehrer und aller Universitiltseinrich- 
tuiigen, eine gewissc Vertrautheit mit dem UniversiWits- 
leben und der Wisseiischuft erreicht, dann wird es  aii 
der Zeit sein, nii einen TYechsel zu denken. Vielleicht 
sucht mnli jetzt eine der grossen Zentrnluniversitiiten 
auf, neue Kindriicke wirken anregend, hervorragende 
Lelirer und Forscher lassen in die wissensclinftliche 
Welt iieue Blicke thun, Sammluiigen und Institute aller 
Art locken mit iseichercr Ausstattung. Die letzten 
Semester wird man iiaturlich auf der Universitut xu- 
bringen, wo muri die Prufung zu machen vorhat, vielleicht 
zuriickkehrciicl zii tlerselbeii, wo man die Studien be- 
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nnen hat. Von hier aus wird der Uebergang in die 
axis am leichtesten sich vollziehen, und zugleich bleibt 
! Beziehung aus der Praxis zur Universitat dann am 
iten lebendig. 

Besonders forderlich wird es sein, wenn man nach 
Uendung der Studien und der Priifungen noch ein 
mester oder ein paar fttr den Besuch einer gossen, 
ch besser vielleicht einer auslilndischen Universitat 
winnen kann. Die akademische pereg.l.inutio, die in 
heren Jahrhunderten tiblich war, nach Italien, Frank- 
ch,  den Niederlanden, ist heute seltener geworden, 
1s weil die heimischen Universitiiten eine solche Er- 
nzung weniger erforderlich erscheinen lassen, teils 
ch weil der praktische Vorbereitungskursus in der 
3imat festhalt. Um so hilufiger ist es, dass jetzt Fremde, 
ch Absolvierung des heimischen Kursus, deutsche 
uversit&ten aufsuchen, ein ehrenvolles Zeugnis ftir 
?se. Doch sollten auch wir jene Sitte nicht absterbe11 
men, um uns vor Einseitigkeit und Isolierung zu be- 
ihren. Am unmittelbarsten drangt sich dem Neu- 
ilologen die Notwendigkeit auf, im fremden Lande 
Lbst Sprache und Art des Volks zu studieren; man 
rf es als eigentlich unerlilsslich bezeichnen. Und wenn 
n daher etwas von Liebe und Verstlindnis fur fremde 
-t in unser von nationalem Hass und Dtinkel ge- ' 

hwollenes Zeitalter flosse, so wure das ein schoner 
[wachs zu anderem Gewinn. Den klassischen Philo- 
Jen und Archiiologen, und so den Historiker, wird eY 
erster Linie nach Italien und Griechenland ziehen, 
1 mit den Augen zu lernen, was ihnen allein sich 
enbart. Unsere jungen Mediziner gehen nach Paris 
d London, um die Kunst und Wissenschaft des Arztes 
d saniture Einrichtungen aller Art auf dem illteren 
dturboden zii studieren. Seltener kommen Theologen 
d Juristen heraus; auch ihnen wtirde die Weitung des 
icks fur menschliche Dinge nutzlich sein: der Theolog, 



der in einem Lande gelebt hat, wo die Religion nicht 
Sache des Landesregiments und darum mit {dem politi- 
schen .Wesen weniger als bei uns amalgamiert ist, wird 
mit grosserem Vertrauen zu ihrer eigenen Selbster- 
haltungskraft zuruckkehren. Und auch der Jurist wird 
vor der Gefahr des Verdumpfens in der Dunstsphfire 
des Dienstes und des Reserveoffiziertums besser ge 
schlltzt sein, der draussen politisches und geseiischaft- 
liches Leben in anderen Formen gesehen hat. 

DRITTES KAPITEL. 

Aufgaben und Mittel des Studiums. 

! . D a s  Ziel. ,Es ist der Ruhm Deutschlands, 
deutlicher als andere Volker eingesehen zu haben, dass 
die hochste wissenschriftliche Bildung nicht zu gut ist 
fur diejenigen, die in den offentlichen Dienst treten." 
Mit diesen Worten bezeichnet ein Amerikaner, Professor 
I'err y, die Idee des deutschen Universitatsstudiums. 
Tn der Thrtt, das ist die Meiiiiing: die Berufsbildung auf 
eigentlich wisseiiscliaftliche Bildung zu stellen. Wir 
konnen nicht hoffen und kaum wtinschen, dass aile 
Studierenden zu wirklichen Gelehrten, zu Mitarbeitern 
:in der Wissenschaft sich riusbildcn. Aber das halten 
wir fur wesentlich, dass Alle durch einen mehrjahrigen 
Aufenthalt in einem der Zentren unseres wissenschaft- 
lichen Lebens in unmittelbare Beruhrung mit dem 
Ixbeii der Wissenschaft treten. Wir sipd der Ueber- 
z~uguiig, dass Iniiger und taglicher Verkehr mit 
Jlrinnerii und Junglingen, die der Wissenschaft leben, 
:ii~:h fiir diejenigen, die nicht zu eigentlichen Gelehrten 
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itimmt sind, der geeignetste Weg ist, sie zu einer 
Ieren Auffassung ihrer Aufgabe zu erheben und zu- 
,ich ihnen die fiir den Beruf notwendige wissen- 
iaftliche Erkenntnis zu verschaffen. 

Das Ziel des Studiums konnen wir nun naher so 
3timmen. Es umfasst drei Stacke: 1 )  wissenschaf t -  
h e  Fachkenntn isse ;  2) die  Fahigkei t  zu selb- 
ind iger  w i s senscha f t l i che r  Arbei t ;  3) philoso- 
i s  e h e  Bildung. Wer diese drei Dinge von der 
iversitat mitnimmt, der wird sich sagen dtirfen, dass 
seine Studienzeit gut angewendet habe. 

Das Erste: w i s senscha f t l i che  Fachkenntnisse.  
s bedeutet sicheren Besitz der grundlegenden 
nntnisse in der Berufswissenschaft und Einsicht in 
e wesentlichen Aufgaben. Darin ist begriffen: die 
nntnis der wesentlichen Thatsrtchen und ihrer wissen- 
iaftlichen Konstruktion; die Einsicht in die Haupt- 
bbleme, besonders diejenigen, an deren Losung die 
ssenschaft gegenwartig arbeitet; endlich: die Einsicht 
den Gang der geschichtlichen Entwickelung, womit 

Seich die Kenntnis des Wichtigsten aus der Litte- 
ur gefordert ist. - Diese Dinge sind es vorziiglich, 

die eine nachfolgende Priifung sich richtet. 
Das Zweite: d i e  Fah igke i t  zu se lbs tandiger  

s senscha f t l i che r  Arbeit. Das bedeutet die 
rtigkeit, wissenschaftlichen Untersuchungen zu folgen, 

mit eigenem Urteil zu priifen, zuhochst sie selber 
zustellen und fortzuflihren. Die Aufgabe des Studiums 

nicht blos Lernen und Aufnehmen, sondern zur 
.bst&ndigkeit des Urteils, wenn moglich zur selb- 
ndigen Arbeit in der Wissenschaft vorzudringen. Ist 
; Letztere nicht von allen und nicht iiberall erreich- 
', so wird doch das Erstere durchaus gefordert: wer 
:ht die Erkenntnis mit ihren Voraussetzungen und 
[Inden selbstiindig zu entwickeln vermag, der hat 
ne wissenschaftliche Einsicht, sondern blos auf Treu 
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uud Glauben angenommene Meinungen. Die Voraus- 
setzung des selbstilndigen Urteils ist der Besitz der 
Methode, mit der in diesem Gebiet Thatsachen er- 
mittelt, Begriffe gebildet, Satze bewiesen werden, und 
darum wird ihre Erwerbung ein notwendiges Ziel des 
wissenschaftlichen Studiums sein. Mit ihr wird sich 
auch der Trieb zur Mitarbeit an der Wissenschaft ein- 
stellen: ein Werkzeug, das man handhaben gelernt hat, 
drlngt zur Verwendung. Und damit, mit der dauernden 
Fortarbeit an der wissenschaftlichen Erkenntnis, wke  
dann die letzte Probe auf das Exempel des akademi- 
schen Studiums gemacht. 

Vortrefflich hat H. V. S ybe l  dies Moment be- 
zeichnet: nicht das sei die Forderung, den ganzen 
Umfang der Wissenschaft aus den letzten Queiien zu 
lernen; das ist unmoglich. ,,Aber dies ist wesentlich, 
dass der Studierende ein deutliches Bewusstsein voii 
der Aufgabe der Wissenschaft und von den Operationen, 
womit sie diese Aufgabe lost, gewinne; dies ist notig, 
dass er an einigen, wenigstens an einem Punkte diese 
Operationen selbst ausfuhre, dass er  einige Problenie 
bis in ihre letzten Konsequenzen verfolge, bis zu einem 
Punkt, wo er  sich sagen kann, es gebe nun niemand 
auf der Welt, der ihn hier und hieruber noch etwas 
lehren konne, hier stehe er  fest und sicher auf eigene11 
Fiissen und entscheide nach eigenem Urteil. Dieses 
Bewusstsein mit eigenen Mitteln errungener Selbst- 
stundigkeit ist ein unschatzbares Gut. Es ist beinahe 
gleichgiltig, welchen Gegenstand die Untersuchung zu- 
erst betroffen, die dazu gefuhrt hat: genug, sie hat an 
einem noch so kleinen Punkt die Abhangigkeit von der 
Schule clurchbrochen, sie hat die Krilfte und Mittel er- 
.probt, mit denen von nun an jedes neue Probleni er- 
grill'eri und zu gleicher Losung gefuhrt werden kann, 
sie hat inmitten der frohlichen Jugendzeit den Jungling 
zuin hlunne gereift." 
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Das Dritte: phi losophische Bildung. Beim 
Abgang von der Universitat soll der Grund zu einer in 
vernunftigen Gedanken gegrtindeten personlichen Welt- 
und Lebensanschauung gelegt sein. Der Grund gelegt: 
sie wird nicht vollendet sein; das Leben ist der letzte 
Lehrer der Philosophie. Aber das erwarten wir, oder 
sollten es doch erwarten durfen, dass wRhrend der 
Studienjahre das Nachdenken auf die letzten Fragen 
eingestellt worden ist, dass eine ernsthafte Beschafti- 
gung mit der Philosophie, ein wirkliches Ringen um 
feste Grundgedanken stattgefunden habe. slosse Fach- 
wissenschaft, ohne Philosophie, giebt noch kein An- 
recht, sich dem ftihrenden Teil des Volks zuzurechnen; 
dazu gehort der Besitz leitender Ideen, Ideen uber 
Gestalt und Sinn des Lebens und der Wirklichkeit 
uberhaupt. 

Das ware das dreifache Ziel des Studiums; und 
demgemass ist die Sufgabe, die es stellt, eine dreifache : 
lernen, forschen, philosophieren. Le rnen  : die vor- 
handene Wissenschaft nachschaffend aufnehmen; 
forschen:  an irgend einem Punkt der vorhandenen 
Erkenntnis bis auf den Grund nachgehen oder Uber sie 
hinausgehen ; philosophieren : die Erkenntnis zu einem 
Ganzen abrunden und aus Ideen deuten. 

Wobei denn gleich noch ausdriicklich betont werden 
mag, was zwar selbstverst&ndlich ist: dass jedes wissen- 
schaftliche Studium mit dem Lernen beginnt. Es giebt 
jederzeit junge Leute, die da meinen diese Stufe tiber- 
springen zu konnen, die gleich zur Produktion eilen. 
Und zwar in doppelter Gestalt: es giebt unruhige Kopfe, 
die die Wissenschaft reformieren wollen, ehe sie sie 
gelernt haben; besonders die Philosophie ist mit solchen 
geplagt. Und es giebt andererseits Leute, die, ehe sie 
noch in dem (:ebiet ihrer Wissenschaft sich recht 
umgesehen liaben, sich sogleich wie eine Art gelehrter 
Maiilwiirfe irgendwo eingraben, um irgend ein Problem 
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mit bohrendem Scharfsinn oder langwieriger Snmmel- 
arbeit ttufzulosen. 

Fiir die erste Art hat F i c h t e  in der dritten Vor- 
lesung tiber das Wesen des Gelehrten, die vom angehen- 
den Gelehrten, insbesondere vom Talent und Fieiss 
handelt, sehr lesenswerte Betrachtungen: ,,Selbstbe 
schauung, Se1l)stbewunderung und Selbstlobpreisung - 
bleibe die letztere auch innerlich - und der aus ihnen 
entspringende Unfleiss und die Verschmilhung des in 
der Niederlage der gelehrten Bildung schon Vorhandenen 
zeugen sicher von Mangel an wahrem Talent: sicli 
selbst vergessen und verlieren in der Sache und vor 
ihrem Gedanken zu keinem Gedanken an sich selber 
kommen konnen, ist die unabtrennliche Begleitung des 
Talents.' Und von den Erzeugnissen der fdschen 
Genies, ,denen ihr krilftiger Hochmut und Eigendunkel 
und der verzweifelte Vorsatz, der Natur zum Trotz fiir 
eine ungemeine Natur zu geltenu, statt der wirklichen 
auf die Sache gerichteten GenialitBt'als Antrieb dient, 
urteilt er: es sei ,entweder etwas, was sie selbst auf 
eigene Hand sich ausgedacht, oder sich einfallen ge- 
lassen haben, das sie zwar selbst nicht verstehen, woron 
sie jedoch hoffen, dass es neu, frappant, paradox er- 
scheinen und darum weit glunzen werde, und womit sie 
sich nun auf gutes (iluck auf Abenteuer begeben, in der 
Hoffnung, dass imverfolg sie selbst, oder andere einenSinn 
darin entdecken werdenu, oder ein von anderenEntlehntes, 
das aber, durch sehr kiinstliche Verdrehung und Ver- 
schiebung unkenntlich gemacht, als etwasNeues erscheine. 

2. Die Mittel des  Studiums. Ich handle zuerst 
von den Mitteln, die der akademische  Un te r r i ch t  
zur Vcrfiigung s tcll t. den Vorlesungen und Uebungen. 
Von ihrem Wesen und ihrcii Formen ist im 2. Kapitel 
des vorigen suchs gehandelt wordeii. Hier gehe ich 
auf den (iebrnuch, den der Student von ihnen machen 
wird, mit einigen Hemerkungen ein. 
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Zuerst die Vorle sunge  n. Ihre Bedeutung fanden 
vir darin, dass sie dem, der den Zugang zu einer 
Wissenschaft sucht, in einer Reihe von Vortrugen eine 
iesamtansicht von der Wissenschaft bieten, wie sie in 
ler Personlichkeit dieses Lehrers Gestalt gewonnen 
iat. Die Wissenschaft tritt darin dem Horer als Funktion 
:iner lebendigen Personlichkeit entgegen, daher die 
ebendige Kraft, die von der rechten Vorlesung aus- 
reht: sie gewinnt leichter und schneller als ein Buch 
las Interesse fur die Sache und das Vertrauen zur 
Nissenschaft. 

Die Aufgabe des Horers wird nun sein: mit offenem 
jinn und eigenem Nachdenken das Gebotene erfassen 
ind verarbeiten. Er wird sich nicht beschranken auf 
!in blosses Anhoren und passives Aufnehmen, sondern 
ich durch den Vortrag zu eigener Mitarbeit, zum 
ebendigen Erfassen und selbstandigen Durchdenken der 
kagen anregen lassen. Dabei wird nichts hindern, 
lass e r  zu Gedanken kommt, die von denen des Lehrers 
$ich mehr oder weniger weit entfernen; kritische 
teflexion ist das Recht des Studenten, er  ist Horer, 
iicht Schuler. Der Lehrer wird geradezu wunschen, 
,eine Horer zu einer Art innerer Diskussion mit ihm zu 
Uhren. Und auch dem wird nichts im Wege stehen, 
lass diese innere Auseinandersetzung mit den vorge- 
ragenen Ansichten auch zu einer uusseren und hor- 
baren werde. Naturlich nicht wahrend der Vorlesung, 
i e  wurde dadurch zerrissen und unwirksam gemacht, 
vohl aber nachher, sei es in Form mundlich getiusserter 
h g e n  und Bedenken, die sogleich durch personliche 
Ierhandlung erledigt werden mogen, sei es in schrift- 
ich formulierten Fragen, die denn, wenn vorauszusehen 
st, dass sie aus dem Sinn eines grosseren Teils der 
lorer gestellt sind, auch zu einer riickgreifenden se- 
iandlung der Sache in einer folgenden Stunde Veran- 
assung geben mogen. Es wtire kein rechter Lehrer, 
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der nicht gern auf solche Fragen aus den1 Kreis der 
Zuhorer einginge. Besonders konnten Vorlesungen Tor 

einer kleinen Zuhorerzahi, wie sie ja  a n  den kleinen 
Universitaten huufig sind, dadurch einen intimen und 
personlichen Charakter gewinnen, der ihnen eine be- 
deutende und tiefe Wirksamkeit sicherte. Ob nicht auf 
diesem Wege jener Klage liber die Unfruchtbarkeit der 
Vorlesungen, die gerade von den kleinen Universitaten 
herlibertont, am wirksamsten Abhlilfe geschaffen werden 
konnte? Ich sehe nicht, was hier den Lehrer hindert, 
zur Aeusserung von Fragen und Bedenken, wenn sie 
nicht spontan hervortreten, auch seinerseits durch Fragen 
anzuregen und zu ermutigen; wer ein Auditorium von 
5 oder 10 Zuhorern vor sich hat, der wflrde, scheint 
mir, das eigene Interesse und das der Zuhorer a n  der 
Vorlesung steigern, wenn e r  einen Teil der Zeit auf 
einen solchen dialogischen Verkehr mit ihnen ver- 
wendete; nattirlich nicht in der Form schulmiissigen 
Abfragens, das ertrfigt der Student nicht: an sein 
Urteil, niclit an sein Gedachtnis miissen die Fragen 
sich richten. 

Ein altes Herkommen in den Vorlesungen ist das 
N a c h s c h r e i b e n .  Ich sehe keinen Grund e s  zu ver- 
werfen. Es ist leicht es verhohnen; Mephistopheles hat 
in bekannten, seitdem unziihligemal wiederholten und 
variierten Zeilen diesen Ton angeschlagen. 

Doch euch des Schreibens ja befleisst, 
Als diktiert' euch der heilig' Geist. 

Und der Pcliiiler nimmt in blodem Ernst den Rnt auf: 
Das sollt ihr mir niclit zweimal sagen! 
Ich dcwkt~ mir, wie viel e s  niitzt; 
Denn was inan Schwarz auf Weiss besitzt, 
K:iiin m:in getrost nach Hause tragen. 

Naturlich, niclit um ein meclianisclies Nachsclireibeii 
eines Diktats, niclit uni cleii 13esitz des Schwarz auf 
Weiss handelt es sich, nicht um die Moglichkeit, aus 
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cher Nachschrift Antworte11 auf kllnftige Examens- 
g e n  auswendig zu lernen, ein Gebrauch, der denn 
h l  auch heute noch nicht ausgestorben ist; ein 
ches Nachschreiben hatte freilich keinen Wert, keinen 
deren wenigstens als den einer Versicherung gegen 
amensunfalle. Es gieht aber auch ein anderes, ein 
lizioses Nachschreiben, ein Nachschreiben mit dem 
rstande, das nicht die Worter, sondern die Gedanken 
d ihren Zusammenhang festhalt und darstellt. Es 
rkt wie eine erste Form der Durcharbeitung des 
rgebotenen : die Disposition wird herausgehoben, die 
uptpunkte fixiert, in verktirzter Fassung das Ganze 
3 Gedankengangs dargestellt. Zugleich wird dadurch 
: Aufmerksamkeit erhalten und gescharft: die eigene 
tivitilt verhindert das Einschlafen, auch das Schlafen 
t offenen Augen, das beim blossen Zuhoren leicht 
[tritt. 

Und so hat dies Nachschreiben selbst seinen Nutzen 
habt, auch wenn das Nachgeschriebene niemals wieder 
gesehen wird, ganz wie ein Exzerpt geleistet hat, 
,s es sollte, blos dadurch, dass es  gemacht wurde. 
brigens mag es  denn doch auch geschehen, dass die 
chschrift, ebenso wie ein Exzerpt, fltr ein wieder- 
ltes Durchgehen und Durcharbeiten des Gegenstandes 
nen Wert hat. Mir haben z. B. Nachschriften von 
, n i  t z '  Vorlesungen tiber Plato und Aristoteles noch 
rnchmal Dienste geleistet. 

Und noch Eins: das Nachschreiben in der Vor- 
ung ist eine Vorubung ftir eine Leistung, die das 
ttere Leben von manchen nicht so gar  selten fordern 
rd, ich meine die Aufnahme einer Verhandlung, einer 
de, eines Vortrags durch Aufzeichnung der Haupt- 
nkte. S c h o p e n h a u e r  nennt die .lufzeichnungen, 
I e r  in Fichtes Vorlesungen mac-hte, Protokolle, mit 
hnischem Anklang: e r  mochte sich als Richter bei 
ier Vernehmung vorkommen. Nuii, ein Protokoll auf- 
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nehmen will auch gelernt sein. 'Mag also das Sacli- 
schreiben, wenn es sonst keinen Wert hiitte, doch 
diesem Zweck dienen. 

Das w&re es, was der Horer von der Vorlesung 
haben kann: Orientierung iiber den gegenwartigen 
Stand einer Wissenschaft durch Darlegung der wich- 
tigsten Thatsrtchen und der Grundprobleme, auch der 
verschiedenen Auffassungsweisen, wie sie geschichtlich 
geworden sind und sich gegenwilrtig gegentiberstehen. 
Der Gewinn allgemeiner Kategorien filr die Auffassung 
der Dinge wird vielleicht als der Hauptgewinn anzu- 
sehen sein. Dagegen kann die Meinung nicht sein, den 
ganzen Stoff der Wissenschaft sich durch Vorlesungen 
ubermitteln zu lassen. Und darum wird es  auf keine 
Weise nbtwendig sein uber alle Teile seines Fachs 
Spezialvorlesuiigen zu horen. Wollte ein Historiker, 
ein Philolog, ein Piaturwissenschnftler aiie Spezialvor- 
lesungen horen, die aus seinem Fach an  einer gossen 
Universitiit angeboten werden, so musste e r  freilich 
davon erdruckt werden. *) 

3. Die  Uebungen. Die Aufgabe der Uebungen. 
die das 19. Jahrhundert in so mannigfacher Gestalt her- 
vorgebracht hat, geht im wesentlichen auf die An- 
11:itung zu selbstandigeri  wissenschrtf t l ichen Ar- 
beiten. Handelt es sich in den Vorlesungen mehr um 
ein Lernen, so dienen die Uebungen dem zweiten Stuck, 
das wir als beschlossen in der Aufgabe des Studiums 
fanden, der Einfuhrung in die wissenschaftliche Arbeit. 
Vor allem gilt das von den eigentlichen Seminaren:  
sie sind die Pflrtnzschulen der Forschung; ihre besondere 

*) Ein hon mot, das Diogenes von1 An t i s  t h e n e s  uberliefert 
hat, mag hier eine Stclie finden Er antwortete einem jungen 
JIenscheii, der bei ihn1 horen wollte auf die Frage, wessen er du11 
Iirnotigt sei: ,,s@Ainciou xnrvot: xni j . p p c i o v  xnwou' xni nrvnxdiou 
z~rv~t - ,  rov voUv nrtPtp/nivtuv", fiigt 1)iogenes erkl&rend hincii. 
.Ivdein Stiidenteii, der zum ersteniiial in die Horslle tritt, ware 
das Wort ;uif das crstr Blatt seines Hefts zii schrniben. 
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Leistung ist die Einfuhrung in die Handhabung der 
w i s senscha f t l i chen  Methoden. Die Losung der 
Aufgabe gestaltet sich verschieden fur die verschie- 
denen Gebiete der Forschung, der Geschichte, der Phi- 
lologie, der Naturwissenschaft, der Mathematik; ihre 
allgemeine Form ist die: dass ein Meister der Forschung 
seinen Schillern Aufgaben stellt oder solche sich selbst 
zu stellen anleitet, deren Auflosung unter seiner Anlei- 
tung stattfindet; Kritik und Rat des Kundigen steheu 
den tastenden Versuchen der noch Unkundigen zur 
Seite. So lernen sie die Werkzeuge und Handgriffe 
der  Arbeit kennen und kunstgerecht gebrauchen. Das 
Ziel ist, dass der Schiiler selbst ein Meister wird, zu- 
niichst, dass er  selbstttndig wissenschaftliche Unter- 
suchungen machen kann; die Dissertation ist ihrer Idee 
nach das Probestiick, wodurch er  die erlangte Fiihigkeit 
hierzu nachweist. 

Es ist selbstverstitndlich, dass niemand, dem es 
um seine wissenschaftliche Ausbildung ernst ist, auf 
die Teilnahme an Uebungen verzichten wird. Auch 
wer nicht vorhat, sein Leben der gelehrten Forschung 
zu widmen, wer durch Neigung, Begabung, Lebenslage 
auf die AusIibung eines praktischen Berufs hingewiesen 
ist, wird es nicht versttumen, an der Hand eines 
Meisters sich in die Arbeitsweise der Wissenschaft ein- 
fuhren zu lassen. Und auch der sollte es nicht ver- 
silumen, dem der Betrieb iri einem Seminar fremdartig, 
kleinlich, von geringem oder zweifelhaftem Nutzen er- 
scheint. Es ist auf alle Falle geraten, die herrschende 
Arbeitsweise durch Ausubung kennen zu lernen, auch 
dann, wenn man den Beruf zu Hoherem in sich fuhit. 
Erst in der gemeinsamen Arbeit der Schule lernt man 
die eigenen Krufte kennen und schiltzen, wird man 
durch Messung an den Leistungen Andrer seiner selbst 
sicher. Der Autodidakt behalt leicht eine gewisse Un- 
sicherheit, auch wenn er  im Ilbrigen seine Kraft und 

'26 
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sein Verdienst recht hoch einschiitzt; oder vielmehr, 
die Ueberschatzung, die bei ihm so haufig ist, ist eben 
eine Folge der inneren Unsicherheit. Ein sinnreiches 
Wort H e r d e r s  sei ihm gesagt: 
Lerne die Lehren der Schule! Doch gleich der Leukothea Binde, 
Bist du ana Ufer gelangt, wirf in die Flut sie zuruck. 

Wichtig ist noch: die Teilnahme an Uebungen 
nicht zu lange hinausschieben, vielmehr so bald als 
moglich den Zugang und Anschluss suchen. Es giebt 
ja jetzt vielfach, besonders in der philosophischen 
Fakulttit, auch fur Anfunger berechnete Kurse. Die 
Uebungen geben sogleich, was der Anfllnger vor den1 
braucht, eine bestimmte Richtung fur das Arbeiten. Sie 
stellen die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt 
ein; und dass dies geschieht, dass man irgendwo zu- 
greift, ist von entscheidender Wichtigkeit. Ob man 
gleich am rechten Punkt einsetzt, darauf kommt es 
nicht so sehr an, als dass man irgendwo festen Boden 
unter den Fussen gewinnt. Sonst liluft man Gefahr, 
dass man von mannigfaltigen Interessen lange sich 
hin und herziehen lnsst und es schliesslich auf keinem 
Gebiet zu einem ernsthaften und fruchtbaren Arbeiten 
bringt. 

An Eines, was schon ofters beruhrt wurde, erinnere 
ich hier noclinials: man versuume nicht, die Uebung 
in k le ineren  Ausarbei tungen,  in Aufsatzen iihnlicli 
denen, welche die Oberstufe der Schule forderte, auf 
der Universitut fortzusetzen. Schon aus dem Grunde, ' 
dass sie vielfach in den Prufungen verlangt werden. 
Wer Prufungsarbeiten, wie sie etwa fur die Oberlehrer- 
pruf'ung angefertigt werden, durchzusehen hatte, der ist 
oft grossem und zuweilen ftut unbegreiflichemUngeschick 
begegnet. Oft wird viel zu weit ausgeholt; ein wuster 
Buclierhnufen ist durchgegrtrigen, eine Masse Exzerpte 
dnraus zusammengetragen und zu einem Ubel verbundenen 
Ganzen zusnmmengcflickt. Statt den Kopf in die Hand 
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su nehmen, aber die Sache nachzudenken und seine 
3edanken in Ordnung zu bringen, hat sich der Kandidat 
n eine sinnlose Vieileserei geworfen, offenbar in der 
Heinung, es gehore zum Wesen einer ,,wissenschaft- 
ichen" Arbeit, dass man vor allem alle Blicher, die 
emals aber den Gegenstand geschrieben worden sind, 
;elesen oder doch in die Hand genommen habe, und 
:um Leichen, dass dies geschehen sei, irgend etwas 
Iaraus anbringe. Ware nicht die Uebung in kleinen 
hsarbeitungen darstellenden und untersuchenden 
2harakters jahrelang vernachlassigt worden, so wlirden 
iolche Arbeiten besser gelingen. Meditation, Disposition, 
Formgebung, Stil, das alles sind Dinge, die einrosten, 
wenn sie lange Zeit ungelibt bleiben. Es w&e eine 
licht undankbare Aufgabe flir jlingere Docenten, An- 
eitung und Gelegenheit zu solchen Ausarbeitungen zu 
;eben. Und vor allem ist hier den wissenschaftlichen 
bTereinen ein schones Feld zu fruchtbarer Thatigkeit 
:eboten; ich komme darauf noch zurilck. 

4. Die wissenschaf t l iche  Li t te ra tur .  Ihre Be- 
iutzung bildet neben der des akademischen Unterrichts 
;egennrilrtig ein notwendiges und wesentliches Stuck 
les Studiums. Die Aufgabe wird die sein: das Wichtigste 
bus der Littcrstur des Berufsfachs aus eigenem Gebrauch 
,o kennen zu lernen, dass inan sich darin mit Freiheit 
bewegt. 

Vier Gruppen von Werken lassen sich hier unter- 
cheiden : 

1 ) Die L e h r b  ti c li er. Die Aufgabe des akademischen 
Jehr- oder Handbuchs ist: den Stoff der Wissenschaft 
n sptematischer Ordnung voilstilndig darzustellen. 
plir die Studierenden wird es zweckmassig sein, zunachst 
i n  gutes Lehrbuch zur Grundlage des Selbststudiums 
,U machen, um darin, wie in einem Schulbuch, heimisch 
,U werden, aiidere nur daneben nach Gelegenheit zu 
ienutzen. 

26* 
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2) Xac  hs  ch l age  w e r  ke. Dahin gehoren Enzyklo- 
yiidien, Reallexika, Worterbticher, Stoffsammlungeii, 
Urkundenwerke U. s. W. Es wird die Aufgabe sein, 
auch diese wichtigen Hilfsmittel ailer wissenschaftlichen 
Arbeit auf der Universitat durch den Gebrauch kennen 
zu lernen. Selbst eine gelegentliche Stunde, zum Durch- 
sehen derartiger Werke verwendet, wird nicht ohne 
Frucht sein: nian weiss dann ungefiihr, wo man gegebenen 
Falls zu suchen hat. Und auch ftir spater ist maii 
orientiert; wer die Werke dieser Art kennt, ist eher in 
der Lage, sie auch aus der Ferne einmal zu benutzen, 
wenn er keine grosse Bibliothek zur Band hat. 

3) Qu el lens C h r i  f t en. In allen Geisteswissen- 
schaften bilden Quellenschriften die eigentliche Substanz 
der Wissenschaft: f'ur den Theologen die heiligen 
Schriften, fiir den Philologen die Schriftwerke des 
klassischen Altertums, fur den Juristen nahm das Corpus 
JurUI frliher eine iihnliche Stelle ein. Die Aufgabe ist 
hier: durch bestsndige Lekttire eine vollkommene Ver- 
trautheit mit diesen Werken zu erlangen. Die Sachen 
selbst lesen, nicht Bucher uber die Sachen lesen, oder 
diese doch nur lieben und mit den Sachen, das wird der 
erste Rat sein, den man dem angehenden Studierenden 
nicht oft genug einschiirfen kann. 

Und hier fuge ich ein Wort ilber einen schon wieder- 
holt beriihrten Punkt ein: das  Bucherkaufen.  Der 
eigene Besitz ist die Voraussetzung fur den stitndigen 
(;ebraucli. Und also wird es eine unerlussliche Sorge 
sein, die notwendige11 Werke in guten Ausgaben aii- 
schaffen. Biicher sind das Betriebskapital des Stu- 
dierende~~;  und wie iiberall, so ist auch hier ein Arbeite!] 
mit maugellinfteri Werkzeugen und unzuliinglichem Be- 
triebskapital unproduktiv und unklug. 

Mit geborgte11 Buchern kann man nicht arbeiten 
wie mit eigenen, schon darum nicht, weil iiian sie nicht 
zum eigenen Crebraiicli sich eiiiricliten kann, mit Unter- 
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eichen, Randzeichen, Anmerkungen U. s. W. Ein Buch, 
dem die Spuren fruherer Arbeit bei der wiederholten 
kttire oder beim Nachschlagen den Weg weisen, er- 
ihtert den Gebrauch ungemein und hat darum 
ppelten Werth. Wer seine Mittel zu Rate halten muss, 
-d auf die Gelegenheit zu antiquarischen Ankaufen, 
2h auf Auktionen achten; namentlich in den Zentren 
*d es moglich sein, auf solche Weise auch mit be- 
ieidenem Aufwand sich eine ausreichende Blicher- 
nmlung zu verschaffen. Im iibrigen wird nattirlich 

Seminarbibliothek den Beruf haben auszuhelfen, 
mentlich auch die gqossen Sammlungen und Nach- 
ilagewerke zu tiiglichem Gebrauch darzubieten. 
I Spruch mittelalterlicher Schulweisheit mag die 
chtigkeit des Bticherbesitzes, die von den Studieren- 
1 durchweg unterschatzt wird, einschiirfen: 

Ifaurit aqunm crz'bro, qzci dixcerr rult ~ i n e  librn. 
4) Eine vierte und letzte Litteraturgruppe ist die, 
sich auf die  Gesch ich te  d e r  e igenen  Wissen- 

haf t  bezieht. Die Wissenschaft lebt nur in dein 
whichtlichen Prozess ihrer Erzeugung, und niemand 
1n fur die Wissenschaft der Gegenwart ein volles 
rstiindnis gewinnen ohne Einsicht in ihre Vergangen- 
t. Man kann die Wissenschaft einem Baum ver- 
ichen: die gegenwurtige Arbeit ist gleichsam die 
mbiumschicht, worin der lebendige Umsatz stattfindet, 
?r auch der verholzte Stamm ist fur das Leben des 
umes notwendig; so fiir die Wissenschaft der alte 
rch die Tradition der Jahrhunderte geschaffene 
teraturbestand. 

Ftir das Studium der Geschichte einer Wissenschaft 
d wieder drei Gruppen von Werken wichtig. Zuerst 
jemeine Darstellungen, die eine Gesamttibersicht 
)en. Fur den Anfang wird eine kurze, in knappen 
;en das Wesentliche bietende Darstellung den bande- 
chen Werken mit ihrer verwirrenden Mannigfaltigkeit 
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vorzuziehen sein. Zweitens, biographische, vor allem 
auch autobiographische Darstellungen von Munnern, 
deren Leben und Schaffen in der Entwickelung der 
Wissenschaft die grossen Wendepunkte bildete. Sie 
zeigen den Zusammenhang der Forschung einerseits 
mit dem personlichen Leben, andererseits mit den 
herrschenden Zeitintcressen. Drittens, einzelne klassische 
Untersuchungen und Arbeiten, d. h. solche, die epoche- 
machend in den Gang der Anschauungen eingegriffen 
haben. Der Theolog, der Philolog, der Historiker, aber 
auch der Naturwissenschaftler, der Mediziner, der 
Mathematiker, er  soiite es sich nicht nehmen 
lassen da und dort aus d e i  verschiedenen Jahr- 
hunderten ein bedeutendes Werk, ein bahnbrechendes' 
oder auch ein typisches, herauszugreifen und zu 
lesen oder wenigstens einzusehen. Es belehrt ganz 
anders als eine geschichtliche Darstellung, es  fuhrt 
zu unmittelbarer Beruhrung mit der Vergangeii- 
heit, der Atemzug der Zeit weht darin; eine Dnr- 
steiiung ist, so treu sie sein mag, doch immer durch 
das Medium der Gegenwart hindurchgegangen und 
damit modernisiert. 

Ich betone nochmals: nicht blos die historischen 
Wissenschaften, sondern ebenso die ihrer Natur nach 
dogmatischen Wissenschaften sind geschichtliche Er- 
scheinungen iiiid nur als solche ganz zu verstehen und 
zu wiirdigen. Es wure zu wunschen, dass die Stu- 
dierenden auch hier fur die Geschichte ein lebhafteres 
Interesse, als es meist der Fall zu sein scheint, gc- 
wonnen; es wure wohl auch geeignet vor aiizu ein- 
seitiger Bewunderung des Heutigen und zu grosser 
Befangenheit in den jederzeit neuesten Theorien zu be- 
wahren. Vortrefflich hat H a r  n a c  k in seiner Rektornts- 
rede (1900) dlen die Pflicht historischer Studien ans 
Herz gelegt: ,,Vern~chliissigeri Sie die Geschichte nicht, 
die grosse Geschichte und die  Geschich te  I h r e r  
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Wissenschaf t .  Glauben Sie nicht, dass Sie Erkenntnisse 
einsammeln konnen, ohne sich mit den Personlich- 
ke i t en  innerlich zu beruhren, denen man sie verdankt, 
und ohne den Weg zu kennen, auf dem sie gefunden 
worden sind. Keine hohere wissenschaftliche Er- 
kenntnis ist eine blosse Thatsache; eine jede ist einmal 
erlebt worden und an dem Er lebnis  haftet. ihr 
Bildungswert.  Wer sich damit begntigt, nur die 
Resul ta te  sich anzueignen, gleicht einem Ghrtner, der 
seinen Garten mit abgeschnittenen Blumen bepflanzt.' 

Dasselbe fordert Goe the: ,,Man studiere nicht das 
Nitgeborene, sondern grosse  Menschen d e r  Vorzeit, 
deren Werke seit Jahrtausenden gleichen Wert und 
gleiches Ansehen behalten haben. Ein wirklich hoch- 
begabter Mensch wird das Bedtirfnis bazu ohnedies in 
sich fuhlen, und gerade dies Bedtirfnis des Umgangs  
mi t  grossen  Vorgi lngern ist das Zeichen einer 
hoheren Anlage.u Ein Wort, das unserer nach den 
jederzeit allerneuesten Meinungen so begierigen Zeit 
besonders gesagt ist. 

5. Die Form d e r  Lektiire. Zu fruchtbarem Lesen 
gehort zweierlei; das Erste: auffassen und merken, was 
der Autor denkt, das Zweite: urteilen und sich klar 
machen, wie uber die Sache zu denken sei, oder 
wenigstens, wie man selber uber sie denken wolle. 
.Jenes ergiebt die Grundform des philosophisch-histori- 
schen, dieses die Grundform des dogmatischen Studiums, 
die tibrigens nattirlich untrennbar mit einander ver- 
bunden sind. Ein paar Winke mogen dem angehenden 
Jiinger der Wissenschaft nicht unerwtinscht kommen; 
ich ffirclite, es wird viel vergeblich gelesen. 

1)  Mit d e r  F e d e r  in  d e r  Hand lesen. Blosses 
Lesen ohne die Gegenwirkung des Schreibens fiihrt 
nicht zum Ziel. Die Feder aber dient zu doppeltem 
Gebrauch. Der erste ist: Exzerpieren.  Man fasst den 
Inhalt in eine Summe, mit kurzen, scharf gepragten 
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Formeln. in logischer Disposition, ubersichtlich auch 
dem Auge, dargestellt. Vielleicht genugt schon der 
Ruchrand ein solches Inhaltsschema aufzunehmen. Ein 
Werk, dessen Inhalt man so herausprilpariert hat, pritgt 
sich zugleich dem Gednchtnis ein; man merkt, was 
man durch eigenes Denken geformt hat. Und fur eine 
Wiederholung bleibt ein solches Schema die bequemste 
Sttitze. 

Sodann dient die Feder zum A d n o t i e r e n .  Man 
zeichnet niit ein paar  Strichen die eigenen Gedanken 
auf und stellt sie gegen die des Autors, man kommt so 
zu etwas wie einer lebendigen Unterredung mit ihm. 
Oft genugt ein Wort am Rand, die eigene Stellung zu 
bezeichnen. Oder man sammelt Paraiielstellen aus 
demselben oder aus anderen Autoren dazu, oder That- 
sachen, die fur oder gegen die Ansicht des Autors 
sprechen, und so fort. Ein solches eindringendes 
aktives Lesen fordert die Einsicht und unterstutzt auch 
das Gednchtnis: Gedanken, zu denen man selbst Stellung 
genommen hat, priigen sich mit der Kritik ein. 

2) Mit b e s t i m m t e r  A b s i c h t  lesen.  Wer niit 
bestimmten Fragen an  ein Buch herangeht, dem sagt 
es mehr als dem, der blos so im allgemeinen und auf 
(ierathewohl liesst. Wer fragt, dem wird Antwort ge- 
gtlben: so hillt es die Natur; dem Physiker, der sie be- 
fragt, der sie mit dem Experiment ins Verhor nimmt, 
steht sie Rede; prrrdem intewoyatio dimidizm ecientiac. 
Ebenso halten es auch die Bucher: dem Frager geben 
sie Antwort. Die Fragen konnen mannigfacher Art 
sein; vor allem tritt der obige Unterschied hervor: 
Fragen die sich auf die Sache, und Fragen, die sich auf 
den Autor und seine W w k e  beziehen. Nan kann die 
Schriften des Aristoteles lesen, um aus ihnen die Natur 
der Dinge oder um den Aristoteles kennen zu lernen. 
Iin ersten Fall Iiaben wir das philosophische, im anderen 
Fall das philologische Intwesse, die sich ubrigens, wie 
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schon gesagt, nicht als sich ausschliessende Gegensatze 
verhalten. 

3) Wiede rho l t  lesen. Das wird vor allem am 
Anfang notwendig sein, um feste Grundlagen zu ge- 
 innen. Notwendig aber ist es aus zwei Rticksichten: 
um des Verstehens und um des Behaltens wiilen. Um 
des Verstehens willen: der Anfang des Buchs setzt das 
Ende voraus; dem Verfasser war es gegenwartig als 
das Ziel, zu dem e r  den Leser hinfuhren will. Der 
Leser wird also, wenn er  ans Ziel gelangt ist, zum 
Anfang zurtickkehren mtissen, um ihn nun, mit der ' 

Kenntnis des Ziels nochmals lesend, ganz zu verstehen, 
wie Schopenhaue r  dies in der Vorrede zu seinem 
Hauptwerk dem Leser als erste Bedingung des Ver- 
stRndnisses einscharft. Man kann es als stillschweigende 
Forderung jedes umfassenderen und schwierigen wi rkes  
ansehen. Zweitens, um des Behaltens willen: erst 
das zweite Lesen, das Erinnerungen wachruft, auf- 
frischt, erganzt und zusammenftigt, bewirkt dauernde 
Aneignung. 

Das ware der Weg zu fruchtbarem Lesen. Die 
blosse rasche, ziellose Vielleserei ftihrt Zn nichts, sie 
hinterlasst nichts als eine Masse unsicherer Reminis- 
cenzen, ein geschwuchtes Gedachtnis und das Gefuhl 
der Unflihigkeit zur geistigen Herrschaft tiber seinen 
Bewusstseinsinhalt. Zielstrebige Arbeit allein fuhrt hier 
wie tiberall ans Ziel. Vortrefflich sagt Rtickert:  

Zwei Hniften machen zwar ein Ganzes; aber merk: 
Aiis halb und halb gethan entsteht kein ganzes Werk! 

Daneben giebt es dlerdings einen andern Bticher- 
gebrauch, der auch sein Recht hat: das rasche Durch- 
sehen, um tiber Inhalt und Form eine allgemeine Orien- 
tierung zu gewinnen. Die Handbibliotheken, die auf 
unseren grossen I3uchersammlungen jetzt zur allge- 
meinen, durch keine Formlichkeit erschwerten Be- 
nutzung bereitgestellt sind, laden zur Erwerbung solcher 



410 Viertes Buch. 

Bticherkenntnis ein. Es ist immer ein Gewinn, wenn 
man die leeren Namen von Btichern, die durch Lekttire 
und Vorlesungen einem zugeftihrt  erden, in An- 
schauungen umsetzt, und sei es nur durch die iiusser- 
liche Ansicht und einen Ueberblick des Inhaltsverzeich- 
nisses; so ist es doch nicht mehr ein blosser Name und 
die Ruckkehr dazu erleichtert. 

6. Die Vortei le  des  gemeinsamen Arbeitens.  
Es kann in zwei Formen geschehen: 1) als privates Zu- 
sammenarbeiten Einzelner; 2) als organisiertes Zu- 
sammenarbeiten in wissenschaftlichen Vereinen. 

1) Das p r i v a t e  Zusammenarbe i ten  Einzelner 
ist eine hochst fruchtbare Sache; wenn die Teilnehmer' 
der Arbeit glucklich zu einander stimmen und sich er- 
ganzen, giebt es nichts Frohlicheres und Forderlicheres. 
Es handle sich um gemeinsame Lekttire: vier oder acht 
Augen sehen mehr als zwei, weil jedes von einem 
anderii Standort sieht, andere Kenntnisse und Interessen 
mitbringt. Dazu kommt der Wetteifer und steigert dus 
Interesse: jederwiil dem andern zuvorkommen, denSchatz 
entdecken und ihn den andern zeigen. 

So kann auch langweiliges Lernen und Repetieren, 
das ja doch nirgends zu entbehren ist, durch gemeiilsame 
Arbeit in  munteres Wettspiel umgewandelt werden. Ciid 
fremde Sprachen reden und schreiben lernen ist ja ohne 
die Gemeinscliaft lebendiger Rede tiberhaupt nicht mog- 
lich Auch der Briefwechsel konnte diesem Zweck 
dienstbar gemacht werden: was zwischen Schulern ver- 
schiedener Nationen hie und da versucht ist, konnte 
vielleicht mit grosserem Erfolg zwischen Studenten statt- 
finden; und auch die Anknupfung personlicher B e  
ziehungen auf diesem Wege wure nicht wertlos. 

2) Die wissenschaft l ichen Vereine. Sie haben 
sich in den letzten Jahrzehnten iii erfreulicher Weise 
entwickelt und sind jetzt ein Bildungsmittel von nicht 
zu unterscliiitzender Bedeutung. Schon darum sind sie 
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wichtig, weil sie Gleichstrebende zusammenfllhren; der 
Verein ist der Ort, wo man sich personlich kennen 
lernt und zwar bei der Arbeit kennen lernt; oft 
werden hier Beziehungen angeknupft, die flir das 
Leben dauernde Wirkungen haben. Dazu kommt 
dies: im Verein bildet sich, wenn er selbst dauerndes 
Leben gewinnt, eine Tradition des Studiums, die den 
Jungeren den Weg weist und sie gleich mit gutem 
Geist umfitngt, die Aelteren hebt und zum Hoher- 
streben ermuntert. In dieser Hinsicht sind auch die 
.alten Herrenu fIir die Vereine ein wesentliches 
Element. Dazu vermitteln sie die Beziehung zu den1 
Beruf und oft '  auch zur Universitilt, wie denn die 
iilteren W-issenschrrftlichen Vereine oft zahlreiche 
Docenten unter ihren alten Herren haben. 

Unter den Formen der Arbeit in den Vereinen 
steht der Vor t r ag  mit nachfolgender Diskussion 
obenan. FUr Einen wird der Vortrag unter allen Um- 
stiinden nutzlich sein, numlich fur den, der ihn hult; er  
notigt, einen bestimmten Gegenstand ins Auge zu fassen, 
seine Gedanken Iiber ihn zu sammeln, und, indem man 
sie andern verstundlich zu machen sucht, sich selber 
daniber klar zu werden. Ob dabei fur die Sache etwas 
herauskommt, ob Andere dadurch belehrt werden oder 
nicht, auf jeden Fall gewinnt der Verfasser dabei, und 
das wird schon als ausreichender und den Vortrag 
rechtfertigender Gewinn betrachtet werden konnen; gilt 
dasselbe doch auch noch fur manche gedruckte Arbeit. 
Uebrigens werden doch auch Vortrage nicht so selten 
sein, die den Horer fordern. Der Gleichaltrige wird 
den Mitstrebenden manche Dinge leichter klar und 
interessant machen, als der ihrer Sphare ferner stehende 
akademische Lehrer. 

Im ganzen dtirfte es sich empfehlen, die Vortrage, 
wenn moglich, frei zu halten. Nicht nur ist es dem 
Horer leichter, dem gesprochenen Wort als der vorge- 



lesenen Abhandlung zu folgen, auch dem Vortragenden 
erwuchst daraus ein Gewinn. Er wird genotigt, dns 
Wesentliche stark hervorzuheben, den Gedankengang 
scharf herauszuarbeiten und auf das Ziel zu richten. 
Der mundliche Vortrag, dem naturlich eine schriftliche 
Ausarbeitung zu Grunde liegt, stosst, was nicht zur 
Saehe gehort, ab: die tiberfiiissigen Episoden, die ver- 
queren Einfulle, die spitzfindigen Klllgeleien, die un- 
echten Schnorkel und Zierraten. Das Papier ist ge- 
duldiger als der Horer, die Feder umsttlndlicher als das 
Wort; sagen kann man nur, woftir man gleichsam mit 
seiner Person einsteht. 

Ftir die Diskussion mag es zweckhassig sein, die 
Summe des Vortrags in Thesen zu fassen, und ebenso 
von denen, die sie bestreiten, die Zusammenfassung 
ihrer Gedanken in Antithesen zu fordern. Sonst ge- 
schieht es leicht, dass man tiber ein Hin- und Herreden 
nicht hinauskommt und die Debatte nicht einmal dazu 
ftihrt, dass die Teilnehmer Iiber den Gegensatz ihrer 
Gedanken ins Klare kommen. Die mittelalterliche 
Uebung, die Disputation durch die logische Form zu 
binden, hatte ohne Zweifel ihr Gutes, wenn hier auch 
vielfach bei ubertriebener Strenge in der Form das 
sachliche Interesse zu kurz gekommen sein wird. 

Seben Vortragsabenden hatten ubrigens vielleicht 
eigentliche Dehattierabende ihr Recht. Eine Frage wlrc 
vorher auf die Tagesordnung zu setzen, so dass jedem 
Gelegenheit geboten wiire, Stellung dazu zu nehmen. 
vielleicht auch sie mit dem einen oder andern vorher 
zu besprechen. Die Diskussion wurde bald eine 
3iannigfaltigkeit roii Gesichtspunkten ergeben, es 
wurden sich verschiedene Grundrichtungen der An- 
sichten 1ier;iusstellen und so eine Kl&rung uber die 
moglichen Betraclitiiiigsweisen der Sache erreicht 
werden. Zugleich wurde sich ein Gewinn an formeller 
Gewandtheit rqeheii: die Uebuiig wurde die Fertigkeit 
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igern, fremde Gedanken rasch aufzufassen, ihre 
unde und ihre Motive sich klar zu machen, mit den ' 
;enen Gedanken dazu Stellung zu nehmen, die 
machen Punkte jener zu erkennen und darzulegen, 
: eigenen in geordnetem Zusammenhang zu entwickeln, 

zu Argumentationen zu formen: alles das Dinge, 
ren Wert wir lange Zeit vielleicht etwas unterschutzt 
ben. Das gesteigerte offentliche Leben wird uns ihre 
twendigkeit mehr und mehr aufdrungen.*) 

7. Die a l lgemeine  Bildung. Ausser der grund- 
hen Ausbildung in dem eigenen Fach stellt das Uni- 
raitutsstudium, wie wir sahen, noch eine zweite 
rderung : die Erweiterung und Vertiefung der allge- 
inen Bildung. Ich wiil auf zwei Stucke, die darin 
griffen sind, mit einem Wort eingehen: die Orien- 
rung auf den Gebieten der Nachbarwissenschaf ten  
1 den Abschluss der Erkenntnis in einer philoso- 
i s chen  Wel tanschauung.  

Es giebt kein wissenschaftliches Studium, das in 
r Isolierung gedeihen konnte. Jede Wissenschaft 
ht mit andern in unloslicher Wechselbeziehung, sie 
Zen einander als Htilfswissenschaften voraus. Um 
h die notwendigen Htilfen verschaffen zu konnen, ist 
ndestens eine nll8emeine Orientierung auf den an- 
mzenden ~ebieten'erfbrderlich. So bilden vor allem 

beiden grossen Gruppen von Wissenschaften, die 
turwisseiischaften und die philologisch-historischen, 
Grunde einheitliche Arbeitsgebiete, aus denen sich 
zelne Ausschnitte nur zu relativer Selbstundigkeit 
.auslosen lassen. Philologie und Geschichte lassen 
h nirgends trennen; und wieder, kein einzelner Aus- 
initt der Geschichte oder der Litteratur lusst sich 

*) Ileber den Wert solcher I'ebungen sehe man .J. St. Yill's 
obiographio, Kap. 3. Das Buch verdient ganz gelesen zu 
den; es giebt eine der interessantesten Bildungsgeschichten, 
wir uberhaupt Iiabun. 
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isoliert behandeln. Der moderne Phiiolog bedarf der 
klassischen Philologie, aber auch umgekehrt: wer das 
homerische Epos wissenschaftlich begreifen will, wird 
am deutschen nicht vorbeigehen, es sind homologe 
Bildungen, die auf einander Licht werfen. Und so kann 
der Theolog oder der Jurist nicht der Geschichte und 
der Philologie entraten; sein Gegenstand ist ja ein 
Ausschnitt aus der Geschichte und zwar der Geschichte 
vieler Volker; aber ebenso wenig kann der Historiker 
der Kenntnis der Religion und des Rechts, also der 
Arbeit des Theologen und Juristen entraten: was bliebe 
von der Geschichte eines Volks, wenn man die Religion 
und das Recht daraus striche? Also: das ganze Studien- 
gebiet eine Einheit, weil der Gegenstand zuletzt ein 
einheitlicher ist: die Geschichte des geistigen Lebens 
auf Erden. Alle Grenzlinien sind hier im Grunde nur 
provisorische, blos aus dem Gesichtspunkt der bei der 
Beschrilnktheit der Kraft unvermeidlichen Arbeitsteilung 
gezogen: die Aufgabe selbst ist eine einheitliche. - 
Und dasselbe gilt auch ftir die Naturwissenschaften, die 
Natur und ihre GesetzmiLssigkeit eine Einheit, ein 
Kosmos, in dem es keine trennenden Grenzlinien giebt; 
auch hier sind die Teilstriche nur aus Not und vorlllufig 
gezogen, bis sie in der vollkommenen Erkenntnis rer- 
schwinden. Aile fruchtbarste Arbeit geht darauf aus. 
die Einheit bisher getrennter Gebiete herzustellen. - 
Und schliesslich stehen auch Natur- und Qeschichts- 
wissenscliaften in innigster Beziehung, tausend Filden 
schiessen heriiher und hiniiber: das Menschheitslebeii 
dem Gesanitleben auf Erden und mit ihm der kosmischen 
Entwickelung eingefiigt: und umgekehrt: die Wissen- 
schaft von der Natur, wie jede Wissenschaft, nur vor- 
handen als ein geschichtlicher Prozess, als ein StGck 
geschichtlichen Lebens. 

Wie soll das akademische Studium der hiermit ge- 
s t e l l t e~~  Forderung entsprechen? Die Schule hat vor- 
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arbeitet, sie hat eine erste dgemeine Orientierung 
allen grossen Gebieten der Erkenntnis, in Geschichte 
d Sprachen, in Mathematik und Naturwissenschaft 
geben. Es wird die Aufgabe der UniverSitat sein 
?rauf fortzubauen. Freilich tritt hier die Arbeits- 
lung notwendig starker hervor. Doch darf sie nicht 
r Isolierung und Entfremdung ffthren. Dem entgegen- 
wirken wure vor allem die Aufgabe von Vorlesungen 
gemeinen Charakters. In der That sind in dieser 
micht die sogenannten publica ein nicht unwichtiges 
ick  des akademischen Unterrichts; sie werden auch, 
sonders an den grossen Universitaten, viel und dank- 
r benutzt. Dann aber dient die philosophische Fakul- 
; auch heute noch als allgemeines Bindeglied der 
issenschaften; ihre Vorlesungen werden von Stu- 
3renden aller Fakultaten besucht, von den Medizinern 
r allem die naturwissenschaftlichen, von den Theo- 
;en und Juristen die philologisch-historischen, von 
len die philosophischen und geschichtlichen Vor- 
iungen. Freilich ist nicht zu verkennen, dass der mit 
r fortschreitenden Arbeitsteilung immer mehr vor- 
ingende Spezialismus die Sache mehr und mehr er- 
hwert. Ich komme darauf weiter unten (V, 5) zurtick. 
er  bemerke ich nur noch, dass in einigemMaasse die 
~pulilr-wissenschaftliche Litteratur ftir das, was frtiher 
e Universitutsvorlesungen der philosophischen Fakultilt 
isteten, Ersatz bietet, indem sie die Ergebnisse der 
issenschaftliclien Arbeit in zuganglicher Form dar- 
Ait. Dabei wird es sich empfehlen, nicht so sehr zu 
m Bearbeitungen der berufsmassigen Popularisatoren 
. greifen, als auf gelegentliche Darbietungen der 
eister des Fachs in kleineren Vortrltgen und Aufsiitzen 

achten. 
8. Phi losophische Bildung. Alle Wissenschaften 

lden zuletzt eine Einheit, sie entspricht der Einheit 
!r Wirklichkeit. Ist das Universum ein einheitliches 
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System, so wird auch seine Erkenntnis zuletzt die Form 
eines einheitlichen Gedankensystems haben mussen. 
Wir nennen ein solclies System, das den Anspruch er- 
liebt, die Wirklichkeit mit letzten einheitlichen Gedanken 
zu umspannen und aus einer Idee zu deuten, Philo- 
sophie.  

Es ist hiermit gegeben, dass gegen Philosophie 
gleichgiltig zu sein niemand ein Recht hat, der auf den 
Namen eines wissenschaftlich gebildeten Mannes An- 
spruch mctcht. In ihr erreicht die wissenschaftliclie 
Erkeniitnis erst ihr Ziel; was wir, sofern wir von theo- 
retischem Trieb bewegt werden, suchen, ist nicht dieses 
oder jenes Bruchstuck, sondern ein Ganzes der Er- 
kenntnis der Dinge, ihres Zusammenhanges und ihres 
Sinns. Erst in dem Ganzen erha t  das Einzelne seine 
eigentliche Bedeutung; iiur wer die Einordnung seiner 
Wissenschaft in den Zusammenhang des Erkennens 
iibersiclit, ist vor Eiuseitigkeit und vor Ueberschiitzung 
geschutzt. Und noch in anderer Hinsicht ist jeder 
\visseiiscliaftliche Denker auf die Philosophie hinge 
wiesen: sie unrersucht die logisch-methodologischeii 
\'ornussetzungen wissenschdtlichen Denkens uberhaupt 
uiid gebt  damit den &fnssstab der Wahrheit. - Kant 
stellt von hier aus dem philosophischen Unterricht die 
Aufgabe: der1 Studierenden ein zweites Auge zu geben, 
zu dem fachwisserischaftlichen das Auge der philoso- 
phischen Kritik, wodurch sie beftiliigt werden, die Be- 
deutung und Tragweite der eigenen Wissenschnft fiir 
die Erkeiintiiis zu schiltzeii und zugleich ihren Ort in 
der Gesamtheit der rnensclilichen Lebenszwecke zu 
hcstiinmen. 

Hier tritt nun aber ein Eigentumliches hervor: 
Philosophie giebt es nicht in der Gestalt einer Wisseii- 
schaft mit allgemein :trierkanntem Bestand, sondern nur 
i n  (iestnlt verscliiedeiiartiger Versuche, die Einheit und 
den Siriii der Wirklichkeit iii Begriffe zu fassen und 
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auszusprechen. Mag man es darauf zuruckfuhren, dass 
die Wirklichkeit zu weit und zu tief fiir unsere Begriffe 
und zu -w-ieldeutig ftir unser Verstilndnis ist, oder darauf, 
dass die personliche Differenz der philosophierenden 
Subjekte so g o s s  ist: die Thatsache bleibt, dass das 
Weltbild in verschiedenen Philosophien eine unendliche 
Verschiedenheit zeigt. Sie ubt auch auf das Studium 
der Philosophie ihren Einfluss. Er tritt unter anderem 
darin zu Tage, dass hier das Lehr- und Handbuch eine 
viel geringere Bedeutung hat als in den tibrigen 
Wissenschaften, dass das Studium der Philosophie tiber- 
haupt mehr von der Uegenwart losgelost ist: die 
grossen Philosophen aller Zeiten sind ihre wahren 
Lehrmeister. 

Kan  t sagt einmal: in der Philosophie gebe es 
keine Klassiker. Ganz recht, es giebt keine Normal- * 

denker, wie es in Hinsicht auf die Sprache Normal- 
autoren giebt. Andererseits aber giebt es grade in der 
Philosophie, mehr als in den Einzelwissenschaften, 
Klassiker, Denker, die nicht veralten, so wenig als die 
grossen Dichter. Die wissenschaftlichen Forscher und 
ihre Werke veralten in gewissem Sinn, sie werden 
durch die weitere Forschung Uberholt, bis man sie nur 
noch im geschichtlichen Interesse studiert. Dagegen 
die grossen Pfadfinder der Weltgedanken, die Plato, 
Aristoteles, Spinoza, Kant, und wer neben ihnen eine 
Stellung behaupten mag, die bleiben die lebendigen 
Lehrer der Philosophie; sie behalten die Kraft, zum 
Denken uber die letzten Dinge anzutreiben und dabei 
zu leiten, vor den jederzeit Neuesten. Sie konnen 
darum nicht durch LehrbUcher vom Tage ersetzt 
werden. Und das wird auch auf den akademischen 
Unterricht in der Philosophie zurilckwirken; er  wird 
weniger als anderswo den Charakter der Anleitung zur 
Teilnahme an einer mehr oder minder fabrikmassig 
orgenisierten Arbeit haben, seine erste Aufgabe wird 

27 
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sein, zum Denken zu erregen und in das Verstandnis 
der grossen Meister einzufllhren. 

Fur den Einzelnen aber ergiebt sich daraus der 
Rat: sich vor allem mit ernstem Bemiihen in das 
Studium der grossen Denker zu vertiefen. Der nachste 
Weg zur Philosophie ist, dass man einen der Meister 
zum Fuhrer nimmt und mit seinen Gedanken Qber Welt 
und Leben sich innerlich auseinandersetzt, so wird man 
am ersten zur Einheit auch mit sich selber kommen. 

Das wuren die Aufgaben, die in dem Begriff der 
allgemeinen Bildung beschlossen sind. Dazu kame noch 
eine letzte: auch in der Dichtung und Kuns t  wird 
der Studierende nicht Fremdling bleiben wollen und 
durfen, auch sie bilden ein wesentliches Element des 
geistigen ~ e b e n s .  .Ta vielleicht pulsiert es zu Zeiten in 
ihnen stlirker als in der Welt der Begriffe. Der Geist- 
liche, der Lehrer, der Arzt, der Beamte, der zur Gegeii- 
wart lebendige Beziehungen gewinnen will, wird darum 
auch der Produktion der Gegenwart auf diesen Ge- 
bieten Teilnahme entgegen bringen. Er wird ein Urteil 
daruber zu gewinnen suchen, zwar vielleicht nicht das 
Urteil des technischen Sachverstundigen, wohl aber ein 
Urteil uber das menschlich Bedeutende in ihnen. Und 
so wird es also eine nicht abzulehnende Aufgabe sein, auch 
schon wiklirend der Studienzeit diesen Dingen Aufmerk- 
samkeit zu schenken, um so mehr als im spiiteren 
Wirkungskreis der Zugang zu ihnen oft nicht mehr 
ebenso offen steht. Wobei denn selbstverstandlich ist, 
dass auch hier die Vertrautheit mit dem Besten, mit 
dein wahrhaft Grosseii aller Zeiten wichtiger ist, als 
die mit dein jederzeit Neuesten. 

8. S tudienplan  und Arbeitsordnung. Wer an 
ein grosses und weitaussehendes Unternehmen heran- 
geht, beginnt mit einem Voranschlag der Mittel und 
Wege zum Ziel. Da es sich bei dem akademischen 
Studium uni ein schwieriges und kompliziertes Unter 
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iielimen handelt, dessen gltickliche Vollendung nur plan- 
\-oller und zielstrebiger Arbeit gelingen kann, so wird 
auch hier ein Voranschlag zu machen sein, in dem die Auf- 
gaben bestimmt und auf die verfugbare Zeit und Kraft ver- 
teilt werden. Plan- und ziellose Beschaftigung nach der 
Eingebung des Augenblicks flllirt hier so wenig als 
irgendwo im Leben ans Ziel. 

Das Ziel wird Lusserlich und in groben Umrissen 
durch die Priifungsordnung bezeichnet, die selbst wieder 
von den Forderungen des Berufs her bestimmt ist. Sie 
mag also einer ersten Orientierung llber die Aufgaben 
zu Grunde gelegt werden. Sodann wird es sichumden 
Entwurf der Studienfolge, die Verteilung der einzelnen 
Studienzweige auf die verfllgbaren Semester handeln. 
Im grossen wird die Folge durch das innere Abhangig- 
keitsverhnltnis der einzelnen Disziplinen bestimmt. Der 
Anfang ist mit den elementaren und grundlegenden 
Wissenschaften zu machen, um dann zu den auf diesen 
sich aufbauenden fortzuschreiten. So wird das medi- 
zinische Studium mit den allgemeinen naturwissenschaft- 
lichen, biologischen und anthropologischen Disziplinen 
beginnen; Anatomie und Physiologie geben die anschau- 
liche Grundlage der Kenntnis der Lebensvorgange; auf 
ihnen bauen sich Pathologie und Therapie auf, und die 
praktischen Uebungen in der Klinik machen den Schluss. 
In Rhnlicher Weise, wenn auch weniger streng, ist iii 
der theologischen und juristischen Fakultat die Studien- 
folge durch die Natur der Dinge selbst im grossen fest- 
gelegt: am Anfang stehen die grundlegenden historisch- 
philologischen Studien, dann folgen die dogmatischen 
und zuletzt die praktischen Facher. 

Schwieriger liegt die Sache in der philosophischen 
Fakultilt, und hier vor allem im Gebiet der philologisch- 
historischen Studien. Hier giebt es nicht einen durch 
die inneren Abhangigkeitsverhultnisse gebotenen Kursus: 
mnn knnn ungefiihr tiberall einsetzen, es ist, wenn man 

P7* 
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von den elementaren Voraussetzungen, die von der 
Schule mitgebracht werden, absieht, ein Studium ohne 
Anfang und ohne Ende; statt der Subordination herrscht 
Koordination. Und die Schwierigkeit wird gesteigert 
durch die Notwendigkeit, in welche die Oberlehrer- 
prufung versetzt : eine Mannigfaltigkeit von Fachern mit 
verschieden abgestuften Forderungen gleichzeitig zu 
betreiben. Kein Wunder, dass ein plan- und zielloses 
Studieren hier am hitufigsten vorkommt und ebenso 
seine Folge: uberlange Ausdehnung der Studienzeit oder 
auch Nichterreichen des Ziels uberhaupt. Man beginnt 
damit, der Neigung und dem Interesse folgend, sorglos 
ins Weite zu schweifen; verschiedene Dinge werden 
angefasst und wieder aufgegeben; endlich wird durch 
die aussere Notwendigkeit der Schluss aufgedrangt, 
man muss mancherlei Angefangenes liegen lassen, um 
rasch das fur die Prufung Notigste sich anzueignen. 
Oder man kann sich zu dem Entschluss, ein Ende zu 
machen, uberhaupt nicht mehr aufraffen; jedes Ding hat 
seine Zeit, so eine Prufung; und wenn die Zeit ver- 
passt ist, wiil der Mut dazu uberhaupt nicht mehr 
kommen. Um so wichtiger ist es, dass gerade hier 
rechtzeitig Ueberlegung des Moglichen und Notwendigen 
stattfindet, dass man sich klar macht: q&2 ferre rmlrcut,  
quid valeant liiimeri. 

Fruher wurde an manchen Orten eine Aufforderung 
zu solclier Ueberlegung und eine Unterstutzung dabei 
in Gestalt eines Studieriplans bei der Inskription uber- 
reicht. So viel ich weis~,  ist diese Uebung mehr und 
mehr abgekommen; blos das Lektionsverzeichnis der 
Universitiit wird dem Studierenden in die Hand gegeben 
und ihm uberlassen, sich daraus fur jedes Semester die 
ihm passende Auswahl zusammenzustellen. Dass sie nicht 
selten wunderlich genug ausfallt, ist Allen bekannt, 
denen Anmeldebucher durch die HBnde gehen. Vielleicht 
kuiinte doch etwas mehr geschehen, die Wahl auf den 
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rechten Weg zu leiten. Wenn man an die angstliche 
Genauigkeit denkt, womit die Stundenplane ftir die 
(:ymnasialstudien durch Konferenzen und Ministerial- 
beschltkse festgestellt werden, mit Feilschen und Markten 

. um jede Stunde, dann sticht dagegen die Sorglosigkeit, 
womit man die Ordnung des Universitiltsstudiums jedem 
Cnheratensten iiberlhsst, allerdings seltsam ab. 

Freilich, die ;lufgabe ist schwierig. Und durch 
Berathungeii in einer vielkopfigen Fakultat wird sie 
tiberhnupt kaum gelost werden konnen. Vielleicht 
hatten am meisten Wert rein private Entwurfe von 
Studiengungen, die einzelne Meister des Fachs fur ihr 
Fach. die verschiedenen Zweige der Philologie, der Ge- 
schichtsforschung, der Nnturwissenschaft U. s. W. auf- 
stellten, Entwurfe, worin sie mit der Freiheit, welche 
die Unverbindlichkeit giebt, sich so aussprhchen, wie 
sie sich privatim gegen einen angehenden Jtinger der 
Wisscnschnft, der sie um ihren Rat fragte. aussprechen 
wurden: uber allgemeine Voraussetzungen, notwendige 
Ziele. unentbehrliche Mittel, mogliche Wege des Zu- 
gangs,Beziehungen zu angrenzenden Wissenschaften u.s. f. 
J e  mehr solche Entwurfe zugleich die Form eines reflek- 
tierenden, kritischen Berichts uber die eigene Studienlauf- 
bahn nnniihmeii, desto grosser wurde ihr Wert sein: prae- 
crptn docunt. c~.rrmpla trahurat. Und damit konnten sich zu- 
g1eir.h knappe Orientierungen tiber die Entwickelung 
der Wissenschnft in der jungsten Vergangenheit ver- 
binden, wie sie z. s. das grosse Sammelwerk aber die 
deutschen Universithten aus Anlass der Chicago-Aus- 
stellung bietet. Manche unter diesen Abhandlungen, 
ich denke z. s. an die Artikel von Loofs tiber Kirchen- 
geschichte, von Eck uber Romisches Recht, von Wila- 
mow i t z iiher klassische Philologie, von Walde y e r  tiber 
Anatomie, von Virc  h o w tiber pathologische Anatomie, 
wfirden den Studenten gute Dienste leisten, indem sie 
ihn uber die herrschenden Richtungen, die hervor- 
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ragendsten Leistungen, die inneren Wandlungen des 
letzten Jahrhunderts orientierten. 

Fur den Einzelnen wurde es sich dann darum 
handeln, mit Hilfe solcher Beratung das fur seine be- 
sonderen Verhaltnisse Angemessene zu finden. Das 
Recht der Individualisierung des Studiengangs darf 
dem Studierenden nicht verkurzt werden. Dabei wird 
es sich empfehlen, auch den Rat solcher, die erst 
kurzlich diesen Weg gegangen sind, zu horen. In 
mancher Hinsicht ist ein Blterer Kommilitone vielleicht 
der beste Berater, den ein junger Student finden kann: 
er  kennt seine Bedrungnisse und Nothe aus eigener, 
jungster Erfahrung, er  kennt die konkreten VerhiLItnisse 
der Universitut, die einzelnen Lehrer, ihre Vorlesungen 
und Uebungen, was sie voraussetzen und was sie 
bieten. Und dann wure auch der alten Lehrer von der 
Schule zu gedenken: sie haben fur ihre Beratung den 
Vorteil, die personlichen Verhtlltnisse, die Interessen 
und Krufte ihrer ehemaligen Schuler aus langem Verkehr 
zu kennen. Sind sie selber mit der Wissenschaft und der 
Universitiit in lebendiger Beziehung geblieben, so 
werden sie besonders berufen sein, die ersten Schritte 
auch auf der neuen Bahn zu leiten. 

Ebenso wie fur dns ganze Studium, wird am 
Anfang jedes Semesters ein Arbeitsplan zu entwerfen 
sein: diese Disziplin Mittelpunkt der Studien, diese 
Vorlesurigeii und Uebungen, diese Lehrbucher, diese 
Aufgaben fur die Lektiire: ein bestimmter Autor oder 
eine Gruppe von Autoren U. s. W. Naturlich, dieser 
Voranschlag bleibt, ebenso wie der Studienplaii im 
gaiizen, I~eweglicli; was moglich und notwendig ist, tritt 
erst im Portgniig der Arbeit bestimmter hervor. Nur 
sollte man die Wnlil der Arbeit nicht uberhaupt dem 
Zufall oder der Eingebung des Augenblicks uberlassen. 
Auch eiii Schema der Tageseinteilung mag sich forder- 
lich erweiseii, es liult zur ~lustiutzuiig der Zeit an. Es 
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gilt, sich selber ein Pensum zuwagen, wie es bisher 
durch die Schule und nachher durch das Amt geschieht, 
dns Pensum ein Schutz gleich sehr gegen das Zuwenig 
und das Zuviel. Und eine Quittung tiber das geleistete 
Pensum in einem Tagebuch, das die Tagwerke kurz 
verzeichnet, wird auch seine Dienste thun. Nan weiss, 
wie sehr Goethe  darauf hielt, bei sich und bei 
Aiidern. 

Wichtig wird es sein, neben dem fachwissenschaft- 
lichen Studium auch fiir Studien allgemeineren Charakters 
einen bestimmten Raum vorzubehalten: neben dem 
Hauptfach dieses Nebenstudium in diesem Semester; 
ebenso thglich oder wochentlich bestimmte Stunden ftir 
digemeine Lekttire, Poesie, Geschichte, Biographien, 
oder was es sonst sei. hlan muss die Freude an diesen 
Dingen in sich lebendig erhalten und sich nicht durch 
einen Gegenstand ganz absorbieren lassen. Eine allzu 
einseitige Beschaftigung mit einem wissenschaftlichen 
Fach trocknet die Seele aus, so dass die Empfgnglich- 
keit ftir andere Interessen abstirbt. 

Naturlich gilt, was fur die Semester gilt, auch ftir 
die Fer ien ,  die selbstverstandlicli nicht blos der Er- 
holung oder gar dem stissen Nichtsthun bestimmt sind. 
Man wird sich bestimmte Aufgaben stellen, mit Tages- 
einteilung: einen Schriftsteller mit solchen Absichten 
und Hulfsmitteln lesen, eine bestimmte Untersuchung 
ausfuhren U. s. W. Besonders wird es eine den Ferien an- 
gemessene Beschitftigung sein, fur die allgemeine Bildung 
ein Mehreres thun, z. B. einen Philosophen, Kan t  oder 
Schopenhauer ,  deren Werke man ja in der Hand- 
tasche mitnehmen kann, zu studieren. Ein andermal 
bestimmt man die Ferien einem unserer grossen Dichter, 
( i oe the  z. B.: eine Welt ftir sich und zugleich mit 
Beziehungen nach allen Seiten, zu allen Wissenschaften; 
wobei es denn wieder die Frucht und den Genuss des 
Lesens erhoht, wenn man sich eine bestimmte Aufgabe 
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stellt, mit bestimmten Absichten und Fragen liest, viel- 
leicht eine Sammlung daraufhin anlegt; und gelegentlich 
findet sich wohl auch einmal ftir einen kleinen Vortrag 
ein dankbares Auditorium, z. B. unter den alten Mit- 
schillern, oder wo es sonst sei. 

Genug Iiber das Kapitel der Studienordnung und 
Zeiteinteilung. Der schwierigste Punkt in der Ordnung 
der Studien ist vielleicht: das rechte Gleichgewicht 
zwischen den allgemeinen Forderungen der ~erufs- '  
bildung und dem personlichen Interesse an der Wissen- 
schaft herzustellen. Es konnen hier Spannungen ent- 
stehen, die zu hartem Konflikt zwischen innerer Neigung 
und gusserer Notwendigkeit werden. Am haufigsten 
kommt er zu unserer Zeit wohl in der Gestalt vor, dass 
man ffir irgend ein Gebiet eine besondere Vorliebe ge- 
winnt; man baut sich hier mit einer Spezialuntersuchung 
an; der Lehrbetrieb der Universitiiten begtinstigt es. 
der Lehrer selbst ist gliicklicher Forscher auf irgend 
einem begrenzten Gebiet und zieht seine Schliler zur 
Mitarbeit. So geschieht es, dass uber der Freude an 
einer wissenschaftlichen Untersuchung, der Arbeit etwa an 
einer Dissertation, die Forderungen der Berufsbildung 
zurtickgestellt werden, bis die Staatsprtifung unliebsam 
daran erinnert, dass man zum Lehrer oder zum Arzt 
bestimmt ist, nicht zum Spezialforscher in einem 
Winkel der Philologie oder Bakteriologie. Die Prufungs- 
ordnungen sind uberall aus dem Gesichtspunkt ent- 
worfen, die Interessen der Berufsbildung gegen das 
einseitige Ueberwiegen der spezialistischen Forschung 
zu schutzeil, n-ie sie dem Arheitsbetrieb der Universi- 
taten als wissenschaftlicher Anstalten entspricht. Dem 
Einzelnen aber ist die Aufgabe gestellt, die rechte Mitte 
zwischen diesen beiden Tendenzen zu Anden: so der 
I~orschuiig sich hinzugeben, dass man die allgemeine 
-4usbildung im ganzen Umkreis des Fachs daruber nicht 
~crstiumt, andererseits so die allgemeinen Studien zu 
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treiben, dass man nicht in enzyklopadische Verflachung 
sich verliert, sondern irgendwo an die wissenschaftliche 
Arbeit selbst herankommt. I n  t m o  habitaudum, in multi8 
rerxmdum. 

Die dem Spezialismus entgegengesetzte Tendenz ist 
die des philosophischen Kopfes; auf das Allgemeine in 
den Wissenschaften, auf das, womit sie der Philosophie 
zugewendet sind, gerichtet, ist er gegen das Einzelne . 
als solches gleichgultig, neigt er  zur Unterschatzung des 
positiven Wissens. Und ihm verwandt ist die ktinst- 
lerische Anlage; abgestossen von dem Fragmentarischen . 
der Forschung, geht sie auf die Gestaltung eines Ganzen 
mit schaffender Phantasie. Auch hier tritt dann die 
Prufung, die die Eingangspforte zum Beruf bildet, mit 
ihren Forderungen der personlichen Neigung unliebsam 
entgegen, indem sie auf positive Kenntnisse, auf 
historisches Wissen, auf Zahlen und Daten dringt, alles 
Dinge, die bis dahin als zur ,Brotwissenschaftu gehorig 
geringschiitzt wurden. Mancherlei Verstimmungen gegen 
UniversitMswissenschaften und Universitatsbetrieb, wie 
sie in jungster Zeit laut geworden sind, haben in 
solchen Spannungen zwischen allgemeinen Ordnungen 
und personlichen Bildungsbestrebungen ihren Ursprung. 

Ein Wort Goe thes  mag dem zum Trost hierher 
gesetzt sein, der eben unter solchen Konflikten leidet: 
.Wer Bedingung fruh erfithrt, gelangt bequem zur Frei- 
heit, wem Bedingung sich spat aufdrangt, gewinnt nur 
bittere Freiheit.' So hart im Augenblick der Druck der 
Wirklichkeit und ihrer Lebensordnungen empfunden 
werden mag, der Mensch kann ihn nicht entbehren; 
leben und thLtig sein heisst auf die Umgehung wirken 
und von ihr Gegenwirkung erfahren. Darum gilt es, 
frflh lernen, sich in die Welt lind ihre Forderungen 
schicken und zugleich sich selbst in ihr behaupten. 
FUr den Studierenden bedeutet dies: alle Gerechtigkeit 
der Prufungsordnung erfilllen und dabei doch sich selbst 



und seinem Trieb zur Wissenschaft, seinem personlichen 
Bildungsstreben treu bleiben. 

VIERTES KAPITEL. 

Die Priiffingen. 

1. Wesen,  Arten und Formen  d e r  Prllfung. 
Der Behandlung der auf das Universitatsstudium folgen- 
den Prufungen schicke ich ein paar allgemeine B e  
merkungen vorauf. 

Unter einer Prufuhg wird die systematisch ausge- 
fuhrte Ermittelung des Standes der Kenntnisse und 
Fertigkeiten eines Pruflings durch einen Srtchverstilndigen 
verstanden. Dabei treten zwei ihrem Wesen nach ver- 
schiedene Arten von Prufungen hervor: Schulpr  Il fungen 
und S taa t s -  oder Amtspriifungen. Erstere sind ein 
rein interner Schulvorgang; sie wachsen aus den Zwecken 
des Unterrichts hervor und wollen ihm dienen, sie zeigen 
dem Lehrer den Stand des Schillers und geben ihm da- 
mit den Massstab zur Beurteilung des Fortschreitens 
und der Moglichkeit des Aufsteigens auf eine hohere 
Stufe; sie geben zugleich dem Schlller einen Antrieb, 
durch die Vorbereitung seine Kenntnisse zu befestigen, 
und Gelegenheit, seines Besitzes iniie zu werden. 

S t aa t s -  oder Amtsprufungen haben einen anderen, 
dem Unterricht fremden Zweck: sie dienen als Mittel 
der Auslese unter den Bewerbern um Aemter oder be- 
stimmte Berufe. Darum werden sie nicht von den 
Lehrern (wenigstens nicht von ihnen als solchen), sondern 
von eigens dazu bestellten Examinatoren nach einer 
amtlich festgestellteii Xorm iPrufungsordnung) abge- 
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halten. Ihr Zweck ist, zu ermitteln, ob jemand die fur 
einen Beruf oder ein Amt erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten besitze; von ihrem Bestehen ist die Zulassung 
in den Kreis der Bewerber um bestimmte Stellungen 
abhangig. Sofern ffir verschiedene Leistungen ver- 
schiedene Noten oder Grade erteilt werden, dient die 
Priifung zugleich der Klassierung der Bewerber. 

Eine Mittelsteilung zwischen den beiden Arten 
nehmen die akademischen  PrUfungen ein. Sie sind 
nicht Schulprufungen, der Unterricht wird mit ihnen 
abgeschlossen; aber sie sind, wenigstens bei uns, auch 
nicht eigentliche Amtsprufungen, sie verschaffen keine 
staatlichen Berechtigungen, ausser der zur Filhrung des 
Titels. Und dasselbe gilt von der Reifeprufung: sie 
wird am Schluss des Schulkursus von den Lehrern, 
aber unter ~ u f s i c h t  eines Staatsbeamten, abgehalten; 
sie hat nicht die Befiihigung fur ein Amt zu ermitteln, 
wohl aber die Fahigkeit und Reife fiir das Studium an 
einer Hochschule in Absicht auf die Erwerbung der 
RefAhigung fur die akademischen Berufe. Sie hat so 
etwas von dem Charakter einer allgemeinen Vorprfifung 
fur die spkteren Amtsprtifungen. 

Die allgemeine Form aller Prufungen ist, dass 
Fragen vorgelegt und beantwortet, Aufgaben gestellt 
und gelost werden. Dies kann wieder schr i f t l i ch  
oder m undli c h  geschehen. Jedes Verfahren hat seine 
Vorteile und Nachteile. Bei schriftlicher Prufung flndet 
mehr gesammelte Besinnung statt, es ist weniger dem 
Augenblick und dem Zufall iiberlassen. Vor allem bei 
grosserer selbstgewahlter Hausarbeit; hier hat der 
Kandidat am meisten Gelegenheit zu zeigen, was e r  
wissensclinftlich zu leisten im Stande ist. Freilich hat 
diese Form eineii Uebelstand: sie giebt, wenn die 
Arbeit nicht, wie es bei den Dissertationen oft der Fall 
ist, unter den Augen des Lehrers ausgefiihrt wird, 
keine sichere Gewuhr ftir die Selbstandigkeit der 



428 Viertes Bilch. 

Untersuchung, keine Garantie gegen unerlaubte Hilfe 
und litterarischen Diebstahl; kein Examinator ist gegen 
Tiluschung gesichert. Grosser ist die Sicherheit in 
dieser Absicht, auch nicht ~ollstilndig bei Arbeiten, die 
in der Klausur gemacht werden, wie es im Abiturienten- 
examen geschieht. Freilich leidet diese Form unter 
einen1 neuen Uebelstand: wo sie nicht, wie in der 
Reifeprufung, unmittelbar an den Schulunterricht sich 
anschliesst, lnsst sie, da sie nicht dem Einzelnen eich 
anpassen und ihm nachgehen kann, durch ihre starre 
Form dem Zufall grossen Spielraum. Dazu kommt, dass 
sie am meisten die Tendenz hat, der Vorbereitung den 
Charakter des Auswendiglernens von Antworten auf 
mogliche Fragen zu geben; die ,,Presseu ist die Schule. 
die solchem Examen entspricht. 

Dem gegenuber hat die mundliche Prufung, vor 
allem wenn sie als freie Unterredung unter Zweien 
stattfindet, die grosste Beweglichkeit; sie giebt dem 
Examinator die Moglichkeit, dem Kandidaten nachzu- 
gehen, auf die Gebiete zu folgen, wo seine Starke liegt, 
durch eindringende Fragen scheinbares und wirkliches 
Wissen zu unterscheiden. Das alte Wort: sprich, dass 
ich dich sehe! behiilt seine Bedeutung. Andrerseits 
liegen freilich in der volligen Ungebundenheit auch ge- 
wisse Gefahren: Voreingenommenheit, sei es apriorische 
oder im Augenblick der Begegnung entstehende, hat 
hier so freies Spiel zu ungleicher Behandlung und Be- 
urteilung, wie bei keiner andern Form; und ebenso ver- 
mugen zufiillige Vorteile und Nachteile des iiusseren 
und inneren Habitus des Pruflings sich nirgends so UII- 

billig zur Geltung zu bringen wie hier. 
Am meisten empfehlen wird sich hiernach die Ver- 

bindung der schriftlichen und mundlichen Form der 
Priifung. Sie wird, nach Art eines Kompensationspendels 
wirkend, die grosstmogliche Sicherheit gegen Tguschung 
Zufall und Unbilligkeit gewiihren. 
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2. Die akademischen  Prufungen und i h r e  Be- 
U t un g. Die ursprungliche Bedeutung der Grade war 

Erteilung der Lehrbefugnis an den Universitaten, 
Aufnahme in die Fakultut; schon der erste Grad, 

- des baccalaureuu, gab ein beschranktes, der magiater 
3r doctor das unbeschrankte Recht, in der Fakultat 
lehren. Thntsachlich dienten sie in gewissem Sinne 
:h als Amtspitifung, sofern sie ihrem Inhaber bei der 
werbung um Stellungen im Kirchen- und Staatsdienst 

Empfehlung dienten, so noch im weitesten Umfang 
18. Jahrhundert. Diese Bedeutung haben sie jetzt, 

sh Einfuhrung der Staatsprufungen, verloren; dagegen 
von der ersten Bedeutung ein Rest geblieben: der 

ktor ist auch heute noch die erste Voraussetzung 
- den Eintritt in die akademische Lehrthatigkeit, doch 

ihre Ausubung uberail an weitere Leistungen 
mtipft (8. S. 128). 

Hiermit ist nun zugleich die eigentliche Bedeutung 
r akademischen Prufungen gegeben: sie haben zur 
sicht, die wissen  s c h a f t l  i c h e Leistungsfuhigkeit zu 
woben, nicht die nichtigkeit fur einen Beruf. Das 
uptstuck der Prtifung ist daher eine wissenschaftliche 
handlung, die Dissertation; die mundliche Prufung 
ht in  zweiter Linie, sie hat mehr die Bedeutung 
er  Sicherung gegen TRuschungen und einer Ergan- 
ig nach Seiten der allgemein - wissenschaftlichen 
dung. Die Dissertation wird als erstes Spezimen 
;senschaftlicher Arbeit gedruckt, das heisst dem 
teil der wissenschaftlichen Welt unterbreitet, wtlhrend 
ist Prufungsarbeiten ihre Aufgabe erfullt haben, 
nn der Examinator sich daraus ein Urteil gebildet 
:. Damit ist gegeben, dass Dissertationen aus dem 
.encn Studium als seine nawrliche Frucht sich er- 
3en mussen. Fur sonstige Prtifungsarbeiten werden 
€gaben gestellt, fur die Dissertation muss das Thema 
h d e n  werden. Das hindert nattirlich nicht, dass 
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eino Besprecliung des gefundenen Themas mit einein 
Lehrer stattfindet, auch nicht, dass dieser auf mogliche 
Aufgaben die Aufmerksamkeit lenkt. Nur das wird 
gegen das Wesen der Sache sein, dass man einem Be 
liebigen, den das Verlangen anwandelt, sich einen 
akademischen Titel zu erwerben, ein beliebiges fertiges 
Thema zur Bearbeitung aufgiebt. Dissertationeufabriken 
sind eine ungesunde Erscheinung des Universitiits- 
lebens. 

Die Bedeutung der akademischen Prufungen ist in 
den verschiedenen Fakulthten verschieden. Am meisten 
von ihrer alten Bedeutung haben sie in der theologischeil 
Fakultat bewahrt, am wenigsten in der medizinischen. 
Dort ist der Licentiat noch heute eine gelehrte Wurde, 
und der Doktor wird regelmassig nur howoris Causa an 
wirkliche Gelehrte verliehen, sofern er  nicht auch zur 
Ehrung sonst verdienter Munner verwendet wird. Der 
medizinische Doktor ist wenig mehr als der durch das 
Herkommen geforderte Berufstitel des Arztes, die Pru- 
fung hat jetzt gegen die Staatsprufung keine wesentliche 
Bedeutung' mehr, die Dissertationen nehmen in der 
Regel die Bedeutung einer eigentlich wissenschaftlichen 
Arbeit gar nicht in Anspruch. Man konnte wohl die 
Frage erheben, ob es nicht sachlich angemessen wiire, 
den Doktortitel ohne weiteres an das Bestehen der 
Staatsprufung zu kntipfen, um so mehr als die Promotion 
erst iiacli dem Bestehen der Staatspriifung stattfinden 
darf und die Prilfung hier wie dort durch die Fakuluit 
stattfindet. Freilich wiirde das den okonomischen 
Interessen der Fakultiiten widerstreiten. Eine Nittel- 
stellung nimmt der Doktor in den beiden anderen 
Fakultiiten ein; der Antrieb zur Erwerbung ist auch 
hier vielfach das Verlnngen nach einem Titel, der mehr 
gesellschaftliclien Kurs hat als der des Rechtsanwalts 
oder des Oberlelirers oder des gepriiften Chemikers. 
Doch werden im gnnzen hohere wissenschraftliclie 
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Leistungen, freilich mit starken Abstufungen, gefordert. 
Manche Dissertationen erreichen wirklich die Bedeutung 
erster wissenschaftlicher Arbeiten von dauerndem Wert, 
wie denn auch nicht wenige sogleich in wissen- 
schaftlichen Zeitschriften und Sammlungen .lufnahme 
Anden. 

3. D i e  Amts- und S taa t sp ru fungen  und ih re  
Be d e U t U n g. Die Amtsprufungen sind ausgegangen von 
den kirchlichen Prufungen fur das ge is t l iche  Amt. An 
diesem Punkt ist zuerst eine eigentlich schulmassige 
oder H-issenschaftliche Ausbildung als notwendige Vor- 
aussetzung fiir die Berufsubung anerkannt worden. Die 
Priifung war ursprunglich, ebenso wie die Regelung der 
Vorbildung und die nachfolgende Erteilung der Weihen, 
Sache der bischoflichen Gewalt. Die Ermittelung der 
wissenschaftlichen Befilhigung - ein Stack der Priifung, 
die auf die gesamte Qualifikation zum Amt ging - be- 
zog sich regelmilssig auf drei wesentliche Stucke: die 
Kenntnis der Kirchensprache, der Kirchenlehre und des 
Kirchenrechts. Fiir die hoheren Wurden, Bischofe und 
Pralaten und einen Teil wenigstens der Domkapitulare, 
war am Ausgang des Mittelalters der Besitz eines aka- 
demischen Grades, in der Theologie oder irn kanonischen 
Recht, gewohnheitsmiissige oder rechtliche Forderung. 
Diese Verhilltnisse sind im ganzen geblieben, nur dass 
sich die Forderungen an die wissenschaftliche Aus- 
bildung auch des niederen Klerus entsprechend dem 
allgemeinen Fortschritt der wissenschaftlichen Bildung 
gesteigert haben. In Deutschland wird jetzt Uberall 
durch Staatsgesetz ein trienniiint acndrmiciim, an einer 
Universitat oder einem Klerikalseminar zu absolvieren, 
gefordert, auch da und dort gegen staatsfeindliche 
Richtung der Bildung durch Vertretung des Staats bei 
der Prufung Sicherung gesucht. - Die protestantischen 
Landeskirchen haben diese Ordnung im ganzen uber- 
nommen, nur dass an die Stelle der bischijflichen Ge- 



430 Buch. 

eine Besprechung des gefundenen Themas mit einein 
Lehrer stattfindet, auch nicht, dass dieser auf mogliche 
Aufgaben die Aufmerksamkeit lenkt. Nur das wird 
gegen das Wesen der Sache sein, dass man einem Re- 
liebigen, den das Verlangen anwandelt, sich einen 
akademischen Titel zu erwerben, ein beliebiges fertiges 
Thenia zur Bearbeitung aufgiebt. Dissertationeufabrilien 
sind eine ungesunde Erscheinung des Univemitiits- 
lebens. 

Die Bedeutung der akademischen Prufungen ist in 
den verschiedenen Fakultilten verschieden. Am meisten 
von ihrer alten Bedeutung haben sie in der theologischen 
Fakultgt bewahrt, am wenigsten in der medizinischen. 
Dort ist der Licentiat noch heute eine gelehrte Wilrde, 
und der Doktor wird regelmassig nur ho~iorix causa aii 
wirkliche Gelehrte verliehen, sofern er nicht auch zur 
Ehrung sonst verdienter Manner verwendet wird. Der 
medizinische Doktor ist wenig mehr als der durch das 
Herkommen geforderte serufstitel des Arztes, die Pm- 
fung hat jetzt gegen die Staatsprtifung keine wesentliclie 
Bedeutung' mehr, die Dissertationen nehmen in der 
Kegel die Bedeutung einer eigentlich wissenschaftlichen 
Arbeit gar nicht in Anspruch. Man konnte wohl die 
Frage erheben, ob es nicht sachlich angemessen wllre, 
den Doktortitel ohne weiteres an das Bestehen der 
Staatsprufung zu knupfen, um so mehr als die Promotion 
erst nach dem sestelieii der Staatsprllfung stattfinden 
darf und die Priifung hier wie dort durch die Fskultiit 
stattfindet. Frcilicli wurde das den nkonomischen 
Interessen der Fnkultiiten widerstreiten. Eine Mittel- 
stelluiig nimmt der Doktor in den beiden anderen 
FakultBten ein; der Antrieb zur Erwerbung ist auch 
hier vielfach das Verlangen nach einem Titel, der mehr 
gesellschaftlichen Kurs hat als der des Rechtsanwalts 
oder des Oberlehrers oder des gepruften Chemikers. 
Doch werden im ganzen hohere wissenschrtftliche 
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Leistungen, freilich mit starken Abstufungen, gefordert. 
Manche Dissertationen erreichen wirklich die Bedeutung 
erster wissenschaftlicher Arbeiten von dauerndem Wert, 
wie denn auch nicht wenige sogleich in wissen- 
schaftlichen Zeitschriften und Sammlungen -1ufnahine 
Anden. 

3. D i e  Amts- und Staa tspr l l fungen  und ih re  
Be d e U t U ng. Die Amtsprtifungen sind ausgegangen von 
den kirchlichen Prtifungen fllr das ge is t l iche  Amt. An 
diesem Punkt ist zuerst eine eigentlich schulmllssige 
oder wissenschaftliche Ausbildung als notwendige Vor- 
aussetzung fur die Berufsuhung anerkannt worden. Die 
Prufung war ursprtinglich, ebenso wie die Regelung der 
Vorbildung und die nachfolgende Erteilung der Weihen, 
Sache der bischoflichen Gewalt. Die Ermittelung der 
wissenschaftlichen Befkhjgung - ein Stiick der Prtifung, 
die auf die gesamte Qualifikation zum Amt ging - be- 
zog sich regelmassig auf drei wesentliche Stllcke: die 
Kenntnis der Kircliensprache, der Kirchenlehre und des 
Kirchenrechts. Fur die hoheren Wurden, Bischofe und 
Pralaten und einen Teil wenigstens der Domkapitulare, 
war am Ausgang des Mittelalters der Besitz eines aka- 
demischen Grades, in der Theologie oder im kanonischen 
Recht, gewohnheitsmhssige oder rechtliche Forderung. 
Diese Verhilltnisse sind im ganzen geblieben, nur dass 
sich die Forderungen an die wissenschaftliche Aus- 
bildung auch des niederen Klerus entsprechend dem 
allgemeinen Fortschritt der wissenschaftlichen Bildung 
gesteigert haben. In Deutschland wird jetzt llberaii 
durch Staatsgesetz ein triennizcm acndemiciim, an einer 
Universitht oder einem Klerikalseminar zu absolvieren, 
gefordert, auch dn und dort gegen staatsfeindliche 
Richtung der Bildung durch Vertretung des Staats bei 
der Prtifung Sicherung gesucht. - Die protestantischen 
Landeskirchen haben diese Ordnung im ganzen tlber- 
nommen, nur dass nii die Stelle der bischiiflichen Ge- 
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Tendenz hervor, deii B-issenschaftlichen Unterricht auf 
der Universitat wirksamer zu machen. 

Die Entwickelung der mediz in ischen  Staats-  
pruf ung zeigt einen ikhnlichen Verlauf. Die erste An- 
ordnung einer solchen in Preussen stammt aus dem 
Jalire 17'5: es wird von dem Mediziner, w e m  er von 
der Universitut kommt, gefordert, dass er  vor der Zu- 
lassung zur Praxis sich dem collcgio medico und dem 
colleyio medico - chirurgico zu Berlin mit seinen akademi- 
schen Zeugnissen vorstellt und einen casulr demonstriert, 
worauf ihm die Approbation erteilt wird.*) Durch Ver- 
ordnungen vom Schluss des Jahrhunderts wird ein voll- 
stuiidiges Staatsexamen vor der Medizinalbehorde ange- 
ordnet. Auch hier trat, nachdem so das Examen von 
der Universitiit losgelost war, zu Zeiten die Tendenz 
hervor, die Universitutsprofessoren durch Praktiker als 
Examinatoren zu ersetzen; freilich erwies sich die Sache 
hier alsbald als vollig unmoglich: bei den praktischen 
Aerzten fanden sich die FUhigkeit und die Neigung 
zur Uebernahme dieser Funktion selten oder nie bei- 
sammen. Nach den gegenwiirtig geltenden Bestimmungen 
(vom .Jahre 1001) werden die Prufungskommissionen 
wesentlich aus Professoren der Fakultaten zusammeii- 
gesetzt. Freilich entspringen auch hieraus empfindliche 
Uebelstiinde; die freie Wahl des Lehrers ist in keiner 
Fakultit so sehr eingeschrunkt als in der medizinischen. 
wo die Institute und Prufungen eine vollsandige Mono- 
polstellung schaffen. Die Prufung, der seit 1826 in 
Preussen das tanta~ne~a physicum nach den ersten vier 
Seniestern vorhergeht, richtet sich auf die wissenschaft- 
liche und die praktische Ausbildung des Arztes. Die 
Doktorprufiing hat, wie gesagt, nur noch ornamentulen 
Charakter. 

- -- 

*) Eine in iiiaiicher Hinsicht lehrreiche Darstellung der Ge- 
schichte dcs iiiedizinischen Unterrichts- und Prufungawesena giebt 
R i 1 1  r o t h, Lchrcii iind 1,criieii der niedizinischen Wieaenechait. 
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Am spiitesten ist es zur Ausbildung einer besonderen 
iatsprufung fur die v i e r t e  Fakultat gekommen. Noch 
i Anfang des 19. Jahrhunderts lag hier die Sache so, 
ss, sofern nicht durch tes t imonk von Universituts- 
irern oder akademische Grade die Befahigung eines 
werbers fur ein Schulamt hinlanglich dargethan schien, 
ie Prufung p r o  loco durch das Konsistorium stattfand, 
m auch die theologischen Amtsprufungen oblagen. 
st im Jahre 1810 ist Preussen mit der Anordnung einer 
~onderen Staatsprtlfung, die auf die allgemeine wissen- 
~aftliche Qualifikation ging und von allen Lehreru, die 
eh um Lehrstellen an eigentlichen Gelehrtenschulen be- 
:rben wollten, gemacht werden musste, vorangegangen. 
3 wird jetzt vor einer jahrlich vom Ministerium zu- 
nmengesetzten Kommission abgelegt, in der Professoren 
d praktische Schulmunner zusammenwirken, der Vor- 
zende ist jetzt regelmassig ein Provinzialschulrat. 

Man sieht, die Staatsprufungen haben sich mit dem 
~dernen Staat und dem Staatsbeamtentum selbst durch- 
setzt. Dem alten patriarchalisch-stundischen Staat 
llten sie; fur einige Stellen dienten hier die aka- 
mischen Grade als Beweismittel der wissenschaft- 
hen Ausbildung; im ubrigen waren Familienange- 
rigkeit, Konnexionen und Empfehlungen von ent- 
leidender Bedeutung bei der Bewerbung um Stelien. 
r moderne, auf dem Prinzip der Rechtsgleichlieit auf- 
aaute Staat hat dies System beseitigt und an seine 
!lle das staatliche Prufungswesen gesetzt: aliein durch 
s Bestehen der Prufung wird jetzt die Anwnrtschaft 
I das Amt erworben, kein Zugang zum Amt, ohne den 
chweis, dass der vorgeschriebene Bildungsgang mit 
rschriftsmussigem Erfolg durchlaufen sei. Und daran 
iliesst sich als zweites Prinzip: Beforderung nach 

Anciennitrit, gebiihrende Leistung voraussetzt. 
Die Bedeutung dieses Systems, die Leistung der 

ifungen ist eine doppelte. Sie geben einerseits dem 
28* 
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Staat und der Gesellschaft einige Gewiibr driftk, da>.; 
nicht Leute ohne ausreichende Vorbildung in die Aemter 
und Berufe eindringen. Sie geben andererseits denen, 
die den Anforderungen der Prufung entsprochen haben, 
einige Gewlthr fur die Erlangung einer entsprechenden 
Stellung, wenigstens die Gewahr, dass nicht ein Beliebiger. 
blos auf personliche Beziehungen gestutzt, ihnen vor- 
gezogen werde. 

Ich sage: einige Gewahr, nicht eine voiistandigc. 
Das Bestehen einer Prufung ist naturlich durchaus nicht 
ein zuverlassiger Beweis fur die Berufsttichtigkeit; diese 
hangt noch von vielen anderen Dingen ab, vielleicht in 
viel hoherem Masse, als von den in einem Examen 
nachweisbaren Kenntnissen. Aber sie ist auch nicht 
einmal ein sicheres Mittel zur Feststellung einer aus- 
reichenden wissenschaftlichen Vorbildung; es ist schon 
mancher durchgeschlupft und es wird noch mancher 
durchschlupfen, der nicht viel mehr als einige eilig ge- 
lernte Antworten auf einige zufulige Fragen mitbrachte. 
Noch viel weniger ist eine Prufung ein zuverl&siges 
Mittel der Klassierurig. Alle Welt weiss, wie viel Spiel- 
raum dem Zufall und dem Gluck auch bei einem ernst 
genommenen und gut geleiteten Examen bleibt. Nicht 
minder ist der Einfluss dessen, was man die personliche 
Differenz nennen kann, ein sehr erheblicher. Es gieht 
Pruflinge, die aus wenigem viel zu machen wissen, die 
die Kunst sich darzustellen verstehen, die im Examen 
mehr leisten, als sie eigentlich wissen. Und es giebt 
andererseits grundlich vorgebildete und tuchtige Kandi- 
daten, die sich nie schlechter darstellen, als in einem 
Examen, befangene, leicht eingeschilchterte und ver- 
wirrte Leute, denen im Augenblick der Entscheidung 
die Besinnung vergeht, das Gedachtnis versagt, die 
'L'rteilsfiiliigkeit wie geliihmt ist. Und ebenso ist auch 
die personliche Dificrenz der Examinatoren gross: die 
Fiihigkeit zu fragen, zu horen, zu deuten, zu schiitzeii 
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ist bei Verschiedenen sehr verschieden, ist bei dem- 
selben nicht an allen Tagen dieselbe. Auch der kundigste 
und gerechteste Examinator kann keine Sicherheit f i r  
ein vollkommen gerechtes Urteil geben. Er kann eine 
Sicherheit geben, dass nicht ein ganz Unwissender 
diirchkommt und dass nicht ein Tuchtiger und gut Unter- 
richteter durchffilit; aber zwischen diesen beiden 
Extremen ist ein sehr breiter Raum fur Schwankungen 
und Irrtumer. Es mag geschehen, dass ein Kandidat, der 
sehr ernsthaft wissenschaftlich gearbeitet hat, eine Note 
weit unter seinem Wert erhillt, sei es dass e r  nicht fur 
das Examen gearbeitet hat, oder dass die Prufung zu- 
fiillig grade an seinen starken Seiten vortiberfuhrte und 
die Lucken hervortreten liess; und ebenso kann es 
umgekehrt geschehen, dass ein Kandidat, der ohne eigent- 
liche wissenschaftliche Arbeit mit Geschick sich flir die 
Prufung und fur diesen Examinator vorbereitet hat und 
mit Geschick und Gluck das, was er weiss, an den Tag 
hringt, viel zu hoch eingeschstzt wird. 

Damit ist gegeben, dass Prufungen such den Be- 
werbern durchaus keine sichere Gewilhr geben, dass 
TUchtigkeit und Verdienst fur die Erlangung der Aemter 
eiitscheidend sind. So wenig das System der Patronage 
notwendig zu Gunsten des Untuchtigen wirken muss, so 
wenig wirkt das System der Prufungen notwendig zu 
Gunsten des TUchtigeren. Es giebt in menschlichen 
Dingen keine absoluten Garantieen. Dennoch werden 
wir die Priifungen nicht aufgeben konnen und wollen; 
sie sind eine unvollkommene Einrichtung, aber wir 
haben keine bessere. Und aiie Tuchtigsten haben an1 
meisten Gruiid zu wunschen, dass Prtifungen bestehen 
und dass sie ernsthaft gehandhabt werden. 

1. Nebenwirkungen d e r  Prufungen. Wie jede 
oflentliche Ordnung, so hat auch diese unbeabsichtigte 
Xehenwirkungen. Ais erste und noch halb beabsichtigte 
Nebenwirkungen mag man ansehen, dass die Prtifung 
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und die Priifungsordnung, d s  Wegweiser aufgerichtet, 
das Studium auf sein Ziel hinweist und als Antrieh 
wirkt, nach diesem Ziel sich zu strecken, wo andere, 
innere Motive nicht ausreichen. Zu diesen nicht uner- 
wunschten Nebenwirkungen, die hie und da wohl aucli 
fur beabsichtigte Hauptwirkungen angesehen werden, 
kommen aber minder erwunschte, der Absicht wider- 
streitende Nebenwirkungen in Betracht; ich nenne vor 
allem die beiden folgenden: 

1) Das  inne re  Verhtil tnis zu r  Sache  e r le ide t  
Storungen.  Die in Aussicht stehende PrUfung lenkt 
notwendig das Interesse von der Sache ab auf das Be- 
stehen der Prufung hin. Von hier gehen empfindliche 
Storungen des wissenschaftlichen Studiums aus; es wird 
ihm die' Unbefangenheit genommen; das theoretisclie 
Interesse an der Sache wird zurtickgedriingt durch Er- 
wiigungen dessen, was im Examen als ntitzlich und not- 
wendig, was als entbehrlich oder gar nachteilig sich 
erweisen moge. Das Studium erhlilt so einen banausi- 
schen Charakter; es kann gradezu etwas von gemeiner 
Spekulation, etwa auf die bekannten Schwachen und 
Liebhabereien des Examinators, sich einmischen. Leidct 
hierdurch aucli die Sache, indem sie innerlich verilcht- 
lich wird, so geschieht dasselbe in anderer Richtung, 
wenn der Zwang der Prufuiigsordnung zur Beschaftigung 
mit Dingen anhult, die fur den Kandidaten keinen inneren 
Wert hallen, gleichzeitig ihn abhaltend, seinen1 spontrineii 
Triebe zu anderen Dingen zu folgen. Ich zweifle nicht 
daran, dass das Repetieren von Leitfilden ffir Prtifungeii, 
1)esonders in der sogenannten ,allgemeinen Bildung-, 
nicht selten die Wirkung hat, Hass und Geringschiitzuiig 
gegen die Gegens tunde der Priifung zu hinterlassen. 
Die grossen und die kleine11 Propheten Israels, und ich 
furchte auch manche Philosophen, von den alten Vor- 
sokratikern bis herab auf Spinoza und Kant, wissen da- 
ron zu erzlihleii. 
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2) Die Priifung hat die Tendenz, dem Studium d i e  
R i c h t u n g  a u f  d a s  A b f r a g b a r e  und  L e r n b a r e  zu 
geben. Eine aus ausseren Gesichtspunkten angeordnete, 
von fremden Examinatoren abgehaltene Prllfung geht 
notwendig zunachst auf ged&chtnism&ssig besessene, 
gleichmtlssig das ganze Gebiet umfassende Kenntnisse. 
Sie kann nicht so sehr auf die Urteilskraft, die intellek- 
tuelle Leistungsfilhigkeit des Kandidaten gehen, die sich 
nur in zusammenhangender Arbeit an einem Punkt zeigen 
kann. Von dem zu reden, was e r  eigentlich ist und 
kann, empfindet und denkt, wird ein Examen nicht leicht 
viel Gelegenheit geben. ,,Eine Person", sagt ein guter 
englischer Beobachter der Wirkungen von Prllfungen, 

wohl belesen sein und von ihrem Lesen grossen 
Nutzen gehabt haben und doch nicht imstande sein, 
daraus irgend welche speziellen Kenntnisse vorzubringen ; 
und auf der anderen Seite, man kann manche Sachen 
iiber Biicher wissen, viele Thatsachen ins Gedilchtnis 
thun und zahlreiche Punkte in der Prufung machen, 
und dennoch keinen der Rede werten Nutzen von diesen 
Kenntnissen haben."*) 

So geschieht es, dass das Examen den an  sieh 
weniger wichtigen Dingen, dem prilsenten und vorzeig- 
baren Gediichtnisbesitz eine Wichtigkeit giebt, die ihrem 
Wert nicht entspricht. Und die weitere Folge ist, dass 
das Studium die Richtung auf die Einprfigung dieser 
Dinge, der Daten und Zahlen, der Formeln und Er- 
- 

*) II .  L<cthrzni, On tkr  ctction nf r~:cmindio7ix cunaicleretl ue 
( I  i~wnrts o f  selectin~r. C'rtnil~rid.<~r, 1877. Ein Wort P. d e  L a g a r d e ' s  
mag hier noch einen Platz finden: ,,Ein wirkliches Urteil uber einen 
Menschen steht nur dem zu, der ihn im Leben, d. h. beim Arbeiten 
beobachtet hat. Es ist vollig gleichgiltig, was ein Kandidat seinen 
Lehrern oder einem Buch uber weltbewegende Ideen oder uber 
Herders und Leeeings Bedeutung nachspricht - nach einem halben 
.Jahr kennt er die Phrasen doch nicht mehr -: er muss ein Stiick- 
chen Herder undLeasing geworden sein, wenn er taugen s o 4  und 
das sieht niciiiand durch ein Examen (Deutsche Schriften, S. 157). 
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klilrungen, der Btichertitel und der Quastionen erhalt. 
Cnd eine andere: dass die eigentlich produktiven Kopfe, 
die auf die Sache gerichtet sind, die eigene Wege zu 
gehen Kraft und Trieb haben, geschadigt werden, wo- 
gegen die passiveren, zum mechanischen Lernen ge- 
neigten Kopfe im Vorteil sind. Das sind Nebenwirkungen, 
die in der Natur der Prilfung Liegen, unabhangig voii 
ihrer Absicht, unabhangig auch von der Art des Exami- 
nators; sie hat die Tendenz, das Durchschnittliche und 
Mitteimassige auf Kosten des Individuellen und Hervor- 
ragenden zu begtinstigen, sowie Unselbstandigkeit des 
Urteils und Ueberschtitzung des ausserlichen Wissens 
gross zu ziehen; was denn natiirlich nicht den Unwissen- 
den zum Trost oder zur Hoffart gesagt sein soll, die 
rite et ntcrito durchfallen. 

Einer der Fuhrer der Wissenschaft, in der Deutsch- 
land gegenwiirtig unbestritten die Ftihrung hat, der 
Leipziger dhemiker 0 s t W a ld ,  hat in einer vortrefflichen 
Rede: wissenschaftliche und technische Bildung<<*) 
diese Gesichtspunkte zur Geltung gebracht. Aus den 
Kreisen der chemischen Techniker war das Verlangen 
laut geworden, eine Staatsprufung in der Chemie mit 
Diplom und Titel (etwa Regierungschemiker) einzufuhren. 
(htwald widerspricht dem auf das lebhafteste: das 
(;eheiniiiis des Erfolgs Deutschlands auf diesem Gebiet 
sei die Freiheit, der rein theoretische, akademische und 
individualistische Charakter des Unterrichts und der 
Prufung. Frankreich, das einen so grossen Vorsprung 
hatte, habe ihn eiiigebusst dadurch, dass es ,,die Schulung 
bicherte auf Kosten der Entwickelung". Mit der strengen 
Schulung uiid Prufung hange der Ultrakonservatismus 
der Wissenschaft in jenem Lande zusammen: nur tiber 
eine lange Stufenreihe von Prufungen gehe der Weg 
mim 1,ehramt. ,,Hat inan den besten und arbeitufreudig- 
- - 

*I Zeitschrift fiir Elcktroclicmic, Jnhrgsiig 1897198, Heft 1. 
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sten Teil seines Lebens damit zugebracht, die Gedanken 
anderer sich zu eigen zu machen, so gehort eine be- 
sondere Energie dazu, sich in einer verhaltnismassig 
sptlten Zeit der Entwickelung und Prtifung eigener Ge- 
danken mit Erfolg hinzugeben. Und es ist selbst- 
rerstandlich, dass ein so erzogener Lehrer auch unwiil- 
kiirlich den Schwerpunkt seines Unterrichts dahin legt, 
auch seine Schlller zum erfolgreichen Bestehen des 
Examens anzuleiten, und sie nicht mit Dingen behelligt, 
die ausserhalb dieses Kreises liegen, namentlich nicht 
mit solchen, deren Bedeutung in der Wissenschaft noch 
nicht allgemein anerkannt ist." Dem gegenuber weise 
in Deutschland alles auf Freiheit und Selbstandigkeit 
der Arbeit hin: der deutsche Dr. phii., dessen ganze 
Prilfung eigentlich in der Ausfilhrung einer selbstandigen 
Arbeit bestehe, habe gelernt, ,,wie man ungeloste Pro- 
bleme bewultigt, wie man aus dem Bekannten in das 
Unbekannte eindringt". Und das sei die Kraft, mit der 
er dann auch die technischen Aufgaben zu losen und 
im Wettkampf der Volker siegreich zu bestehen im- 
stande sei. 

Zu diesen beiden Nebenwirkungen der Prllfung 
kommen andere, auf die ich nicht weiter eingehen will, 
obwohl sie durchaus nicht unbedenklich sind. So die 
Ueberarbeitung und Ueberreizung, die nicht selten schon 
durch die Vorbereitung auf die Prtifung hervorgerufen 
wird; es ist kein Zweifel, dass mancher erschopft und 
halbkrank z. B. in die Oberlehrerprtifung hineingeht 
und die Folgen der Ueberarbeitung und Aufregung noch 
lange nachher, nuch wenn die Sache nun glatt verlauft, 
mit starker Abspannung busst. Dann die Kriinkung, 
die ein umergienter, die Niederdrllckung, die auch ein 
verdienter Misserfolg in der Prlifung hinterlasst. Oder 
andererseits die stolze Sicherheit und Selbstiiberhebung, 
die eine gute Note dem, der sie davon tragt, leicht als 
mehr oder minder dauernde Lebensausstattung zurtick- 
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litsst. Bismarck  muss beides zu beobachten in seiner 
Umgebung Gelegenheit gehabt haben; J. Booth hat (in 
seinen Erinnerungen an den Ffirsten Bismarck) eine 
Aeusserung bei Tisch von ihm aufgezeichnet: 
gehen an den Examina zu Grunde; die meisten, welche 
sie bestehen, sind dann so abgewirtschaftet, dass sie 
irgend einer Initiative unfahig sind, sich gegen ailes, 
was an sie herankommt, moglichst ablehnend verhalten, 
und was tlas Schlimmste ist, eine grosse Meinung roii 
ihren Fahigkeiten haben, weil sie siegreich aucl allen 
diesen Examina herausgekommen sind.u Der Ausgangs- 
punkt aber dieser Betrachtung waren die Geheimrate, 
die Bismarck bekanntlich tiberhaupt nicht liebte: er 
rermass sich bei dieser ~ e l e ~ e n h e i t  zu der beinahe 
blasphemischen Behauptung: ,,Bei uns wird es Uber- 
haupt nicht eher besser, bis nicht aile Geheimrate mit 
Stumpf und Stiel ausgerottet sind.u 

Bismarck glaubte an Personen, nicht an Eiii- 
richtungen, das abstractum ,Geheimratu glaubt an 
Einrichtungen, nicht an Personen. Daher auch seine 
Vorliebe fiir Prufungen, die .ja schliesslich alle im Miss- 
trnueii gegen Personen ihren Ursprung haben, die 
Staatspriifungen im Misstrauen gegen die akademischen 
1,ehrer und ihre Zcugnisse, und ebenso die Abiturienteii- 
priifung im Misstrauen gegen die Gymnasiallehrer. 

Nattirlich, wie die Dinge liegen, konnen wir die 
Priifungen nicht iibcrhaupt abschaffen wollen, sie sind 
unentbehrlich und bewirken im ganzen mehr Gutes, 
indem sie Schlimmes verhuten. Aber wir mtissen uns 
hiiten, sie uber tlas Nass des durchaus Notwendigen zu 
vermehren; ein Examen, dessen Notwendigkeit nicht 
feststeht, ist vom Uebel. Und ebenso sollten wir uns 
hiiten, nuf Prufungszeugnisse mehr Gewicht zu legen. 
i~ l s  sie verdienen: die Menschen und was sie konnen 
itnsehen, nicht ihre Zeugnisse und was sie in einer 
T'riifung gewiisst haben. Die ganze spiitere Laufbahn 



von dem Ausfall einer Stunde und den Zufilllen, die sie 
bedingen, nbhangig machen, ist nicht weise. 

Ob das eben begonnene Jahrhundert von dem 
Examensglauben und -Aberglauben, den das 10. Jahr- 
hundert g o s s  gezogen hat, wieder etwas zurlickkommen 
wird? Das Unerhorte ist geschehen, dass es mit der 
wirklichen Abschaffung eines Examens begonnen hat: 
der heillosen .Abschlussprufungu, die als staatliche 
Zwischenprufung in den Gymnasialkursus, zwischen 
Ynter- und Obersekunda, durch die Lehr- und Prilfungs- 
ordnung von 1892 war eingeschoben worden. Dlirfen 
sich hieran weitere Hoffnungen knlipfen? Oder wird 
uns das neue Jahrhundert statt dessen mit neuen akademi- 
schen Zwischenprufungen beglilcken? Ich gestehe, dass 
ich zur Besorgnis in diesen Dingen mehr als zu 
Hoffnungen geneigt bin. 

Alle Prufungen schleichen sich ein unter der Maske 
der Unschudlichkeit: es  handle sich ja nur um die 
einfache Darlegung dessen, was Einer in dem vorauf- 
gegangenen Kursus gehabt und gelernt habe, nicht um 
ein besonderes hastiges Arbeiten und Lernen flir den 
Zweck der Prufung. Alle Abiturientenprlifungsordnungen 
beginnen in diesem Ton. Und dann wird auf das billige 
Urteil hingewiesen, das Ermessen und AbwiSgen der 
individuellen Verhaltnisse, das d l e  schildlichen Neben- 
wirkungen fernhalten werde. Es mag sein, dass diese 
Dinge in einigem Masse wirksam sind, wo eine lange 
personliche Rekanntschaft der Prufung vorhergeht, wie 
beim Abiturientenexamen, obwohl auch dort die Prtifung 
ihre herrische Natur zur Geltung zu bringen weiss. Stellt 
man aber gar  bei Amtsprufungen seine Hoffnung auf 
Billigkeit und Berlicksichtigung der Individualitut, auf 
dbwilgung personlicher Verhilltnisse, solcher, die vor 
dem Examen, im Examen und nach dem Examen liegen, 
dann giebt man sich mutwillig der Selbsttluschung hin. 
IAge die Prufung in der Hand e i n e s  Mannes, luge sie 



444 Viertes Buch 

in der Hand eines Mannes, der Zeit und Kraft, Einsicht 
und Geduld hatte, der Personlichkeit und Vorgeschichte 
jedes Kandidaten nachzugehen, dann mochte jene 
Hoffnung einige Berechtigung haben. Aber so liegen die 
Dinge nicht. Die Prufung wird gehandhabt von einer 
Kommission; jeder der Prlifenden fragt in einem Fach, 
jeder hat in jedem Termin zwei oder vier oder sechs 
Kandidaten in diesem Fach zu prufen, jeder hat Eile 
das Geschaft des Prlifens, das wahrlich nicht zu den 
erquickenden gehort, hinter sich zu bringen, e r  sieht deii 
Kandidaten oft zum ersten und letzten mal in seinen) 
Leben, so dass ein persunliches Interesse ftir ihn kaum 
entstehen kann; auch die Examinatoren sind sich viel- 
fach einander fremd, Verhandlung und Aussprache wird 
bei dem Gedrange des eiligen Geschafts auf das be- 
scheidenste Maass eingeschrsnkt: wie sollte da wohl von 
Billigkeit und Eingehen auf die besouderen Verh&ltnisse 
die Rede sein? Eine Prufungskommission ist eine 
Maschine, eine Maschine aber hat kein Herz und kennt 
keine Billigkeit, sie arbeitet mit harter Gleichformigkeit 
und Gescliaftsmussigkeit; sie merkt es gar nicht, U-enli 
sie Lebendiges erfasst und zermalmt. 

5. Die Examinatoren.  Zuerst: wer soll prtifen? 
Universitutslehrer oder Praktiker? 

Als das Suchstliegende erscheint: die Lehrer. Sie 
stehen zugleich im wissenschaftlichen und im Unter- 
richtsbetrieb. Sie wissen am ersten, was dem Kandi- 
daten wiihrend des Studiums nahe gebracht worden ist: 
umgekehrt wissen die Kandidaten, was dem Lehrer das 
Wesentliche ist: kein Zweifel, dass eine solche Be- 
kanntschaft die VerstBiidigung bei der Prufung unge- 
mein erleichtert. In einigem Umfang findet auch per- 
sonliche Bekanntschaft statt, der Lehrer hat in 
Uebungen oder 1,aboratorieii Gelegenheit gehabt, die 
ganze Art und die wissenschaftlic.he Entwickelung des 

L- 
Kandidaten kennen zu lernen; der Ausfall der Prufung 
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ist dann weniger von Gunst und Ungunst des Zufnlis 
abhungig. 

Aber die Sache hat auch ihre Kehrseite, ja mehr 
als eine. Zuerst, durch die Voraussicht der Prufung 
wird ein fremdes Element in das Verhilltnis des 
Studierenden zum I,ehrer getragen. In das seiner 
Satur  nach freieste Verhaltnis kommt leicht etwas 
von Abhangigkeit und Berechnung hinein. Der Student, 
der von einem Professor examiniert wird, fuhlt sich 
nun wohl auch in der Wahl des Lehrers gebunden, 
vielleicht sogar in der Freiheit des Urteils beengt. Es 
mag ohne Grund sein, ich bin tiberzeugt, dass die 
Examensangst die Abhangigkeit vielfach ohne Grund 
ubertreiben lasst; indessen, es  mag doch auch einmal 
der Fall vorkommen, dass in der Wahl des Lehrers und 
der Ansichten in Rticksicht auf das Examen Vorsicht 
geboten ist. Giebt so das Amt des Examinators zu- 
gleich eine Art Bannrecht, so wird damit zugleich, so- 
fern seine Verleihung durch die Regierung stattfindet, 
eine weitere Abhungigkeit des Universit&tslehrers von 
der Verwaltung geschaffen; durch Verleihung und Ent- 
ziehung des Amts kann das Urteil Ober sein Wohlver- 
halten zum Ausdruck gebracht werden. 

Sodann: zwischen den Zwecken des akademischeii 
Unterrichts und den Forderungen des Staatsexamens 
findet ein in der Natur der Sache begrtindeter Gegen- 
satz statt; jener neigt zum Spezialismus, dieses muss, 
in Rticksicht auf den Beruf und seine Forderungen, 
einen mehr universdistischen Charakter haben. Wird 
nun die Prufung in die Hand der akademischen Lehrer 
gelegt, dann wird es  leicht geschehen, dass entweder 
der Professor der Prilfung einen wissenschaftsspezi- 
,zlistischen Charakter giebt, oder dass umgekehrt der 
universalistische Charakter der Prtifung den Universi- 
tiitsunterricht zum enzyklopttdischen und schulmlssigen 
IierabzudrIicken strebt. Das Erstere hat  nicht selten in 



Deutschl~iid stattgefunden, das andere wird  in h n k -  
reich beol)cichtet. Die formelle Loslosung der Staats- 
prufung von den Fnkultuten hat dem UniversiuLtsunter- 
richt in L)eutschlrtnd. l~esonders in der  philosophischen 
Fnkulult, die Freiheit gegeben, sich ganz in der Richtung 
ciuf dic Forscliuiig zu eiitwickeln. Da a b e r  an der 
Oberlehrerprufuiig thatsikhlich doch immer Professoren 
beteiligt bleil~on, so niusste durch die Prtifungsordnungen 
bis auf die jungste von 1898 herab, immer wieder der 
Neigung der Esiimiiiatoren zu ubertriebenen, spezia- 
listischeii Forderungen, die sich bei der fortwahrenden 
weiteren Spaltung der Fucher ins ungemesseue msm 
dehnen drohteil, entgegengetreten werden. Das Umge- 
kehrte war in Frmikreich der Faii; hier fungieren bis 
auf diesen Tag die Fakultuten als Statttsprtkfungs- 
rtnstalten. Die IVirkuiig ist, dass das Bestehen der 
Priifuiig zuin Ilmptziel des akademischen Unterrichts 
gemacht und darum der Unterricht auf dieses Ziel 
mehr nls es dem n.issenschnftlichen Fortschritt forder- 
lich ist, zugeschnitten wird. 

Bewftrngt ninn andererseits ausschiiesslich Prak- 
tiker mit der Abhnltung der Prtifung, so verliert diese 
leicht :illzi~ sehr die Fiililuiig mit der lebendigen Arbeit 
tler \\'isseiischnft, sie wird ein Abfragen des allgemein 
Anwknnnteii, des Geltenden, vielleicht des Geltenden 
von gestern. Und tliis wird sich am meisten denen 
peinlich fiilillxir milchen, die wuhrend ihres Studiums 
uni uiibcfnngeristeii der wissenschaftlichen Arbeit ge- 
lebt Iinhvii, uii1)ekiiminert uiii die Forderungen des 
I'rufuiigsrc~glcmt~iits. Xiclit auf allen Gebieten wird es 
sich in glcic.lier Wvise geltend machen; am wenigste11 
drt, wo PS sich nni ineisteii um einen kanonischen 
Bcstniiil tlcs Wisseiis handelt, am meisten in den Gc- 
l~ieteii, wo i~asclics Wnchstiini der Erkenntnis bder 
wenigsteiis I-nschci. Wandel der Auffassung stattfindet. 
JYer durch ciiicii 1)r;iktisclieii Beruf in Anspruch ge- 
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nommen ist, wird hier in der Regel nicht imstande 
sein, der wissenschaftlichen Arbeit, wenigstens nicht 
im ganzen Umkreis seiner Wissenschaft zu folgen. Er 
wird dann leicht ein innerlich unsicherer, uusserlich 
harter Examinator, der mit strenger Amtsmiene das 
dubittrm, wie er  es sich, wohl gar auf einem Fragebogen, 
zurecht gelegt hat, einfordert. J e  freier der Examinator 
in der IYissenschaft sich bewegt, desto erwunschter 
wird er  den Kandidaten sein, die uberhaupt an irgend 
einem Punkte ernste Studien gemacht haben; den 
sndern mogen vorziehen, die sich auf seine Fragen, 
mit Hilfe von Lehrbtichern oder auch Prufungsproto- 
kollen, eingepaukt haben. 

Die praktische Konsequenz aus diesen Erwagungen 
wird sein, dass sich auch hier das gemischte System 
tini meisten empfiehlt: Mtlnner der Praxis und Munner 
der Wissenschaft zu einer Kommission zusammengefugt. 
Die Aufgabe jener wird sein, die Forderungen der Be- 
rufslddung und der Praxis, die Aufgabe dieser, die Por- 
derungen der wissenschaftlichen Ausbildung zur Geltung 
zu bringen, oder also besser: den Kandidaten Gelegen- 
heit zu geben, zu zeigen, was sie, jeder nach seiner Art, 
nach der einen oder nach der andern Seite zu leisten 
imstande sind. *) 

Noch ein Wort iiber das Wie  der Prufung. Es 
wird bestimmt sein mussen, durch die Absicht: von 
dem gegenwilrtigen Zustand des Wissens und Konnens - 
des Kandidaten ein moglichst deutliches und vollstiindiges 
Bild zu gewinnen. Es wird sich darnach vor allem 
darum handeln, zu ermitteln, wass er  knnn und weiss: 

*) Das gemischte System empfiehlt auch Goldschmidt ,  
llechtsstudium 309 ff.; die verhangnisvolien Folgen der ausschliess- 
lirlieii Bestehing von Praktikern zu Exaniinatoren werden hier mit 
grosser Sch#rfe dargelegt, wie denn der Gegensatz der Praktiker 
gegen die Theoretiker oder also die Universitfitsprofessoren, ein 
Gegensatz, der im Gebiet der Jurisprudenz zeitweilig fast bis zur 
Feindschaft ging, durch das ganze Buch geht. 
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zu erfahren, was er  nicht kann und nicht weiss, steht 
in zweiter Linie. Oder: die Prllfung wird wesentlich 
darauf ausgehen, ihm Gelegenheit zu geben, sich von 
der starken Seite zu zeigen; dann wird sie auch die 
Grenzen und Lucken zu bestimmen suchen. Dieser 
Absicht wird es angemessen sein, dass man den Kan- 
didaten sich vorher uber sein Studium aussprechen 
lasst und diesen Winken zunachst nachgeht. Hier wird 
es auch am ersten moglich sein, einen Einblick in sein 
inneres ~erh'iiltnis zur Wissenschaft, in die Art seiner 
Arbeit und Auffassung zu gewinnen. Auch das wird 
damit erreicht, dass er uber die Schwierigkeiten des 
Anfangs hinwegkommt, Vertrauen zu dem Examinator 
und Mut zur Sache fasst. Dann mag die Prtifung auf 
angrenzende und rtllmahlich auch auf ferner liegende 
Gebiete tibergehen, um auch Umfang und Grenzen des 
Wissens z; bestimmen. 

Hingegen wUre es als ein mangelhaftes Verfahren 
anzusehen, wenn der Prtifende, ohne zuerst FUhlung 
mit dem Kandidaten zu nehmen, auf Geratewohl allerlei 
Fragen aus allen moglichen Gebieten stellte; oder wenn 
er vorzugsweise darauf ausginge Lucken in seinen 
Kenntnissen zu entdecken und ihm zum Bewusstsein 
zii bringen; oder wenn er, auf Unkenntnis in einem be- 
stimmten Gebiet stossend, durch anhaltendes Nachfragen 
die Unergrundlichkeit dieser Unkenntnis feststellen zu 
mussen glaubte. Ebenso natIirlich, wenn er  durch ober- 
flachliche und ausweichende Antworten sich hinhalten 
liesse, oder wenn er, die Rolle des Prufenden mit der 
des Lehrers vertauschend, sich angelegen sein lassen 
wollte, die entdeckten Lucken auszufulien oder die 
mangelhaften Auffassungen zu verbessern oder zu ver- 
tiefen, oder gar die eigene Gelehrsamkeit glanzen zu 
lassen. Die Priifuiig hat nicht die Aufgabe einer Unter- 
richtsstunde; es giebt Kandidaten, die solche Schwache 
auszubeuten wissen. 
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Was die Form der Frage anlangt, so wird sie be- 
stimmt und fasslich, nicht allgemein und vieldeutig und 
riitselhaft sein. RBtselfragen, beabsichtigte oder un- 
beabsichtigte, z. B. in der Form, dass der Kandidat zu 
einer umschreibenden Darstellung ein feststehendes 
Stichwort finden SOU, verwirren und verstimmen. Man 
gehe von bekannten Thatsschen, konkreten Erschei- 
nungen, bestimmten Begriffen aus, um die Vorstellung 
gleich auf einen bestimmten Punkt einzustellen; ein 
paar richtig beantwortete Fragen am Anfang erhohen 
die Sicherheit, wllhrend ein paar verfehlte Antworten 
das Selhstvertrauen herabstimmen und auf der andern 
Seite leicht Missmut und Ungeduld hervorrufen. 

Dass die Bussere Form des Verkehrs von seiten 
des Examinators freundliche Hoflichkeit ist, dass er  
nicht durch schroffen Ton einschuchtert, durch mur-, 
risches Wesen zuruckstosst, oder gar durch hohnische 
Bemerkungen verletzt, sollte selbstverstundlich sein; 
schon die Wehrlosigkeit des Examinanden sollte ihn 
davor schutzen. Sie thut es freilich nicht immer; es 
giebt auch Examinatoren, die sich den Genuss, den 
Knndidaten zu angstigen, zu beschiimen, auf seine 
Kosten ihren Witz leuchten zu lassen, nicht versagen 
konnen. Der Despot in der menschlichen Natur bricht 
auf mannigfache Weise hervor. 

6. D ie  Vorbere i tung  auf  d ie  Prufung. Es giebt 
Idealisten, die dem Studenten raten, die Wissenschaft 
zu treiben, ohne um das Examen uberhaupt sich zu 
ktimmern. In akademischen Reden wird gelegentlich 
mit Entrustung von solchen gesprochen, deren erste 
Sorge beim Eintritt in das Studium die Anschaffung 
eines Prufungsreglements sei, um gleich genau zu er- 
fahren, was und wie viel man lernen musse, um durchs 
Examen zu kommen. 

Es ist naturlich nicht meine Absicht, ein solches 
Vert'nhrcn zu loben, oder einem rein wissenschaftlichen 

'29 
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Streben entgegenzutreten. Gewiss, in der Hauptsache 
muss es so sein, dass die Liebe und Freude zur Er- 
kenntnis, nicht die Sorge um die Prllfung und ihre 
Forderungen das Studium leitet. Trachtet am ersten 
nach der Wissenschaft, in dem Glauben, dass euch 
dann auch das Uebrige zufallen werde. Indessen, es 
kann hier auch ein Uebermass des Glaubens geben, 
und es kommt nicht so gar selten vor; man begegnet. 
gerade bei innerlichen und tiichtigen jungen Leuten. 
hin und wieder einer Vertrauensseligkeit in dieser Hin- 
sicht, die zur Unberatenheit wird und dann mit schwerer 
Entt#uschung gebusst werden muss. Man vergesse nicht: 
eine Wissenschaft um ihrer selbst willen treiben und 
sich auf eine Staatsprufung darin vorbereiten, das 
sind zwei sehr verschiedene Dinge; es kann jemand 
eine Sache grundlich verstehen, ohne ein Examen. 
daruber ablegen zu ksnnen, und umgekehrt: es kann 
jemand eine Prufung bestehen, ohne von der Sache 
eigentlich etwas Rechtes zu verstehen. 

Demnach wird zu raten sein: das Eine thun und 
das Andere nicht lassen. Der rechte Student wird seine 
Wissenschaft lieben und treiben, als ob es keine 
Prufungen in der Welt gebe, das ist recht und menschen- 
wurdig; aber andererseits, der wohlberatene Student 
wird nicht versiiumen bei Zeiten sich auch darnacli 
umzusehen, was in der Prufung verlangt wird. Und 
zwar nicht blos im Prufungsreglement, sondern in der 
wirklichen Priifung, denn auch das sind oft noch sehr 
verschiedene Dinge. Der gewiesene Weg aber, von der 
wirklichen Prufung Kenntnis zu erlangen, wird der sein, 
dass man sich bei solchen erkundigt, die hindurchge- 
gangen sind. Ich kann solche Erkundigung an sich 
nivht uiiwiirdig finden; man halt es doch auch sonst so, 
wenn man eiiien Weg mit Irrgungen und Absturzen zu 
n1:iclien hat, dass man bei einem Erfahrenen zuvor sich 
Rats erholt. Naturlich, gemein wurde die Sache, wenn 



I)ir Stiidierendeii und dae akadriniech~ Studii~iii. 451 

das Studium nun zu einer blossen Versicherung gegen 
Examensunfalle, zu einem Einpauken auf mogliche 
Fragen herabsunke. Die erfinderisch machende Not hat 
bekanntlich flir solche, die wahrend ihrer Studienzeit 
zum Studieren keine Zeit fanden, ein solches Verfahren 
erfunden: uber die Prtifungsfragen wird Buch gefuhrt, 
die erforderlichen Antworten werden hinzugeftigt, viel- 
leicht sogar verschiedene Antworten fur verschiedene 
Examinatoren. Dass ein solches Hantieren mit Rechen- 
pfennigen nicht den Namen eines wissenschaftlichen 
Studiums verdient, ist selbstverstandlich. Dagegen 
scheint es mir uber das Mass zulassiger Vorsicht nicht 
hinauszugehen, wenn jemand, der rechtschaffen und 
ernsthaft gearbeitet hat, durch Erkundigung uber Form 
und Forderungen der wirklichen Prtifung gegen die 
Moglichkeit eines ungunstigen Ausfalls sich zu sichern 
sucht. Weiss man, dass am Ende einer Bahn ein 
Hindernis zu nehmen ist, so ist es nattirlich, dass man 
Uber seine Natur sich vorher unterrichtet und auf seine 
Ueberwindung durch Uebung sich vorbereitet. 

Und man wird gut thun diese Erkundigung und 
Vorubung nicht allzu weit hinauszuschieben. Den letzten 
Monaten vor der Prtifung zu viel vorzubehalten, ist 
nicht ratsam. Wird die Arbeit dann unter dem Einfluss 
etwa sich einstellender Examensangst tibertrieben, dann 
fuhrt sie leicht zu Storungen des seelischen Gleichge- 
wichts und auch der leiblichen Gesundheit. Die Ueber- 
lastung mit hastigem Lernen und Repetieren zum Examen 
hat schon oft den Mut und die Freudigkeit gebrochen 
und den Grund zu dauernden Verstimmungen des ganzen 
Systems gelegt. Vor allem sollte man vermeiden die 
letzten Tage zu eiligem Durchgehen d e r  moglichen 
Dinge zu verwenden; sie gehoren von Rechts wegen 
der Ruhe und Erholung, es sollte niemand abgemattet 
und erschopft. in eine Prufung gehen. 
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F U N F T E S  K A P I T E L .  

Der Student und die Politik. 

1.  Die  Aufgabe. Es hat eine Zeit gegeben, wo 
auch in Deutschland der Student eine politische Rolle 
spielte, es war in dem Zeitalter, das auf die Freiheits- 
kriege folgte und mit dem Sturm des Jahres 1848 zu 
Ende ging. Die Studentenschaft hat keine Ursache 
dieser Zeit sich zu schamen. Es ist wesentlich das 
Verdienst der Universitaten, ihrer Lehrer und Studieren- 
den, zu einer Zeit, wo deutscher Patriotismus offiziell als 
Staatsverbrechen verfolgt wurde, dasBewusstsein von der 
Notwendigkeit der ~~oiitischen Einigung der Nation wach 
gehalten und in die weitesten Kreise getragen zu haben. 
Als die deutschen Fhrsten und StaatsmUnner in kraft- 
loser Unfikhigkeit oder verhiirtetem Sonderinteresse die 
Aufgabe von sich wiesen, den nationalen Einheitsstaat, 
ohne den das deutsche Volk nicht Leben und Ehre ge- 
winnen konnte, zu schaffen, da traten die Professoreii 
und Studenten in die Lucke. Zwar der erste Versuch 
zur Losung dieser Aufgabe in der grossen Volksbe- 
wegung von 1848 scheiterte; es musste erst die Er- 
fahrung gemacht werden, dass der Staat vor allem 
Macht ist und durch Macht gegrundet wird. Aber 
dadurch wird die alte Wahrheit nicht aufgehoben, dass 
es uber der Gewalt der Bajoiinette noch eine andere, 
eine unsichtbare Macht giebt, die Macht der Ideen, und 
dass sie auf die Dauer die starkere ist: ohne 1848 kein 
1866 und 1871. 

Seitdem die grosseri nationalen Aufgaben ihre vor- 
laufige Lijsuiig gefunden haben, tritt der Student in 
unserem offentlichen Leben nicht mehr hervor. Es wird 
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doch das Normale sein. In anderen Landern, in Russ- 
land, Italien, Griechenland, auch in Oesterreich-Ungarn 
ist es anders. Man wird doch sagen mtissen: es ist ein 
Symptom eines Krankheitszustandes, wenn der Student 
im politischen Leben eine aktive Rolle spielt, es deutet 
darauf hin, dass der Staat und die ihn leitenden M#nner 
den instinktiven Forderungen der Volksseele an seine 
IAstungen nach aussen oder nach innen nicht gerecht 
werden. 

Denn dabei wird es freilich bleiben: praktische 
Politik ist Aufgabe der Munner, nicht der Jtinglinge. Sie 
fordert besonnene Festigkeit des Willens und Reife der 
Erfahrung, vor allem Sicherheit des Urteils ilber mensch- 
liche Dinge, private und offentliche, lauter Eigenschaften, 
die junge Leute nicht haben und nicht haben konnen, 
sie werden erst im Leben, im Beruf, in verantwort- 
licher Stellung erworben. Die Jugend hat Inspirationen, 
Leidenschaften, Hingebung, Idealismus; aber zur prak- 
tischen 1,eitung der Dinge fehlt ihr alles, vor allem 
auch die richtige SchUtzung des Widerstandes, den die 
MUchte der Wirklichkeit der Durchftlhrung von Ideen 
entgegensetzen : sie unterschatzt ihn und daran 
scheitert sie. 

Die normale Aufgabe des Studenten wird also nicht 
sein, Politik zu machen, sondern Politik und politisches 
1,eben zu studieren. Und das wird allerdings eine uner- 
lilssliche Aufgabe sein: wer bestimmt ist, in die ftihren- 
den Klassen im offentlichen Leben einzutreten, wird es 
als Ehrenpflicht anerkennen mtissen, sich Einsicht und 
Urteil uber die grossen Fragen des Staatslebens und der 
nationalen Politik zu erwerben. 

Fragen wir nach den Hilfsmitteln, die hierftir zur 
Verfugung stehen, so bieten sich zunachst die Vor- 
lesungen. Es kommen hier die Vorlesungen aus dem 
Gebiet der Staatswissenschaften in Betracht, Vor- 
lesungen tiber Xrrtiondokonomie, Politik, Rechtsphilo- 



sophie, allgemeines Staatsrecht, Verfassungs- und Ver- 
wnltungsrecht, wie sie in reicher FUlle in der philoso- 
phischen und juristischen Fakultiit gehalten werden. 
In der Regel werden auch offentliche Vorlesungen uber 
aktuelle Frageii des offentlichen Lebens angeboten. An 
die dogmatischen Vorlesungen Slber Staat und Gesell- 
schaft schliessen sich die historischen: die Geschichte 
bleibt die hohe Scliule der Politik. 

Sodann kommt die politische Litteratur in Betracht, 
wobei wieder gilt, dass die dogmatische und historisclie 
Behandlung sich erghnzen. Dabei wird man nicht auf 
die Belehrung verzichten wollen, die es gewahrt, wenn 
man die eigene Lebensumgebung einmal voll draussen 
betrachtet. So bietet uns das klassische Altertum einen 
vortrefflich gelegenen Standort, um die eigene Welt 
von drausseii zu sehen. Ich wlirde daher jedem, der 
diesen Dingen ernste Aufmerksamkeit zu schenken eiit- 
schlossen ist, raten, einmal den einen und andern der 
gossen Staatslehrer und Geschichtsschreiber des Alter- 
tums zur Hand zu nehmen: Platos Republik und hristo- 
teles' Politik, Tliucydides und Tacitus, ob in der 
Sprache des Originals, darauf koiiimt nicht so viel an, 
eine gute Uebersetzurig verdient den Vorzug, Wenn die 
Sprache ein Hindernis ist zur Sache zu kommen. Zu 
dcn rieueren Darstellungen zieht das unmittelbare 
Iiiteresse; liistorisclie Werke, die uns die Gegenwart in 
ilii-er Eiitstehuiig schildern, oder Schriften, die in das 
Verstiludnis der Probleme und Aufgaben unserer Zeit 
einfuhren, wird ja niemand urigelesen lassen, der Ilber- 
liaupt mit Uewusstsein das Leben erleben will; es giebt 
keiri Selbstbewusstsein ohne in der Form des geschicht- 
lichen Bewusstseins. 

Auch die Tageslitteratur bietet sich zur Bildurig 
des politischen Urteils nii. Ich mochte doch raten, nicht 
zu viel davon zu erwarten und nicht zu viel Zeit damit 
ZLI verlieren. Xatiirlicli, mari wird sich uber die Vor- 
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Range des Tages aus den Zeitungen unterrichten, nicht 
aus d e r  Zeitung, sondern aus Zeitungen aller Rich- 
tungen, schon uin sich ZU iiberzeugen, d i l s  politische 
Dinge eine Betrachtung von mehr als einer Seite zu- 
lassen und fordern; zu welchem Ende es denn freilich 
iiicht erforderlich sein wird, tilglich ein halbes Dutzend 
Bliitter zu studieren: hie und da, bei einer wichtigen 
Frage, eine Zeitung dieser und jener Richtung einsehen, 
das wird ausreichen. Man wird dabei auch bald die 
Entdeckung machen, dass Zeitungen nicht, wie der 
harmlose Leser zunuchst denkt, zu seiner Belehrung 
geschrieben werden, sondern um ihn zum Anhllnger 
dieser oder jener Ansicht, zum Werkzeug dieser oder 
jener Absicht zu machen. Und auch das wird man 
merken, dass von ailen Zeiten die Gegenwart uns in 
Absicht auf die Politik am wenigsten durchsichtig ist: 
voii den politischen Vorgilngen kommt in die Zeitungen 
naturlich nur das, was denen, die die Politik machen, 
fur ihre Zwecke niitzlich scheint. Und selbst die 
Xlnner, die im politischen Leben stehen, die die Ge- 
schichte der Gegenwart machen, sehen von den Her- 
gJiigen nur die eine Seite, die Gegner spielen so wenig 
mit offenen Karten als sie selbst. Erst wenn das Spiel 
aiis ist, rekonstruieren die Historiker aus den Doku- 
menten und Erinnerungen aller Art, die aiimiihlich zu- 
gilnglich werden, so gut es geht, den ganzen Hergaug. 
Die Zeitungen aber, die nur in der Gegenwart lebeii, 
haben im wesentlichen keine andere Aufgabe, als die, die 
Tagesvorgunge mit dem notwendigen Geriiusch zu be- 
gleiten, um die [,eser dahin oder dorthin zu treiben oder 
zu scheuchen. 

Buch der Besuch politischer Versammlungen wllre 
hier in Betracht zu ziehen. Aii unmittelbarer Belehrung 
iiber die Dinge wird man sich freilich davon nicht viel 
versprecheii. Immerhin wird, wer in Berlin studiert, 
die Gelegeuheit iiicht unbenutzt lassen, den Verhand- 



lungen des Reichstages oder des Landtags hie und da 
beizuwohnen; es ergiebt sich so eine Art politischen 
Anschauungsunterrichts. Und ebenso wird mall auch 
einmal eine Volksversammlung dieser und jener Rich- 
tung besuchen. All das hat wenigstens den negativen 
Nutzen, dass man die Dinge freier Y O ~  Illusionen sehen 
lernt. Das Wort von der nebligen Ferne und dem 
Nimbus, den sie um die Dinge lugt, wird auch hier 
seine Bestatigung finden. Ich eriimere mich noch wolil, 
wie sehr der Eindruck, den ich vor vielen Jahren bei 
dem ersten Besuch des alten Hauses am Donlioffsplatz 
empfing, von der Vorstellung abstach, die ich mir von 
einer Volksvertretung gemacht hatte. Ich fiirclite. 
der grosse Neubau auf dem Konigsplatz giebt gegen 
Enttliuschuiigen nicht mehr Ge~vshr. 

Ob ein Verhandeln uber politische und sozial- 
wissenschaftliche Fragen in studentischen Vereinen zu 
empfehlen ist? Ich will es nicht uberhaupt verwerfen: 
die Reibung mit fremden Ansichten giebt dnstoss zum 
Nachdenken, zur Berichtigung einseitiger Anschauungen; 
und auch die Fahigkeit, aufzufassen und sich auszii- 
sprechen, mag dabei gewinnen. Die Hauptsache wird 
doch der Antrieb zum Studium dieser Dinge sein, der 
von hier ausgehen kann. Ware dagegen die Wirkung 
des Vereinswesens die Befestigung in irgend einer 
Parteidoktrin, so wurde es dem Zwecke der Erkenntnis 
geradezu entgegen sein. Hierauf gehe ich noch mit 
einem Wort ein. 

2. Das  Verhal tnis  zu den  Parteien.  Parteien 
sind eine notwendige Erscheinung des offentliclieii 
Lebens, notwendig nicht blos im Sinn des Unverineid- 
liclien, sondern auch des TJnentbehrlichen: man kann 
sie als die spontane Notorganisation bezeichnen, wo- 
durch eine Menge uberhaupt erst beratungs-, verhand- 
lungs- und entschliessungfahig wird; der Parteikampf ist 
die Form, worin eine Menge uber die in ihr vorhandenen 
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mannigfachen Interessen und Anschauungen und uber 
ihr relatives Gewicht ins Klare kommt. Andererseits 
ist aber nicht zu verkennen, dass das Yarteiwesen der 
Boden fur manche wenig erfreuliche Erscheinungen ist: 
der Parteigeist ist als solcher der Feind der Wahrheit 
und der Gerechtigkeit; er hat die Tendenz, den Wirk- 
lichkeitssinn zu schwachen und das Gewissen stumpf zu 
machen: wahr ist, was unseren Vorurteilen, gnt, was 
unseren Interessen entspricht. 

Damit ist gegeben: wer sich der Erforschung der 
Wahrheit widmet, darf nicht Parteimann sein; er kann 
seine Stimme fur eine Partei abgeben, aber er wird ihr 
nicht sein Urteil ausliefern, er wird sich ihr nicht ge- 
fangen geben. Die Entscheidung fiir eine Partei wird 
fiir ihn ineist etwas ~ ~ 0 1 1  der Wahl des kleineren Uebels 
haben.") 

Von hieraus w&re nun auch das Verhiiltnis des 
Stiidierenden zum Parteiwesen zu bestimmen. Es wird 
sich fiir ihn nicht schicken, auf eine Partei einge- 
schworen zu sein; eine geistige Gefangeiischaft, wie 
die Partei sie fordert, geht gegen sein Wesen, geht, 
man mochte sagen, gegen die akademische Freiheit, die 
doch vor allem die Freiheit des Prufens, des Zweifelns, 
des Sehens mit eigenen Augen bedeutet, lauter Dinge, 
die der Parteimann als solcher weder sich noch Anderen 
gestattet. Die Hinneigung zu dieser oder jener Richtung 
~ i r d  sich von selbst einstellen, aber der Studierende 
wird sich zur Pflicht machen, offenen Blick auch fur 
die andere Seite zu behalten, er wird der Einengung 
des Gesichtskreises, der Abstumpfung des Wahrheits- 
und Rechtssinnes, des Hasses und des Fanatismus, wozu 
der Parteigeist neigt, sich erwehren. Der I'Iandelnde 
kann oft nicht umhin, Partei zu ergreifen, der Student 

*) 111 einem Vortrag: ~artei'politik und Moral (Dresden, 1900) 
habe ich diese Gesichtspiinkte etwas weiter aiisgefiihrt. 
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wird sich des Vorrechts des Betrachtenden, die Dinge 
unbefangen zu sehen und zu wurdigen, nicht begeben. 

Hierzu kommt noch ein Anderes: die nkademischen 
Berufe stehen meist unmittelbar im Dienste des Volks- 
ganzen; sie konnen und durfen sich eben darum nicht, 
wie der Privatmann es thun mag, unbedingt iu den 
Dienst einer Partei stellen. Der Richter, der Beamte, 
der Lehrer, der Prediger, so wie sie berufsmassig thtitig 
sind, treten sie aus dem Bannkreis der Partei heraus, 
stehen sie im Dienst nicht der Parteiinteressen, sondern 
des Rechts, der Wahrheit, der Wohlfahrt des Ganzen. 
Sie konnen einer Partei angehoren, es wird ja, wie die 
Dinge liegen, unvermeidlich sein, wenn sie unmittelbar 
am politischen Leben teilnehmen wollen; aber es wird 
immer in dem Sinne geschehen, dass sie durch die 
Partei dem Ganzen ZU dienen, die Partei im Sinne der 
notwendigen Zwecke des Ganzen zu bestimmen trachten. 
Etwas von dieser Haltung wird doch auch schon in 
der Gesinnung und Denkweise des Studierenden sich 
geltend machen. 

Und alles dies wird um so mehr der Fall sein, .je 
mehr sich eine jungst hervortretende Wandlung iin 
Wesen der Parteien durchsetzt, je mehr sie sich in 
Vertreterinnen der materiellen Interessen verschiedener 
Gesellschaftsgruppen umwandeln. Die alteren Parteien 
hatten uberwiegend ideelle Nomente, gegensatzliche 
Anschauungen uber politisch-verfassungsrechtliche oder 
kirchlich-religiose Dinge zur Grundlage, sie griffen 
darum uber die beruflichen und sozialen Unterschiede 
uber. Gegenuber den neuen Parteien, die den Kampf 
um die Staatsgewalt fuhren, um sie zur wirtschaftlicl-ien 
Ausbeutung und rechtlichen Unterdriickung der Unter- 
liegenden zu benutzen, gegenuber den Interessenten- 
verbanden wird Neutralitat die gebotene Politik der- 
jenigen sein, die, durch Amt und Beruf ausserhalb der 
Interessenorgnnisation der Gesellschaft gestellt, die 
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Wahrnehmung des Gesamtinteresses zur berufsmassigen 
Aufgabe haben. Und hieran wird auch das nichts 
andern, dass diese Parteien sich als die Vertreterinnen 
der Ordnung, der Konigstreue, der Religion, der natio- 
nalen Interessen hinstellen und in diesem Namen die 
Gefolgschaft aller fordern. Die Deck- 
firnm thuts nicht. Nicht einmal die Vertretung der 
Interessen der und Gebildeten" werden 
die Inhaber der akademischen Berufe als ihre selbst- 
verstiindliche Pflicht anerkennen. Eher vielleicht noch 
werden sie die Sorge um das Recht und die Wohlfahrt 
der sozial Schwacheren als durch ihren Beruf ihnen 
besonders aufgegeben empfinden, weil deren Recht und 
Wohlfahrt weniger durch die eigene Macht geschutzt, 
und darum mehr auf den Schutz der Staatsgewalt als 
der berufenen Vertreterin des Rechts und der Freiheit 
Aller gegen private Uebermacht angewiesen sind, 
wobei an einen gewissen Konig zu erinnern nahe liegt, 
der sich als den avocat des pauwes, ja sogar als ro i  des 
yzceux bezeichnete. Und mit alledem werden sie be- 
haupten, zugleich dem eigensten Interesse des Staats 
und des Volks zu dienen, als welchen nicht an der 
hypertrophischen Entwickelung einzelner gesellschaft- 
licher Gruppen, sondern an der Gesundheit und 
Leistungsfahigkeit aller, vor allem auch der breiten 
Masse der Bevolkerung gelegen sei: auf ihr beruhe die 
Wehrhaftigkeit, auf ihr die Arbeitskraft, auf ihr auch 
die Aufziehung eines leiblich und sittlich tuchtigen 
Nach~vuchses. 

Wird also der Student sich der Partei anschliessen, 
die eben fur diese Ziele zu kampfen behauptet, der 
Sozialdemokratie? Es ist nicht zu verkennen, dass bei 
nianchen und nicht den schlechtesten Elementen gegen- 
w%rtig hierfur eine Neigung sich regt. Der Idealismus 
der Jugend, dem die Formung der Wirklichkeit nach 
allgemeinen Ideen so leicht erscheint, vielleicht auch 



der Schein der Tapferkeit, gar der Schimmer einer 
Martyrerkrone zieht nach dieser Seite. Ich mochte 
doch warnen, diesem Zug nicht so leichthin nachzugeben. 
Nicht mit dem Hinweis darauf, dass das Eintreten fiir 
diese Partei Kampfe kosten und Opfer fordern wllrde. 
vielleicht das Opfer des Berufs, obwohl eine Entschei- 
dung von so ernsten Folgen allerdings zu einer ernst- 
haften Erwilgung auffordert, einer Erwagung auch der 
eigenen Widerstandskraft, damit nicht einmal vorzeitige 
Kompromittierung durch ein desto grosseres Mass von 
,,Gutgesinntheitu in Vergessenheit gebracht werden 
milsse. Sondern einerseits mit der Erinnerung an die 
schon fruher beruhrte eigentilmliche Natur dieser Partei. 
ihre Sektenahnlichkeit nnd die dadurch bedingte innere 
Unfreiheit, andererseits mit dem wiederholten Hinweis 
darauf, dass der Student nicht den Beruf hat, pmk- 
tische Politik zu machen, am wenigsten die allgemeine 
Weltrerbesserung ins Werk zu setzen. Also, man 
studiere auch diese Partei und ihre Doktrin. dns 
Studium wird ftir manche Dinge die Augen offnen; aber 
mnn mache sich nicht zu ihrem Gefangenen. 

Und ferner, man sei ein wenig auf der Hut vor 
den allgemeinen Weltverbesserern. Ich glaube beob- 
ac~htet zu haben, dass hierzu vidfnch solche m rneia i ro l  
sich berufen glauben, die mit ihren eigenen Angelegci,- 
heiten am wenigsten zurecht knm Glnuhi.. 
dass es moglich sei, durch eine Aer r St,wrs- 
und Rechtsordnung die allgemeine . .  ,.. . ,... esseiwng 
ins Werk zu setzen, pflegt grade der Jugend, 
leicht bei einander wohnenden Gedrinkcn Mt, 
die TViderstiinde der Wirklichkeit nicht ' ' " ' 

kennen gelernt hat, leicht einzugehe] 
riitcn, diesem Glauben nicht mit. nllm C 
siasmtts, sondern mit einiger Niici iterq 
Ich fiirclite, die Schaden, wo1 
schaft krankt, sitzen tiefer 
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diiriim i ~ ~ ( : h  nicht durch eine blos uusserliche Kur 
geheilt werden. So lange die Selbstsucht, die Habsucht, 
die Ehr- und Machtsucht, der Hochmut, die Missachtung 
tler Andem, der Neid und wie die Dinge weiter Namen 
haben, in der Natur des Menschen ihre Wurzeln haben, 
so lnnge werden sie bei jeder Ordnung der politischen 
uiid der sozialen Verhfiltnisse ihre Wirkungen liben 
uiid in Unrecht und Gewaltthat auch itusserlich hervor- 
brecheii. Der alte Kant  ilussert einmal: aus so 
krummem Holz, als der Mensch, lasse sich nichts 
ganz Grades zimmern. Ich furchte, auch die kiinftige 
Geschichte wird iliiii recht geben, wie ihm die bisherige 
rweht gegeben hat. Eine vollkommen gerechte Ordnung 
niensclilicher Dinge ist eine ,Idee, der eiii kongruieren- 
der Gegenstand in der Erfahrung nicht gegeben werden 
kann.u Ich sage das nicht, um dem Quietismus oder 
der C:leicligiltigkeit das Wort zu reden; eine Idee ist 
zugleich eine uns gestellte Aufgabe, wohl aber, um vor 
Uebereilung und Leichtgluubigkeit zu warnen, als 
konnten mit einem Stoss, einem Federstrich die Dinge . 

in eine neue vollkommene Ordnung gebracht werden. 
3. Soziale Mission d e r  akademischen  Jugend.  

( )I> sich der Student ausser dem Studium der sozialen 
Verhultiiisse auch eine praktische Thutigkeit auf diesem 
(iebiete zur Aufgabe stellen kann und soll? Thatsachen 
mogeii dnrauf eine Antwort geben, ich sage eine, nicht 
die Antwort. An der Universitiit zu Kopenhagen be- 
steht seit 1882 tler ,Dunische Studentenbundu, etwa 
,500 Mitglieder umfassend. *) Er hat sich, ausser der 
eigenen Belehrung und Erholung der Mitglieder - es 
finden Vortriige und Diskussionen, auch gesellige Feste 
mit (;esaiig und 'raiiz statt - auch die Aufgabe gestellt, 
seinen Mitgliedern Antrieb und Gelegenheit zu sozialer 
Arbeit zu geben. In der Empfindung der Dankbarkeit 

*) Det danekt- Studenterwamfund og  dctv Virkeomhed. Kor- 
diske Forlag 1896. 
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ftir den freien Zugang zu allen Schatzen des Wissens. 
entschloss sich die .Jugend, ihrerseits wieder das Em- 
pfangene weiter zu geben. Es wurde ein Abendunter- 
richt ftir Arbeiter eingerichtet, der Schreiben, Rechnen. 
Buchfuhrung, Sprachunterricht in dsnischer. englischer, 
deutscher, franzosischer Sprache. endlich auch Unter- 
richt in den Naturwissenschaften und der Geschichte 
umfasste. Es werden Klassen von etwa 20 bis 30 
Schulern oder Schtilerinnen gebildet, die in den Wintcr- 
monaten allabendlich Unterrichtsstunden haben. Da die 
Stadt fiir den Fortbildungsunterricht in den Jahren, die 
auf die Schule folgen, gesorgt hat, so ist als Alters- 
grenze nach unten das 20. Lebensjahr festgesetzt. - 
Neben den eigentlichen Unterrichtskursen finden noch 
Vortragsreihen statt, in der Stadt und auch im Lande. 
mit nachfolgender Besprechung. Auch Museumsftihrun- 
gen und Arbeiterkonzerte im Interesse der &thetischen 
Erziehung des Volks sind iri den Kreis der Arbeiten 
:bufgenommcn worden. Endlich hat sich der Verein 
auch an die Aufgabe gewagt: Unbemittelten Rechtabe- 
lehrung und Rechtshilfe zu erteilen; eine Anzahl Rechts- 
;iriwiilte, untersttitzt von Studierenden, geben tiiglich 
wiihrend zweier Abendstundeii kostenlos Auskunft auf 
-1 n fragen. 

Der Gewinn dieser Stunden, so wird berichtet, ist 
(bin gegenseitiger; d o w ~ d o  dikimus sagt die alte Er- 
tahrung:. auch die Lehrer lernen dabei, lernen in ihrem 
Fach, lernen lehren und leiten, lernen das Volk und 
seine Anschauungen und Bedurfnisse kennen, lernen es  
achten und ihm dienen. Und so dient die Einrichtung 
zugleich dazu, die Kluft zwischen den Klassen auszu- 
ftillen, arm und reich, gebildet und ungebildet zusammen- 
zufiihren und durch gemeinsame Arbeit VerstAndnis 
und Achtung zu begrunden.*) 

*) Auch aiif mglischvin Boden haben Graduierte und 
Studiclrendr drr IJniversiWLteii sich in den Dienet der eoeiden 
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Auch in Deutschland ist ein Anfang gemncht 
worden. So haben Studierende der technischen Hoch- 
scliule zii Charlottenburg im Jahre 1901 Unterrichts- 
kurse fiir Arbeiter in Algebra und Geometrie, Physik 
und Technologie, deutscher Sprache und Litteratur ein- . 
gerichtet. Liegt den Technikern die Beziehung zu den 
Arbeiterkreisen nhher, so den Studierenden der Uni- 
versitut zur Jugend und zum Jugendunterricht. Dass 
in Deutschlnnd far den Schuhnterricht der Massen seit 
langem besser als in anderenLilndern gesorgt ist, soiite 
nicht ein Hemmnis und eine Entschuldigung, sondern 
ein Ansporn zu weiterer freier Thatigkeit sein, ftir die 
durch die Schulen tiberall der Grund gelegt ist. Und 
wie viel Kaum dafur ist librig; grade die Jahre zwischen 
der Schul- und der MilitWrzeit, die Jahre grosster Lern- 
fiihigkeit und vielfach doch auch grosser I'ernfreudig- 
kt?it, bleiben oft ganz ungenutzt. Durch gesetzlichen 
und polizeilichen Zwang lusst sich einiges erreichen; 
tiefere und innerlichere Wirkungen wurden durch freie, 
organisierte Privatthlltigkeit gewonnen werden, eine 
Thiltigkeit, die sich aber nicht bloss des Verstandes, 
sondern der Seele annahme. Und an das gemeinsame 
Lernen und Arbeiten wurde sich dns gemeinsame Spiel 
anlehnen, vor allem das Spiel im Freien, aber ebenso 
tiuch Spiol und gemeinsame Freude anderer Art. Ich 
verweise auch hierfur nuf den unten genannten kleinen 
Rcricht von Classen .  

Moge es dem 20. Jnhrhundert beschieden sein, die 
ihm gestellte Schicksalsfrage zu losen: die grosse Kluft 
zwischen dem Volk und den Gebildeten, die im 19. Jahr- 
hundert zu einer unuberschreitbaren sich erweitern zu 

Mission gestellt; im Oetend von London, mitten im Natioiialelend, 
isteina Ansiedlung gegrundet, die i'o!pil)re h l l ,  von wo aus Licht 
und Liebe in die #gyptische Finsternis auestrahlt. Ich mache auf 
einen kleincn anziehenden Bericht ;iiifinerksam von W. Claseen,  
Soziales Rittertum in England (Hamlmrg, Boyeen 1900). 



wollen schien, zu tiberbrllcken: nicht Gleichheit, aber 
Einheit der Gesinnung sein Leitwort. Und mnge an 
dieser brtickenbauenden Thatigkeit auch die akademische 
Jugend ihren redlichen Anteil gewinnen. 

W e t e k a m  p schliesst einen Bericht uber die Wirk- 
samkeit des dgnischen Studentenbundes mit den Worten: 
,In uberschaumendem und oft schwarmerischem Idealis- 
mus hat die studentische Jugend des 19. Jahrhunderts 
die Geister ftir die iiussere Einheit Deutschlands vor- 
bereitet. Moge die heutige Studentenschaft ihre Zeit 
erkennen und in ernster und praktischer Arbeit die 
innere Einigung des Volks befestigen und vollenden 
helfen, ihr selbst zum Ruhm, dem Vaterland zum 

Und hier mag denn noch ein Gebiet genannt sein, 
wo dem neuen Jahrbundert brtkckenbauende Thiltigkeit 
aufgegeben ist, das ist das Verhatnis der Nationen 
zu einander. Nationale Gesinnung fordern wir voii 
unsern Studierenden, mit Recht, die Nationen sind die 
durch ewige Ordnung gesetzten Formen des geschiclit- 
lichen Lebens. Aber es giebt etwas uber den Nationen. 
das sind die geistigen Guter, die den Inhait und Wert 
des 1,ebeiis der Menschheit ausmachen. Recht und Staat, 
Wissenschaft und Kunst, Sittlichkeit und Religion, keines 
der lebenden Volker hat, was es von diesen Gutern 
besitzt, aus sich selber erzeugt, es hat an ihnen teil als 
an einem Erbe der Mei-ischheit: und was es zu dem Er- 
erbten hiiizuerwirht, das erwirbt es der Menschheit. 
Grade die akadeniische Welt ist berufen, das Bewusst- 
sein dieser Einheit lebendig zu erhalten; ist doch die 
Wissenscliaft am unmittelbarsten und sichtbarsten ein 
iiiternationaies Unternehmen. Bei der Masse, die keine 
fremde Sprache versteht und von der Einheit des ge- 
schichtlichen Lebens der Volker nichts sieht, mochte 
ein bornierter Nationalisiiius verzeihlich erscheinen; von 
den 'Prilgerii der akademischen Bildung, die das Studium 
triglich iiber die Grenzen der Kation hinausfiihrt, wird 
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billig erwartet, dass sie sich zugleich als Trager der 
Nenschheitsidee, der Idee der Humanitat ftihlen, die ja, 
ein freies, kriiftiges und tiefes Nationalgeftihl nicht aus- 
sondern einschliesst. Wenn so der verengende und den 
Sinn fur Wahrheit und Recht abstumpfende Nationalis- 
mus wieder etwas zuruckwiche, dann mochte auch ein 
friedliches Zusammenleben mehrerer Nationalitaten in 
einem Staat wieder moglich werden. Das Zusammen- 
leben selbst wird ja, da voilstiindige Nationalisierung 
des Staats, bei der Zersplitterung der Nationaliuiten in 
Europa, niemals zu erreichen sein wird, als geschicht- 
liche Notwendigkeit hingenommen werden mtissen: so 
gilt es, aus der Not eine Tugend machen und aus der 
Bertiirung mit der fremden Art Bereicherung des mensch- 
lichen Wesens gewinnen. 

SECHSTES KAPITEL. 

Einige aussere Verhaltnisse des Studentenlebens. 

1. Allgemeines. Das Leben des deutschen Stu- 
denten hat im 19. Jahrhundert die letzten Reste alter 
Lebensformen abgestreift. Das Zusammenhausen in 
Kollegien und Bursen, wie es vom Mittelalter her auf 
den englisch-amerikanischen Universitaten sich erhalten 
hat, ist bei uns so gut wie ganz verschwunden; das 
Ttibinger Stift ist auf protestantischem Boden das einzige 
Denkmal der Vergangenheit; mehr ist in den katholisch- 
theologischen Fakultaten erhalten. Und hie und da 
zeigen sich schtichterne Ansatze der Neubildung. Im 
Iibrigen nimmt sich jetzt der Student, nicht anders als 
ein junger Kaufmann oder Bemter ,  irgendwo in einem 

80 



466 Viertes Buch. 

Mietshaus ein Zimmer auf monatliche Ktindigung, nur 
in den kleinen Universitatsstadten ist noch Semester- 
miete itblich. Ebenso nimmt e r  den Tisch heute hier, 
morgen dort, wie es die Gelegenheit und der Stand der 
Borse rat. Verkehr in Familien findet i m ,  ganzen in 
geringem Umfang statt; mancher, der ohne Verwandte 
und ohne Empfehlungen ist, bleibt jahrelang ohne 
Familienverkehr. 

Die Sache hat ihr Bequemes, jeder kann sich 
dabei nach seinen Verhaltnissen und Neigungen ein- 
richten. Aber sie hat auch sehr ernsthafte Uebel und 
Gefahren. Dass ein Quartier in einer llberfitllten gross- 
stadtischen hlietskaserne drauseen in der Arbeitervor- 
stadt oder in der von der guten Gesellschaft verlasseneii 
Binnenstadt ein geeigneter Ort fiir wissenschaftliches 
Studium sei, wird niemand behaupten wolien. Ruhe, 
Sammlung und Behagen fliehen den Ort; h#uflg ist das 
Wohnen darin ein bestandiger und aufreibender Kampf 
mit Widerwilrtigkeiten aller Art, vor allem mit Storungen 
und Geriluschen, musikalischen und unmusikalischen. 
Und fur die Ausbildung feinerer Lebensgewohnheiten 
sind die Verhultnisse auch nicht angethan; nicht selten 
werden sie zu einer schweren Gefahr ftir Sitte und Sitt- 
lichkeit; der Student in der Grossstadt kann unversehens 
in hochst fragwurdige Nachbarschaft geraten. Und ein 
Wechsel der Wohnung giebt keinerlei Sicherheit fur 
eine Verbesserung der Lage. 

Von hieraus gesehen, stellt sich die Grllndung von 
Studienhi iusern vor allem in der Grossstadt als ein 
dringendes Bedurfnis dar. Es sind in jtingster Zeit durch 
Stiftung einzelne solcher Hiiuser entstanden; es bleibt 
zu hoffen, dass ihre Zahl sich so weit mehrt, dass 
jedem Studenten, der die Wohnung, vielleicht auch den 
Tiscli in eiiiem derartigen Hause dem nomadischen 
Treiben in der grossstiidtischen Wtiste vorzieht, die 
Gelegenheit dazu offen steht. Ich zweifle nicht duran, 
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dass der deutsche Student allmiihlich die Scheu vor 
Studienhausern und der Hausordnung, ohne die sie 
naturlich nicht bestehen konnen, ablegen wird. Die 
Vorteile, die sie bieten, Ruhe und Ordnung, Sicherheit 
gegen Ausbeutung und schmutzige Nachbarschaft, Ge- 
legenheit zu geselliger Gemeinschaft und wissenschtlft- 
lichem Zusammenarbeiten im Hause, sind 80 g o s s  und 
einleuchtend, dass es nicht schwer werden kann, die 
kleine Einschrankung des personlichen Beliebens durch 
eine Hausordnung in den Kauf zu nehmen. Oder viel- 
mehr man wird sich gewohnen, die Hausordnung selbst 
als wohlthntigen Schutz der eigenen Ruhe und Freiheit 
zu wurdigen. Ich sehe tibrigens nicht, was gemein- 
nutzige Vereine hindern konnte, die Sorge ftir die Be- 
friedigung dieses Bedurfnisses in die Hand zu nehmen; 
es braucht sich dabei nicht um ein Geschenk zu 
handeln. 

Neben der Wohnung steht die ,Kneipeu, der Ort 
des geselligen Verkehrs und der Erholung, auch sie 
lange Zeit nur bescheidensten Ansprtichen an Behagen 
und Schmuck des Lebens genugend. In jfingster Zeit 
tritt der neue ,,Nationdreichtumu auch in der Ausstattung 
der WirtshBuser sichtbar zu Tage. Und zahlreiche 
Studentenverbindungen haben sich eigene Huuser ge- 
bnut, oder von ihren ,,alten Herren", zum Teil mit recht 
nrisehnlichem Aufwand und grossartiger Ausstattung, 
bauen lassen. Ob Mittel und Aufwand fur die geistigen 
Genusse eine den gesteigerten Anspruchen an das hussere 
Leben entsprechende Steigerung aufweisen, habe ich 
nicht in Erfahrung bringen konnen. Wenn man aus 
photographischen Abbildungen des Aeussern und Innern 
von Verbindungshiiusern, die man jetzt in allen ,,Couleur- 
gescliichten" so huufig antrifft, und die den Wtirfelbecher 
als eines der mit grosster RegelrnAssigkeit wiederkehren- 
den Requisite des Kiieipzimmers erscheinen lassen, einen 
Schliiss ziehen darf, so scheint das Genugen an dem 

30* 
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allerbescheidensten Mittel der Unterhaltung im letzten 
Menschenalter eher zu- als abgenommen zu haben. 

Erfreulicher ist, dass die ko rpe r l i chen  Uebungen ,  
soviel ich sehe, im Wachstum begriffen sind. Dass sie 
schlechthin unentbehrlich sind, um dem Leibe Frische 
und Elastizitat, dem Nervensystem Aufnahme- und Wider- 
standsfahigkeit zu erhalten, steht ausser ailem Zweifel. 
Als nachste Form bietet sich, von dem Fechten abge- 
sehen, auf das ich noch zurtickkomme, das Turnen; es 
wird von vielen, die es auf der Schule schatzen gelernt 
haben, auch auf der Universitat fleissig fortgesetzt; 
zahlreiche Turnvereine sammeln seine Liebhaber. Neben 
diesen Uebungen beginnen sich Spiel und Sport breitere 
Teilnahme zu erobern. Vielleicht haben kurzlich von 
aussen hineingetragene Anregungen den Erfolg, zur 
GrIlndung von studentischen Verbindungen in dieser 
Richtung zu fuhren und zugleich die Aufmerksamkeit 
auch der alteren Verbindungen auf diese Dinge zu lenken. 
Ausser dem Gewinn an Gesundheit und Kraft w#re da- 
bei auch dies in Anschlag zu bringen, dass jede ernst- 
liche Trainierung des Leibes zugleich der Stahlung des 
Willens dient. Und auch der negative Gewinn wlire 
nicht zu verachten, dass des Sitzens auf der Bierbank 
und des oden Zungendreschens etwas weniger wurde. 
Der eigentliche Sport freilich hat auch seine Gefahr; 
er hat die Tendenz nicht blos Zeit und Kraft bis auf 
den letzten Atem fur sich zu fordern, sondern auch das 
Urteil etwas zu verriicken. 

Die Auszeichnung in sportsmassig betriebenen 
Uebungen pflegt so ausschliessliche Wertschittzung in 
Anspruch zu nehmen, dass alle anderen Dinge dagegen 
gleichgultig werden; wird doch selbst Radfahren oder 
Schachspiel dem, der es sportsmassig libt, leicht zum 
Mittelpunkt nicht nur des eigenen Lebens, sondern des 
Lebens der Menschheit uberhaupt. Freilich, einstweilen 
sind wir von dem Ueberlnass noch weit entfernt; und 
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1-ielleicht darf man sagen: es liegt weniger in dem 
Charakter des Deutschen als des Englanders, dem das 
Wettrennen mehr im Blut zu liegen scheint. Uebrigens 
wiire hier fur reiche Leute, die nach einer schonen 
Verwendung des Ueberflusses suchen, eine Gelegenheit 
zu verdienstlicher Freigebigkeit durch Stiftung von 
Spielpliltzen und Ausstattung von Sportklubs. Nahme 
der Student von der Universitat die Gewohnheit mit, 
auf Spielplatzen sich zu tummeln, so -den diese 
Freuden ailmilhlich auch zu den unteren Volksschichten 
durchdringen und schlechte Sitten eindammen, an deren 
Einbiirgerung die akademische Welt nicht unschuldig ist. 

Noch gedenke ich des Wanderns.  Seit den Tagen, 
da die alten Vaganten mit leichtem Mut und noch 
leichterem Beutel durchs Land zogen und die Gast- 
freundschaft mit frohlichen Liedern bezahlten, ist im 
Burschenleben die Freude am Wandern niemals ganz 
erloschen. Einen grossen Aufschwung hat es im 19. Jahr- 
hundert genommen. In der That, es giebt keine schonere 
Erholung von geistiger Arbeit als eine riistige Wander- 
schaft in Gemeinschaft frohlicher Gesellen. Und wo 
wiire einem Volk ein schoneres Wanderland geschenkt 
als unser deutsches Land mit seiner unerschopflichen 
Fiille und Mannigfaltigkeit, von den schimmernden 
Firnen des Hochgebirges bis zu den schweigenden 
Wiildern und Seen des Flachlandes und der Einsamkeit 
der DunenkBste. Und wie viel Geschichte erzahlen die 
alten Stsdte und Burgen; und was haben sich die 
deutschen Stumme, die lange getrennten und ausserlich 
und innerlich verschieden gearteten, nicht alles zu sagen. 

Zum Schluss eine Anmerkung Iiber die Kosten 
des Studiums. Der Jahresaufwand wird sich, die Ferien 
nicht gerechnet, im allgemeinen zwischen 1000 und 2000 
Mnrk bewegen, der Durchschnitt dWte  zwischen 1200 
bis 1500 liegen. Eine kleine Zahl wird die obere Qrenze 
betriiclitlich uberschreiten, eine grossere noch unter 
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der unteren bleiben. Nicht wenige verdienen einen 
grosseren oder kleineren Teil ihres Lebensunterhalts 
mit Privatunterricht, Korrigieren, Stenographieren U. s. W. 

Dazu gewahren Stipendien, Stundung oder Erlass 
des Honorars Dtirftigen einige Erleichterung. Die Sti- 
pendien stammen teils aus offentlichen Mitteln, teils 
aus Privatstiftungen, grosstenteils d te rer  Herkunft, wie 
denn die aIteren Universitaten reicher damit ausgestattet 
sind. Freilich sind die Betrage mancher bei dem ge- 
sunkenen Geldwert recht gering, bis herab zur Arm- 
seligkeit eines Almosens. Es ist oft darauf hingewiesen 
worden, dass sie in solchem Fall etwas Herabwurdigendes 
haben und direkt schadlich wirken; eine Zusammen- 
legung zu ansehnlichen Betragen, deren Verleihung a n  
den Nachweis der Wtirdigkeit geknupft w&e, lage ohne 
Zweifel im Interesse des akademischen Wesens, wird 
aber bei dem rechtlichen Charakter der Stiftungen 
kaum durchzuftihren sein. 

Ueber die wachsende Kostspieligkeit des Studiums 
und seinen Einfluss auf die soziale Auslese, ebenso uber 
die Stimmung der Gesellschaft gegen das Studium 
Mittelloser, und uber die Gefahren, mit denen der arme 
Student zu ringen hat, ist schon an frtiherer Stelle 
(S. 159 ff.) einiges gesagt worden; ich komme hier nicht 
darauf zuruck. 

Dagegen n1iI.g hier eine Bemerkung uber das mili- - 
t a r i s che  Diens t j ah r  Platz finden. Das Militarjahr, 
das jetzt regelmassig in die Studienjahre oder in die 
praktische Vorbereitungszeit fallt, ist von einer Seite 
gesehen ohne Zweifel eine Verkurzung und Storung der 
Studien; eine Verkurzung auch der akademischen Frei- 
heit: das Prinzip der Armee und der Universitat stehen 
sich gogenuber als dcr Gegensatz von Subordinatioii 
und Freiheit. Dennoch wird unter Einsichtigen kein 
Zweifel daruber seiu, dass der Gewinn auch fur die 
personliche Bildurig, der den1 Verlust gegcntiberstelit, 
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ihn reichlich aufwiegt. Das Heer ist im abgelaufenen 
Jahrhundert zu einer zweiten grossen Erziehungsanstalt 
fiir unser Volk, neben der Schule, geworden; abgesehen 
von einer Reihe elementarer und wichtiger Tugenden, 
Ordnung und Reinlichkeit, Hnktlichkeit und Disziplin, 
erfullt es alle Sohne unseres Volks, auch die aus den 
niedrigsten Kreisen stammenden, mit nationalem Selbst- 
gefuhl und personlicher Selbstachtung, indem es sie zu 
wehrhaften Mannern macht, zu Gliedern der Macht, die 
das Schicksal der Volker entscheidet. Es ist daher 
selbstverstlndlich, dass auch die studierende Jugend 
durch diese Schule der Miinnlichkeit geht; nicht blos 
um des Heeres willen, dem dadurch wertvolle, ja un- 
entbehrliche Elemente zugeftihrt werden, sondern auch 
um ihrer selbst willen: es giebt keine bessere Gelegen- 
heit, gehorchen und befehlen, die beiden wesentlichen 
StIicke jeder Amtsthatigkeit, zu lernen, keine bessere 
Gelegenheit auch, das Volk kennen und achten zu 
lernen. Denn das, durfen wir hoffen, ist doch der 
regelmassige Erfolg des Dienstes in einem Heere, das 
so wie das deutsche der Auszug des ganzen Volks ist: 
Aclitung vor dem Volkstum in der Mannigfaltigkeit 
scincr Glieder, nicht Hochmut und Verachtung der 
niederen. Sollte da und dort ein Reserveoffizier mit 
solchen Gefuhlen sich erftillt zeigen, so wtirden wir 
allerdings sagen, dass er  die Lehre, die der Dienst im 
Heere ihm geben wollte, nicht verstanden habe. 

Am meisten wird es sich empfehlen, das Dienstjahr, 
wenn es moglich ist, an den Anfang der Studienzeit zu 
legen. Es giebt, gleich auf die Schulzeit folgend, ein 
heilsames Gegengewicht, sowohl gegen ein Uebermass 
von einseitiger Gehirnthatigkeit, indem es das ganze 
physische System entwickelt und festigt, als auch 
gegen ein Uebermass zugelloser Freiheit des Genuss- 
lebens, indem es Gesetzmassigkeit zunachst in das 
itussere Leben, dann auch in das Wesen und den 
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Willen bringt. Lasst es dazu Hunger nach geistiger 
Nahrung erwachen, der am Ende der Schulzeit in der  
Regel nicht ilbergross ist, so ware das Jahr auf alle 
Weise aufs beste angewendet. 

2. Die  s tuden t i s chen  Verbindungen.  Die voll- 
standige Vereinzelung, worin der Student von Universi- 
t ~ t s  wegen gelassen wird, ist die Voraussetzung fIir den 
starken Trieb zur Vereinsbildung. Die freien Verbin- 
dungen sind fur das deutsche Studentenleben ebenso 
charakteristisch, wie fur das englische das Leben im 
college. Auf dem freien Willen und der eigenen Wahl 
beruhend, sind manche unter ihnen Verbande von 
einer Festigkeit und Innigkeit, dass ihnen kaum ein 
anderer freier Verein darin gleichkommt. Das gilt be- 
sonders von den alten, auf langer und starker Tradition 
ruhenden Farbenverbindungen. Sie geben dem Studen- 
ten etwas wie eine Heimat auf der Universitat. Meist 
dauern die hier geknupften Beziehungen uber die Uni- 
versitatsjahre hinaus, nicht selten umschliessen sie die 
Genossen mit innigemvertrauens- und Freundschaftsband 
durch das ganze Leben. 

In manchen Kreisen begegnet man heutzutage 
schroffen Verwerfungsurteilen uber diese Verbindungen 
und den ,Couleur!Wefanzu. Ich kenne die ~erhliltniase 
wenigstens in einigem Umfang, ich weiso auch von den 
Gefahren und Kehrseiten, ich wurde auch durchaus 
nicht jeder Verbindung beizutreten raten, und auch 
nicht jedermann. Dennoch kann ich dem allgemeinen 
Verwerfungsurteil mich nicht anschliessen. Es ist 
wunschenswert und gut, dass andere Verbindungen 
neben ihnen Raum gewinnen, Verbindungen mit objek- 
tiven Zwecken; aber jene alten Verbindungen behalten 
daneben ihr Recht und ihren Wert. Gewisse Aufgaben 
gelingen ihnen mehr als anderen. Sie pflegen sich selbst 
als Schule des Lebens und der Charakterbildung zu 
betrachten. Vielleicht sind es nicht alle oder nicht alle 
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in gutem Sinn. Im ganzen haben sie doch nicht un- 
recht; fUr die dem Studenten gestellten Aufgaben der 
Selbsterziehung bilden manche eine unverachtliche 
Schule. Selbsterziehung kann nicht stattfhden in der 
Einsamkeit; ein geschlossener freier Verband wird im 
allgemeinen die gtmstigste Lebensumgebung fur die 
Losung der Aufgabe sein. Einen solchen steilt die Ver- 
bindung dar, sie bildet eine auf dem freien Willen der 
Einzelnen beruhende, sich selbst durch ihren Gesamt- 
willen regierende Genossenschaft. Darum ist sie vor 
allem eine treffliche Schule des Gemeinschaftslebens. 
Sie giebt bestlindig ' Gelegenheit zur Uebung in zwei 
Stucken: sich dem Ganzen ein- und unterzuordnen und 
zugleich sich in dem Ganzen selbst zu erhalten und 
durchzusetzen. Es sind die beiden Faigkeiten, worauf 
alles Gemeinschaftsleben beruht: sich schicken und sich 
durchsetzen, sich einsetzen fllr das Ganze und sich selbst 
in ihm erhalten. Wer vereinzelt lebt, oder wer von 
Tag zu Tag seinen Umgang nach der augenblicklichen 
Neigung wahlt, wer, wenn ihm seine Umgebung unbe- 
quem wird, ihr ausweicht und einen neuen Kreis sucht, 
der verfullt leicht einer Art Verweichiichung, die ihm 
auch nachher in jeder Lebensstellung anhangt. In 
einer Verbindung lernt er  nicht blos mit bequemen 
Freunden umgehen, sondern auch mit unbequemen Ge- 
nossen auskommen, mit uberlegenen sich messen, mit 
abgeneigten sich vertragen, gegen die Mehrheit stand- 
halten; er  lernt, um einen Goetheschen Ausdruck zu 
brauchen, gegen jedermann die Fortifikationslinien 
seines Daseins ziehen. Und dazu giebt die Verbindung 
tlglich Gelegenheit, sich in allen Funktionen des Ge- 
meiiischaftslobens zu iibeii: da gilt es gehorchen und 
gebieten, beraten und beschliessen, Gesetze geben und 
Gesetze anwenden, Streit schiichten und richten, mit 
freundlichen und feindlichen Milchten draussen sich 
schlagen und sich vertragen. So wird die Verbindung 
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allerdings zu einer Art Vorschule auch des offentlichen 
Lebens, sie entwickelt die F&higkeiten der Selbstzucht 
und des Regiments; sie giebt ihren Gliedern eine ge- 
wisse Sicherheit der Haltung und des Auftretens, an 
der man auch im spateren Leben den alten Verbindungs- 
studenten wohl noch erkennt. Es werden diese Dinge 
vor allem sein, die noch bei llteren Mannern die An- 
hiinglichkeit an die Verbindung erhalten und sie so oft 
bestimmen auch ihre Sohne wieder ihr zuzuftihren. 
Mag allerlei Jugendtibermut und Thorheit sich darrtn- 
hangen, es wird in den Kauf genommen, weil jene 
anderen Dinge ohne das nicht so zu haben sind. Das 
Menschengeschlecht scheint ohne einige pardogogia 
ptcer2lk tiberhnupt nicht auskommen zu konnen: fehlt 
sie denn im Staat? und in der Kirche? 

Damit die Verbindungen ihren Mitgliedern leisten, 
was ihre Bestimmung ist, werden sie allerdings gewisse 
allgemeine Voraussetzungen erftillen mussen. Ich weise 
auf die folgenden hin: 

I) Sie mussen eine aus re i chende  Mi tg l iederzahl  
haben. Die Verbindung darf nicht zu klein werden. 
Sinkt sie auf eine zu geringe Zahl, sinkt sie, wie es bei 
unserer Neigung zur Zersplitterung der. F d l  ist, bis auf 
ein halbes Dutzend und darunter, dann kann sich kein 
rechtes Gemeinschaftsleben mehr entwickeln, haufig 
wird eine einzige Personlichkeit durchaus dominierend; 
auch werden die Einzelnen durch die ,Verbindungs- 
zweckeU bis zu vollstlndigem Selbstverlust in Anspruch 
genommen. Die grossere Verbindung kann ihren Mit- 
gliedern mehr Spielraum lassen; mannigfache Kriifte 
und Personlichkeiten kommen zur Geltung; verschieden 
gerichtete sachliche Bestrebungen entwickeln sich und 
lassen Gegensiitze unpersonlicher Art aufkommen, die 
der (iemeinschaft Gehalt und inneres Leben geben. 

3) Sie mussen mannigfache  E lemen te  zusammen- 
fuhren: verschiedene Frtkultiiten, verschiedene Volks- 
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stAmme, verschiedene gesellschaftliche Klassen und 
Sunde, verschiedene politische und religiose An- 
schiiuungen. Exklusivitut vermindert den Wert der 
Verbindung. Es liegt etwas Ungesundes darin, wenn 
politische oder religiose Parteistandpunkte zum Grund 
studentischer Vereinsbildung gemacht und als Aus- 
schliessungsgrund gegen Andersdenkende gekehrt 
werden. Es ist ein dem Deutschen anhangender, nicht 
liebenswurdiger, philistroser Zug, dass er  gern mit rein- 
lich gesiebten Gesinnungsgenossen in eine Ecke sich 
zusammensetzt, um sich mit ihnen an der eigenen Korrekt- 
heit zu laben und die draussen zu verltlsterii. Zur Ge- 
sundheit und HUstigkeit des Lebens, vor allem des 
Jugendlebens gehort es, dass man mit fremden Elementen 
uiid abweichenden Anschauungen Beruhrung gewinnt, 
um sich innerlich zu bereichern oder im Kampf durch- 
zusetzen. In den englisch-amerikanischen collegex Anden 
sich Leute aller Richtungen und Anschauungen zu- 
sammen, das fuhrt zu fruchtbarer Reibung und zugleich 
zu menschlicher Achtung des Gegners. Im engen Kreis 
verengert sich der Sinn, es befestigt sich immer mehr 
die Anschauung, dass jeiiseits der Grenzen des eigenen 
Kurtelis nur das Schlechte wohne. Auch unserem 
politischen Parteiwesen hangt von dieser Borniertheit 
noch viel an; wer nicht zur Partei gehort, wer eine 
andereZeitung halt, mit dem kann mnn keinen mensch- 
lichen Verkehr haben, man sondert sich von ihm als 
vom Feinde ab. 

3) Die Verbindung dar f  n i ch t  zum Hinde rn i s  
e ines  e r n s t h a f t e n  S tud iums  werden.  Mag sie zeit- 
weilig den Einzelnen fur ihre Zwecke so in Anspruch 
nehmen, dass dem Studium manche Stunde, die ihm 
gewidmet werden konnte, verloren geht: es giebt auch 
andere Arten, und nicht immer unschuldigere, seine Zeit 
zu verlieren. Aber so darf sie ihn nicht mit Beschlag 
belegen, dass ihm das Studieren thatstlchlich unmoglich 
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gemacht wird. Filr den Besuch der Vorlesungen und 
bald auch flir ein wirkiiches Arbeiten muss Raum 
bleiben. Sollte es aber, wie behauptet worden ist, Ver- 
bindungen geben oder gegeben haben, die ihren Mit- 
gliedern grundsatzlich den Besuch der Vorlesungen 
untersagen, so wiire kein Urteil hieriiber zu scharf.*) 

Ueberlassen wir solche Dinge der Verachtung, die 
sie verdienen, so ware also zu sagen: jede Verbindung, 
die auf sich selbst und ihren guten Ruf, auf ihre Achtung 
auch unter verntinftigen Mannern halt, wird einen Ehren- 
punkt darein setzen, dass ihre Mitglieder nicht nur 
tuchtige Verbindungsstudenten sind, sondern auch in1 
Studium etwas Rechtschaffenes leisten, mindestens aber 
in der Prufung praestada praestieren. Und es fehlt 
nicht an Verbindungen, die wenigstens die letztere 
Forderung mit Entschiedenheit zur Geltung bringen, 
indem sie ausscheidenden Mitgliedern die dauernde Zu- 
gehorigkeit zur Verbindung erst gewahren, wenn sie ein 
Examen r i te  absolviert haben. Ich glaube also nicht, 
dass es eine im ganzen zutreffende Behauptung ist: die 
Verbindungen seien die eigentlichen Sitze des Unfleisses 
iind der Verachtung der Studien. Es mag ihrer geben, 
auf die dies Urteil zutrifft, wo Faulheit und Selbstuber- 
hebung in unedlem Bunde das Leben beherrschen, wo 
~rbe i t - in  den Geruch des Plebejertums bringt: die Arbeit 
gut genug fur solche, die nichts Anderes, nichts Vor- 
nehmeres verstehen und gelernt haben. Aber die Regel 
- 

*) G o  1 d s c hin i d t ,  Rechtsstiidiiiiii S. 276, behauptet, dass  
neuerdings in gewisseii sehr einflussreichen Kreisen die Tragheit. 
die aiich friiher thatsilchlich vorgekoniinen sei, ,,zuin Verbindungs- 
prinzip crholbeii lind niit :illen Mittelii, welche der Korporation zu 
Gebote stehen, gegen widerstrebende Mitglieder diirchgesetzt wird. 
Ob bereits die ,iiifaint~ Exklusioii' auf den Vorlesungsbesuch gesetzt  
ist, weiss ich nicht, aber das ist notorisch, dass Stiidierende vieler 
Vt~rbindiingen die Vorlesungen uberhaupt gar  nicht, oder  doch 
nicht mit den ,Abzeichen ihrrr  Wiirde' besuchen - also nllciifalls 
nur  verstohlcii. wie andere fur ,anstaiidigeL Menschen verponte 
Orte." 
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ist das nicht. Ich glaube nicht, dass die Gesamtheit 
der Studierenden, die einer Verbindung angehoren, im 
Durchschnitt eine grossere Quote zum Kontingent der 
Verbummelten stellen als die Allgemeinheit. Bei 
manchen Verbindungen ist das Verbummeln so gut wie 
unerhort. 

4) Fiir den Einzelnen aber gilt die Forderung: uber 
der Verbindung n i ch t  die  e r n s t e n  Zwecke des  
L e b e n s  a u s  den  Augen verl ieren.  Mag sie eine 
Weile unter seinen Interessen obenauf liegen, mag er  
auch einmal alle menschlichen Dinge aus ihrem Gesichts- 
winkel betrachten, dulce est de&pcr>.e in loco. Aber im 
Hintergrund des Bewusstseins muss dabei die Empfindung 
bleiben: alles dies ein der Jugend gegonntes frohliches 
Spiel. Das Leben aber stellt andere und ernsthaftere 
Aufgaben. Mag man diese einmal in frohlicher Stunde 
als spitter kommende Sorgen des Phiiisteriums beiseite 
stellen, wenn man nur jederzeit der Pflicht und Kraft 
sich bewusst bleibt, zur rechten Zeit aus der Faschings- 
welt in die Wirklichkeit zurtickzukehren. 

Ich glaube tibrigens, dass der Ernst des Lebens, 
der in zunehmendem Masse sich tlber alle Schichten 
der Bevolkerung legt und zur Anspannung aller Krafte 
notigt, auch auf das Studentenleben seine Rllckwirkungen 
uben wird. Ist der deutsche Michel, der in halbem 
 raumz zustand das Leben verdammerte, ein aussterbender 
Typus, so steht zu hoffen, dass auch der Typus des 
Couleurstudenten, der von Kneipen, Fechten und 
Schuldenmachen lebte, in nicht allzu ferner Zeit nur 
noch in den Fliegenden Blattern sein verlebtes Dasein 
weiter fuhren wird. Ich denke, dass fur diejenigen, in 
deren Aiischauungen Ehre und Arbeit einen Gegensatz 
bilden, in der europaischen Volkerwelt tiberhaupt nicht 
mehr lange Raum sein wird. Auf das Studentenleben 
tibt in dieser Absicht auch das militftrische Dienstjahr 
seinen Einfluss. 
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Wem es aber allzu schwer ftllit, mit dem deutschen 
Burschenleben und seinen Thorheiten Geduld zu haben, 
bis auch sein Tag gekommen -sein wird, wer sich in 
seinem Urteil von der Vorstellung leiten lasst, dass die 
Ausrottung des Verbindungswesens den Anfang der  Er- 
neuerung des Studentenlebens bilden mtisse, wer sich 
der Hoffnung hingiebt, dass von diesem Augenblick an 
Vernunft und Weisheit allein das Regiment bei der 
akademischen Jugend tibernehmen werden, dem gebe 
ich anheim die Schilderung des englischen Studenten- 
lebens in V. A. Hubers  Geschichte der englischen 
Universitnten (11, 444 ff.) und die Betrachtungen, die 
e r  daran anknilpft, nachzulesen. Er wird finden, 
dass Thorheit, Tragheit und Lilderlichkeit auch in 
die ehrbaren cobkges jederzeit ihren Weg gefunden 
haben. Huber meint: im ganzen vielleicht nicht 
mehr und nicht minder als in Deutschland: er 
findet aber, dass sie in England weniger spezifischen 
Charakter haben als bei uns. Whhrend in Deutschland 
die Thorheit und Toliheit in der Phantasietracht der 
akademischen Narrenjacke, mit abenteuerlichem und 
bramarbasierendem Wesen, auftrete, zeige sie in England 
wenig Eigentiimliches, habe vielmehr dieselbe Form und 
Farbe, wie bei der vornehmen und reichen Jugend der 
ausserakademischen Kreise: Sport, Spiel, Trinken, Un- 
zucht, Schuldenmachen, was denn in seltsamem Gegen- 
satz zu der iiusseren Zucht und Ehrbarkeit des Coldege- 
lebens stehe. 

Ich denke. wir haben keine Ursache, einen Tausch 
zu wiinschen: die Naivitat und Offenheit, vielleicht auch 
einmal Unvcrschiimtheit und Rohheit, womit die Sache 
in unserem Studentenleben sich giebt, ist uns am Ende 
eher ertrliglich als die obligate Heuchelei, womit der 
englische cattt sie umkleidet. Im ganzen aber durfen 
wir von diesen Dingen vielleicht dasselbe sagen, was 
Hubcr hinzufiigt: dass sie nicht uber das hinausgehen, 
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.was an sittlichen Unkosten fCir die unentbehrliche 
Charakterbildung durch Erfahrung und gegenseitige 
Erziehung nach einem billigen und snchgemhsen An- 
schlag zu berechnen sein durfte.u 

3. Die  Ar t en  d e r  Verbindungen. Die in frtiherer 
Zeit aiieinherrschende und auch jetzt noch das Bild 
des deutschen Studenten in der allgemeinen Vorstellung 
bestimmende Form ist die f a rb  en  t r a g e n d e  Verbindung, 
die sich eben dadurch der Oeffentlichkeit als Studenten- 
verbindung darstellt. 

Hier treten wieder drei Grundformen hervor: Corps, 
Burschenschaften und nicht schlagende, sogenannte 
christliche Verbindungen, neben und zwischen denen 
noch einige Abarten vorkommen. 

Die C o r  p s stehen mit den landsmannschaftlichen 
Korporationen der alten Universitaten, hie und da mit 
den in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts aufge- 
kommenen Orden, geheimen Verbindungen mit politischen 
Tendenzen, in gescliichtlichem Zusammenhang: ihre 
Kamen, meist deutschen Landschaften und SUlmmen 
entnommen, weisen auf diesen Ursprung hin. Auf jeder 
Universitilt giebt es eine kleinere oder grossere Zahl 
von Corps; alle zusammen bilden einen gossen einheit- 
lichen Verband. Charakterisiert wird diese Gruppe, 
die sich jetzt durchweg aus den vornehmen und wohl- 
habenden Kreisen rekrutiert, durch starkeres Wertlegen 
auf iiusseres Auftreten und Aufwand. Bei starker 
Neigung zur Separation von der Allgemeinheit, nimmt 
sie zugleich in Anspruch, die Elite der Studentenschaft 
und die geborene Reprasentantin der Gesamtheit zu sein. 
Die jungste Entwickelung unseres offentlichen Lebens 
ist den Anspruchen dieser Gruppe aberraschend ganstig 
gewesen; die Zugehorigkeit zu einem Corps gilt da und 
dort als Anzeichen hoherer politischer Begabung und 
Anwartschaft auf eine bevorzugte Stellung. Uebrigens 
haben die Corps, seit der Entstehung der allgemeinen 



Burschenschaft und im Gegensatz zu ihr, allezeit im 
Ruf politischer Rechtgesinntheit gestanden. 

Die  Bur schenscha f t  hat ihren Ursprung in der 
Zeit der Freiheitskriege. Entstanden als Organisation 
der Allgemeinheit gegen die alten exklusiven Lands- 
mannschaften, wollte sie urspriinglich nicht eine ge- 
schlossene Studentenverbindung sein, sondern vielmehr 
die Engherzigkeit des alten Verbindungswesens mit 
seinen vielfachen Entartungen abstreifen. Die in ihr 
herrschende Idee war: dns deutsche Studententum aus 
der noch vom 17. Jahrhundert her verschleppten Stumpf- 
heit und Rohheit auf eine hohere Stufe sittlich- 
geistigen Lebens emporzuheben; mit F i c  h t e s  und 
J a h n s  Bestrebungen zur nationalen Erneuerung der 
Jugend, besonders der studierenden Jugend, hat sie ge- 
schichtliche Beziehungen. Zugleich waren neue Ideen 
von der Stellung und Aufgabe der akademischen Jugend 
im offentlichen Leben des deutschen Volkes in ihr 
wirksam; durchdrungen von der Liebe zum deutschen 
Volk und Vaterland und nicht minder durchdrungen 
von der Heillosigkeit der kleinstaatlichen Zersplitterung, 
der Ursache all des Elends und Schimpfs, der uber da9 
deutsche Volk gekommen war, stellte sich die Burschen- 
schnft in den Dienst der deutschen Einheit und Freiheit. 
Die Gegenwehr der bestehenden Kleinstaaten, die anti- 
nationale Politik Metternichs, von der auch Preussen 
sich ins Schlepptau nehmen liess, der Hass der ReaJction, 
die Angst des Polizeistaats drhlngten die Burschenschaft 
hie und da in ihr ursprunglich fremde Bahnen; unter- 
drtickt und gehetzt nahm sie theilweise die Gestalt ge- 
heimer politischer Verbindungen an. Dennoch bleibt 
ihr, trotz einzelner Verirrungen, das Verdienst, dass sie 
den Gedanken des nationalen Einheitsstaats zu einer 
lebendigen Kraft in1 deutschen Volksbewusstsein ge- 
macht hat. Und dazu hat sie ein zweites Verdienst: 
sie hat von dem alten Unflat, der dem deutschen 
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Studententum anhing, nicht wenig ausgekehrt. Dass 
die wtiste Schamlosigkeit, womit Rohheit und Lascivitat 
im Studentenleben des 17. und 18. Jahrhunderts, man 
sehe in die Stammbticher und Lieder der Zeit, ilberaii 
sich breit machten, wenigstens von der OberfI&che ver- 
schwunden ist, wird zwar mit der allgemeinen Ent- 
wickelung der Sitte und des sittlichen Lebens, auch 
vielleicht des auch in Deutschland nicht mehr unbe- 
kannten cnatx zusammenhungen: doch hat auch die alte 
Burschenschaft mit ihrem hoher gestimmten Ideal des 
Studentenlebens daran ihren Anteil. 

Die gegenwartigen Burschenschaften sind, ent- 
gegen der urspriinglichen Meinung, geschlossene 
Studentenverbindungen, deren sich meist mehrere 
neben einander an einer Universitat finden. In mancher 
Hinsicht haben sie sich den Corps angenilhert, in der 
uusseren Erscheinung wie in den studentischen Be- 
strebungen. Dennoch ist, namentlich in den Mteren 
und stiirkeren, die mit tieferen Wurzeln in die Ge- 
schichte der Burschenschaft eingesenkt sind, auch von 
dem ursprtinglichen Geist und Wesen manches lebendig 
geblieben. Auch dns Bewusstsein einer nationalen 
Aufgabe der akademischen Jugend ist ihnen nicht tiber- 
haupt fremd geworden, wenn es auch gegenwartig sich 
nicht mehr um eine unmittelbare Einwirkung auf das 
politische Leben handelt. Die hier gestellte Aufgabe 
wird keine andere sein als die, die auch in der alten 
Burschenschaft lebendig war: es sei eine Ehrenpflicht 
derer, die einmal in die leitenden Kreise des Volks einzu- 
treten berufen sind, dieses Vorzugs durch Ernst der 
Gesinnung sich wtirdig zu erweisen und filr die mit 
der ~ t e l l u n ~  gegebenen Pflichten sich Mchtig zu machen. 
Dabei wird es ftir die Burschenschaft geziemend bleiben, 
neben der Treue zu Kaiser und Reich, in denen die 
nationale Einheit ihre Verwirklichung gefunden hat, 
freiheitliche und volkstilmliche Gesinnung zu pflegen. 

81 
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Es ist recht und billig, dass dem Hochmut der Exklu- 
siven gegentiber die Mitglieder der Burschenschaft 
ihren Stolz darein setzen: Sohne des Volks zu sein, 
allezeit bereit, fur das gemeine Recht und die gemeine 
Freiheit einzutreten. Vielleicht war die Aufgabe nie 
notwendiger und ehrenvoller, als in einer Zeit, die so 
wenig nach dieser Richtung sieht, wie die unsrige. 

. Seit den dreissiger Jahren sind als dritte Gruppe 
neben die Corps und Burschenschaften die chr i s t -  
l i c h e n  Verbindungen getreten. In Verfassung und 
ausserer Erscheinung jenen im ganzen gleichend, unter- 
scheiden sie sich von ihnen vor allem durch die Ver- 
werfung des Duelis. Mit der alten Burschenschaft ver- 
bindet sie das ,,SittlichkeitsprinzipU. Die Mitglieder ge- 
horen tiberwiegend der theologischen Fakultat an, wie 
die der Corps tiberwiegend aus der juristischen Fakulttit 
stammen. Die Burschenschaften durften am meisten 
Mitglieder aller Fakultaten zusammenflthren, wie sie 
denn vielleicht auch am meisten itber die standisch- 
sozialen Unterschiede ubergreifen. *) 

Neben diesen alten Verbindungen, die sich als 
eigentliche Reprasentation der deutschen Studenten- 
schaft fuhlen, obwohl sie ziffernmassig nur einen be- 
scheidenen Bruchteil derselben ausmachen, vor. allem 
auf den gossen Universitaten, haben sich in neuerer 

*) Aus der Litteratur uber das Verbindiingaleben mag fol- 
gendes genannt sein: W. F a b r i c i u s ,  die Deutschen Corps 1898. 
Das Corpeleben in Heidelberg wihrend des 19. Jahrhunderts. 
Heidelberg, iin Selbstverlag des S. C. 1886. Eine Anklageschrift 
gegen dasVerbindungswesen ist: Meine Gymnasial-,UniversiULte-und 
Dienstzeit, von einem jungeren Beamten (Leipzig 1888). Unter 
den Darstellungen der Burschenschaft und ihrer Geschichte ver- 
weise ich auf l iaunier  Geschichte der Padagogik, Bd. IV; H a s e ,  
Ideale und Irrtumer; Fr. R e u t e r ,  Geschichte der Erlauger 
Burschenschaft. Ueber den Ursprung der Christlichen Verbindun- 
gen (in Erlangen) interessante Mitteiliingen in Ebrard ' s  Erinne- 
riingen. 
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Zeit zahlreiche Vereinigungen von anderer Art gebildet: . 
wissenschaftliche Vereine, sie sind vor allem in der 
pliilosophischen, daneben der theologischen Fakultat ein- 
heimisch; Vereine zur Uebung einer Kunst, des Gesangs, 
desTurnens u.s. W.; fernervereine mit politischer Tendenz, 
wie der Verein deutscher Studenten; und dahin darf 
inan wohl auch die katholischen Studentenvereine 
stellen. gorm und Innigkeit dieser Verbindungen sind 
sehr verschieden, manche haben oder erstreben eine 
Alinliche Geschlossenheit wie die alten farbentragenden 
Verbindungen. 

Ich will hierauf nicht weiter eingehen. Dagegen 
mochte ich noch tiber ein paar allgemeine Fragen des 
Verbindungslebens einige Bemerkungen hinzufilgen. 

Zuerst ein Wort uber die Mensur und das Duell, 
mit dem es immerhin in einer gewissen Verwandtschaft 
steht. Ich kann und will hier nicht eingehender tiber 
das Duell handeln, wer sich fiir meine Ansicht darilber 
interessiert, findet NBheres in meinem System der Ethik 
(5.  Auflage, II, S. 11 1 E.). Ich bemerke nur, ich gehore 
nicht zu den absoluten Gegnern des Duells; noch weniger 
freilich zu seinen unbedingten Freunden. Ich kann 
also nicht hoffen den Beifall derer zu gewinnen, die 
jedes Duell als eine .Schmach des JahrhundertsU an- 
sehen, ebenso wenig freilich derer, die in jedem Dueil 
ohne Unterschied einen .Ehrenhandel1' sehen, aber den 
der Vernunft und Moral weiter kein Urteil zustehe. 
Vielmehr halte ich dafilr, dass ein grosser Teil der 
Duelle ein frevelhaftes Spiel mit eigenem und fremdem 
Leben ist, und dass manche sich als schnoder Totschlag, 
ja als abscheulicher Mord darstellen. Wenn ein elender 
Bube sich erst an der Ehre eines Andern freventlich 
vergreift und dann ihn mit schimpflicher Kunstfertigkeit 
niederschiesst, so finde ich es entsetzlich stumpfsinnig, 
jn schmachvoll, dass die sich dabei be- 

31* 
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ruhige: ein Ehrenhandel! ja wenn sie wohl gar dem 
Morder als einem Kavalier mit neu auflackierter Ehre 
mit einem gewissen Respekt begegnet. Es ist  der 
Grundfehler, dass die und das von ihr, 
d. h. von der infizierte Recht alle 
Duelie unterschiedslos als ,,Ehrenhilndell', d. h. als aus 
ehrenhaften Motiven hervorgegangene Handlungen 
ansieht und darum eine die Ehre antastende Strafe 
ausschliesst. Es ist hochste Zeit, diesen Aberglauben 
abzuthun und den Gerichten die Weisung zu geben, 
nach Lage der Sache den Veranlasser des Duelis, was 
naturlich nicht gleichbedeutend mit dem Herausforderer 
ist, als Ehrabschneider und Totschlager oder Morder 
mit jeder schimpflichsten Strafe ZU belegen. Die Frei- 
heit von entehrender Strafe oder von Strafe tiberhaupt 
sollte nur dem zu gute kommen, der sich genotigt sah, 
dem Rliuber seiner Ehre so zu begegnen. Denn freilich, 
und das ist die Kehrseite der Sache, es wird immer 
Fiille geben, wo ein Mann sich nicht leicht entschliessen 
wird, fiir verletzte Ehre die Hulfe des Gerichts in An- 
spruch zu nehmen, FWle, in denen der Prozess fur den 
Gekrilnkten hitrter als die Strafe ftir den Beleidiger 
wlire. In solchem Falie das Duell als mogliche Aus- 
kunft zu lassen mit dem Vorbehalt verschiedener recht- 
licher Folgen nach verschiedener Lage der Sache, das 
wiire das richtige Verhalten. Der gegenwurtige ,,gesell- 
schaftliche" Duellzwang mit gleicher Sicherheit gegen 
ernste, an die Ehre gehende Strafe fiir den ehrlosen 
Wicht, den reifen ZuchthBusler, und fur den ehrlichen 
Mann, der keine andere Rettung hat, das ist ein Unfug, 
der zum Himmel schreit, ebenso wie der Frevel, junge 
Leute, die im Rausch zufiillig aneinander gestossen 
sind, zu notigen, sich mit der Pistole gegenuberzutreten. 
Ihr Blut wird von denen gefordert werden, die das 
aberwitzige System geschaffen haben und dulden. 

Doch ich komme zur studentischen Mensur, der 
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gewohnlichen, das Leben nicht gefahrdenden Mensur. 
-4uch hier kann ich weder absolut verwerfen, noch 
billigen. Naturlich nicht billigen: wenn ein alter Rauf- 
bold umherzieht, die Strassen unsicher macht und ilberall 
HRndel sucht, um mit der Zahl seiner Mensuren zu 
prunken, so finde ich das, wie jeder vernunftige Mensch, 
fratzenhaft. Und wenn jemand seine Universitilts- 
semester damit zubringt, einen oder zwei Tage der 
Woche bei Paukereien aktiv oder passiv zu assistieren 
urid die ilbrigen Tage dazu verwendet, die vorgefallenen 
Mensuren A In Falstaff wieder und wieder durchzu- 
schwatzen: so lag ich aus, so fuhrt ich meine Klinge, 
so ist das nicht blos abgeschmackt, sondern schimpf- 
liche Tagedieberei. Aber andererseits, die Mensur hat 
doch auch einen Gebrauch. Um kleine Reibereien, wie 
sie nun einmal unter jungen Leuten vorkommen, ohne 
Beliistigung der akademischen Behorden und Gerichte 
abzuthun, scheint mir die Mensur ein nicht ganz un- 
passendes Mittel. Und selbst die blosse Bestimmungs- 
mensur mochte ich, vorausgesetzt, dass sie in beschei- 
denen Grenzen sich hult, und nicht durch Massen- 
haftigkeit zu heilloser Zeitverschwendung fuhrt, nicht 
schlechthin verweiflich nennen. Schon aus dem Grunde 
nicht: korperliche Uebungen verdienen jede Ermun- 
terung. Nun gehoren zu ihnen auch die Fechtiibungen; 
vielleicht sind es an sich nicht die vollkomniensten, aber 
sie haben den grossen Vorzug, dass sie in anerkannter 
(;eltung und Uebung stehen. Nun giebt ihnen erst die 
Mensur das spannende Interesse, das ihren nachdruck- 
lichen Betrieb aufrecht erhalt. Uebrigens ist in ge- 
wissem Masse die Mensur doch auch eine Uebung und 
Probe des Muts, nicht des Muts in hoherem Sinne, wohl 
aber einer gewissen Herrschaft des Willens uber das 
physische System. Und auch das kann man sagen: sie 
trilgt ein wenig dazu bei, dem Einzelnen innerhalb 
seines Kreises eine Stellung zu geben, die von person- 
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licher Tuchtigkeit, nicht von der Grosse seines Wechsels 
abhangig ist; der Schlager macht alle gleich. 

Ein Amerikaner, J. M. H a r t  urteilt (in einem Buch 
iiber die deutschen Universitaten, das iiberhaupt roll 
gesunden Sinnes ist): .Sich schlagen ist ein Uebel, aber 
es giebt andere Uebel, die ebenso gross und viel ge- 
meiner sindu; und er weist dabei auf allerlei Dinge hin, 
die anderswo einheimisch sind; das deutsche System 
habe wenigstens den Vorteil, mllnnlich zu sein: ,,es hiilt 
den Studenten zu striktester Verantwortlichkeit a n  fur 
das, was er thut und was er  sagt.u Vielleicht ist das 
zu viel gesagt; das Mensurwesen halt andere Uebel nicht 
fern, und andererseits, es steht, wie es sich nun ent- 
wickelt hat, manchem Guten im Wege, vor allem steht 
es, um von Hingebung an geistige Dinge und hohere 
Lebensaufgaben nicht zu reden, auch der Entwickeluiig 
der korperlichen Uebungen und der Spiele im Wege. 
Dennoch wurde ich sagen: seine Unterdriickung durch 
die Behorden, wie sie ohne Zweifel moglich wiire, ist 
nicht ratsam: so lange es nicht durch das Bessere von 
selbst verdriingt wird, mag es, um des Schlimmeren 
willen, das der gewaltsamen Unterdriickung folgen 
wurde, bleiben. Irgendwo will der Uebermut der 
Jugend heraus; die Mensur ist nicht die schlimmste Art. 
E'trrum trahit t h m ,  es hangt doch auch mit den besten 
Eigenschaften des Mannes zusammen. 

Schlimmer als die Mcnsur erscheint mir ein anderes: 
das Tr inken ,  das allerdings in den Verbindungen viel- 
fach noch eine Art systematischer Pflege findet. Den 
Srtufzwaiig, man kann die Sache nicht anders nennen, 
abzuscahaffen, wo er noch besteht, denn die Verscliieden- 
heit ist auch hier gross, sollte jede Verbindung fur einen 
Ehrenpunkt Iiitlten. Die Forderung, seine Arbeitskraft 
und seine geistige Freiheit zu opfern, ja vielleicht sich 
korperlich uiid geistig zu ruinieren, um die Gebote eines 
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alten in die Zeiten der tiefsten Erniedrigung des deut- 
schen Volks, das heillose 17. Jahrhundert, zurtickgehen- 
den Saufgesetzbuchs aufrecht zu erhalten, muss jedem, 
der ffir das, was er sich selber, seiner Familie und seinem 
Volk schuldig ist, als ein Greuel erscheinen. Ich bin 
nicht Puritaner und will nicht mit pharisaischem Sauer- 
sehen die Glhser, die einmal an einem frohlichen Abend 
geleert werden, zahlen; aber tagaus tagein, am Morgen 
und am Abend unter dem Trinkzwang stehen, das sollte 
niemand seine personliche Wurde gestatten. Die halbe 
Debilitat, die als Wirkung eintritt und schliesslich 
chronisch wird, ist die schimpfliche Folge der schimpf- 
lichen Knechtschaft. Vielleicht ist fibrigens die Sache 
bei allerlei obskuren Verbindungen noch schlimmer als 
bei manchen unter den alten Farbenverbindungen. Die 
alte Burschenschaft hatte auch hier das rechte Oeffihl 
fiir das, was die personliche Ehre fordert Glaubt die 
heutige Burschenschaft noch an ihren Beruf zur Ein- 
wirkung auf studentisches Leben: hier ist eine Aufgabe 
gegeben. 

Endlich beruhre ich noch einen Punkt: das 
g e  s C h le  ch  t l i c  he  Leben. Hier hat die Burschenschaft 
ein unbestrittenes oder wenigstens unbestreitbares Ver- 
dienst: ihre GrIindung macht Epoche in dem Verhalten 
der Studentenschaft zur geschlechtlichen Unsittlichkeit; 
die Unzucht hat seitdem aufgehort, auch bei denen, die 
sie nicht iiberhrtupt aus ihrem Kreise verbannen, Gegeii- 
stand schamloser Selbstverstandlichkeit oder gar 
renommistischer Grossthuerei zu sein, wie sie es in 
alterer Zeit vielfach gewesen ist. Es war ein edler und 
miinnlicher Stolz, der bei der Begrundung der Bur- 
schenschaft dagegen sich erhob und den Verkehr mit 
ltiderlichen Weibern, als des Studenten unwitrdig, zum 
Ausschliessungsgrund aus der Verbindung machte. Es 
ist zu bedauern, dass die alte Strenge des Ehrbegriffs 
an diesem Punkt auch bei vielen burschenschaftlichen 
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Verbindungen neuerdings sich gelockert hat. Hat man 
dsfilr ,,Schneidigkeitu und ,,Pstentheitu eingetauscht, so 
ist's kein guter Tausch. Wenn die Burschenschaft sich 
nicht mehr zu gut hut, nichts als ein zweiter Aufguss 
des Korpswesens zu sein, dann hat sie kein Recht mehr 
zum Dasein. 



FUNFTES BUCH. 

Die einzelnen Fakultsten. 





Die nachfolgenden Bemerkungen wollen mit ein 
paar Strichen einerseits die Studiengebiete der einzelnen 
Fakultiiten, andererseits die praktischen Lebensberufe, 
zu denen das Studium ftihrt, charakterisieren: dort wird 
es sich darum handeln, die wissenschaftlichen Aufgaben 
und ihre Einfugung in das Ganze moglicher Erkenntnis, 
hier, die Bedeutung des Berufs und die Forderungen, 
die er  an die Personlichkeit stellt, zu bezeichnen. 
Vielleicht konnen sie einem Zweifelnden bei der Studien- 
und Berufswahl einen kleinen Dienst leisten, indem sie 
zur Ueberlegung der wesentlichen Punkte Anlass bieten. 

Ich schicke eine allgemeine Bemerkung tiber die 
Berufswahl und die Motive, die dabei in Betracht kommen 
oder kommen sollten, voraus. 

Die gelehrten Berufe haben zwei Gesichter: dmi 
eine ist der Wissenschaft, das andere der Praxis Zuge- 
wendet. Daher ergeben sich die beiden legitimen Motive 
zum Studium, das eine: Liebe und Begabung fur die 
Wissenschaft; das zweite: das Gefuhl des inneren Berufs 
fiir die Praxis. Beide Momente werden in der Regel 
bei der Entscheidung mitsprechen; die Lust zu einem 
bestimmten Studium: sie wird sich normaler Weise schon 
auf der Oberstufe der Schule regen, wo die Richtung 
der personlichen Begabung bestimmter hervorzutreten 
beginnt; andererseits die Liebe zu einem bestimmten 
Lebensberuf, wie sie sich etwa an dem Bild eines \.er- 
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ehrten Mannes entztindet. Dabei ist vielleicht der Unter- 
schied zu beobachten, dass zur Entscheidung fiir die 
philosophische Fakultat ofters die entschiedene Vorliebe 
ftir eine bestimmte Wissenschaft den Ausschlag giebt, 
wUhrend den oberen Fakultaten ihre Junger eher durch 
die Aussicht auf den Beruf zugeftihrt werden; was denn 
auch der Natur deiFakult#ten und Studien entsprechen 
wird: die philosophische die theoretische oder eigentlich 
gelehrte Fakultat, die ubrigen enger auf den praktischen 
Beruf bezogen. 

Zu diesen Motiven der Studienwahl, die billig als 
die ersten und eigentlich legitimen genannt werden, 
wenigstens bei dem Studierenden selbst, kommen andere 
Erwagungen: die Aussicht auf geseilschaftiiches Ansehen 
und Stellung, auf Sicherheit und NWie der Versorgung; 
sie werden in der Regel in der Ueberlegung der Eltern, 
neben dem Uebersclilag der Kosten und der Dauer bis 
zur Erreichung der Selbstandigkeit, eine Rolle spielen; 
und wer wollte sie uberhaupt ausschliessen? Bei der 
Jugend wird unter den sekundaren Motiven noch die 
Aussicht auf die Freiheit und die Freuden des akademi- 
schen Lebens in Betracht kommen. Auch die Vererbung 
vom Vater auf den Sohn, oder der Vorangang eines 
Kameraden giebt wohl den Ausschlag; und hie und da 
mag auch die blosse Verlegenheit: was sonst? die Ent- 
dcheidung fur das Universitatsstudium geben. Man ist 
durch den langen Kursus der Schule gegangen, das 
Abiturientenzeugnis musste erreicht werden; darllber ist 
die rechte Zeit fur den Uebergang in einen anderen 
Beruf verpasst, nian hat auch keine Beziehungen dahin, 
es wird namentlich bei Beamtenfamilien, die ausserhrrlb 
des Erwerbslebens stehen, leicht der Fall sein. So cr- 
folgt die Wahl des Uiiiversitiitsstudiums einigermnsseii 
nach dem Prinzip des geringsten Widerstandes. 

Ich will auch alle diese Motive nicht schelten, 
unter einer Voraussetzung: dass es dann nach dem alten 



Spruch geht, mit dem fruher die Eltern sich selbst und 
ihre Sohne tiber die von ihnen getroffene Wahl einer 
nicht geliebten Frau trosteten: die Liebe kommt nach 
der Hochzeit. Es geschieht wohl nicht so selten, dass 
mit dem Studium sich auch die Liebe zur Wissenschaft, 
mit dem Beruf auch die Liebe zur Berufsthiltigkeit ein- 
stellt, wie denn auch jene ohne Leidenschaft begonnenen 
Ehen manchmal ganz befriedigend und glticklich ausge- 
fallen sind: die menschliche Xatur hat eine grosse Aii- 
prtssungsffihigkeit an die gegebene Wirklichkeit. Frei- 
lich, ist das nicht der Fnil, bleibt das Studium ohne 
Freude an der Wissenschaft, bleibt das Berufsleben ohne 
Liebe und Hingebung an die Aufgaben, die es stellt, 
dann ist .ein verpfuschtes Leben die Folge. Und zugleich 
ist die Gesellschaft mit einem Unberufenen geplagt, der 
nun sein Leben lang um des Rrots willen Mietlingsdienste 
leistet. 

Es ist nicht zu verkennen, dass diese Gefahr mit 
der Konstituirung der akademischen Berufe als offent- 
licher Aemter wiichst. Sie locken durch das gesell- 
scliaftliche Ansehen und durch die Sicherheit der Ver- 
sorgung, selbst uber die Zeit der Leistungsfghigkeit 
hinaus; und zugleich geben sie dem Bewerber, wenn er  
sich uber ein gewisses Mass von Vorbildung ausge- 
wiesen hat und sich in die Reihe stellt, die Gewissheit, 
seiner Zeit ins Amt und Brot zu kommen und dann von 
Stufe zu Stufe in Gehalt und Rang durch die blosse 
Vollendung der Dienstjahre aufzusteigen. Sie erhalten 
dadurch etwas besonders Anlockendes gerade' ftir die- 
jenigen, denen es an eigener Initiative und freier 
Energie gebricht, denen das Geschobenwerden als die 
bequemste Art der Fortbewegung erscheint. So ge- 
schieht es denn nicht selten, dass sich in diese Berufe 
diejenigen am meisten hineindrungen, die am wenigsten 
inneren Beruf haben. Eigentlich bedeutet die Kon- 
stituierung eines Berufs als Amt, dass in ihm nicht das 
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private Interesse, sondern das offentliche herrschen 
soll; Dienst an den gossen Zwecken des Gesamtlebens 
ist hier die Aufgabe, ein Ehrendienst, zu dem eigentlich 
nur das durch Auszeichnung erworbene offentliche Ver- 
trauen berufen sollte. So sahen die Alten diese Berufe 
an und nannten sie darum liberale: nicht durch Lohn 
herabgewurdigte, sondern von Freien frei verwaltete 
Berufe. Die moderne staatsbiirgerliche Gesellschaft hat 
sich entschlossen, das freie Ehrenamt in besoldeten Staats- 
dienst umzuwandeln; und das ist durch die Entwicke- 
lung des modernen Staatswesens notwendig geworden: 
beansprucht das Amt die ganze Kraft eines Mannes, so 
muss es ihn auch von der Sorge um den Unterhalt b e  
freien. Und zugleich erhalt dadurch die Gesamtheit 
erst die wirkliche Freiheit der Auswahl, das unbe- 
soldete Amt ist nur Wohlhabenden zuganglich; anderer- 
seits auch einige Sicherheit gegen den Trieb zu privater 
Ausbeutung des Amts: die menschliche Natur liebt 
Leistungen ohne Gegenleistung nicht; die ,Ehrenilmteru 
der romischen Republik zeigen, wohin das System unbe- 
soldeter Staatsiimter fuhrt. 

Also, das System besoldeter Aemter ist unvermeid- 
lich. Seine Meinung kann aber nicht sein, das Amt 
damit zu einem Erwerbszweig oder einer Versorgung 
hernbzudrucken. Die Gesinnung muss bleiben: das Amt 
ein Dienst, in dem der Einzelne in erster Linie nicht 
Stellung und Brot, sondern Gelegenheit zu einer Wirk- 
samkeit ins Allgemeine sucht: das officiim, nicht das 
bewficiton steht voran, die Pflicht, nicht der Genuss. 



I)ie einzelnen Fakultaku. 4% 

ERSTES KAPITEL. 

Die theologische Fakultat. 

1. Die  Theologie  und das  theologische 
Studium. Die theologische Fakultat hat nach altem 
Herkommen den Ehrenplatz an der Spitze inne. Ob 
ihn unsere Zeit ihr zuteilen wlirde, ist wohl mehr als 
fraglich. Wo von den Wissenschaften die Rede ist, die 
den Stolz der Gegenwart ausmachen, wird sie kaum 
genannt. Zahlreiche Vertreter eines wissenschaftlichen 
Radikalismus sind geneigt, sie ilberhaupt zu streichen, 
oder in die Vergangenheit zu verweisen: Theologie, die 
Wissenschaft von den Dingen, von denen wir nichts 
wissen, oder geradezu von den Dingen, die nicht sind, von 
der ubernatilrlichen Welt, die sich die Phantasie ilber 
der W-irklichen dichtet; die theologische Fakultat ein 
blosser Anachronismus. Solchen oder ilhnlichen Urteilen 
zu begegnen wird schwerlich einem Theologie-Studieren- 
den erspart bleiben. 

Demgegenilber ware zu sagen, zunachst: Theologie 
ist allerdings Wissenschaft von einem Wirklichen, 
einem Wirklichen, von dem wir auch Wissenschaft 
erlangen konnen, n l W c h  von der Religion. Wie 
immer es mit der Wirklichkeit der Gegenstande des 
religiosen Glaubens stehen mag, der Glaube selbst ist 
wirklich als geschichtliches Erlebnis der Menschheit. 
Und zwar bildet er, soweit wir sehen, einen der aller- 
wichtigsten Lebensinhalte der Menschheit; in der bis- 
herigen Geschichte stellt sich die Religion ilberall als 
der Angelpunkt der Bewegung dar: Christentum, 
Buddhismus, Islam, Katholizismus, Protestantismus, das 
sind ihre grossen Themata: durch die Religionen haben 
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die Seelen der Volker ihre Gestalt empfangen. Und so 
wird das Studium der Religionen, so lange der Mensch I 
dem Menschen das wichtigste Sttick der Wirklichkeit 
bleibt, allerdings ein hochst wichtiges und anziehendes 
Studium bleiben. Das scheint mir, mtissen selbst die 
jenigen zugeben, die der Ansicht sind, dass die Religion 
zu den jetzt endlich aussterbenden Irrtlimern des 
Menschengeschlechts gehore. Und sonach bliebe die 
his  t o r i s c  h e Theologie, das geschichtliche Studium der 
Religion, unter allen Umstanden eine wesentliche Auf- 
gabe der Wissenschaft. Und auch dabei wird es 
bleiben, dass die christliche Religion ftir uns im Mittel- 
punkt dieses Studiums steht: auch wer es blos als eine 
optische Tauschung ansieht, dass das Christentum die 
hochste Form religiosen Lebens gebracht hat, die wir 
bisher kennen, wird doch die Thatsache zugeben 
mtkssen, dass es die Lebensform der machtigsten Zivili- 
sation, die geschichtliche Lebensform der abendlandi- 
schen Volkerwelt geworden und bis auf diesen Tag ge- 
blieben ist, ein Gegenstand also des geschichtlichen 
Studiums, der von keinem andern an Bedeutung iiber- 
troffen wird. Sind doch auch alle weiteren geschicht- 
lichen Beziehungen uns durch das Christentum und die 
Kirche vermittelt worden: zu Rom und Griechenland, 
zu Israel und zum Morgenland. 

Ich glaube aber, dass auch ftkr dogmat i sche  
Theologie Raum bleibt. Das werden diejenigen leugnen, 
die in der Religion nur eine ,,erbliche BelastungU er- 
kennen, die wir aber eben abzuschtitteln im Be@ 
seien, um hinfort rein in der ,,Wissenschaftu zu leben. 
Aber diese Ansicht beruht, soviel ich zu sehen vermag, 
nicht auf einer Erkenntnis dessen, was ist, sondern auf 
einem Vermuten und Prophezeien dessen, was jenen 
als wtknschenswert fiir die Zukunft erscheint. ihr  
gegenuber wird aber die Ansicht derer, die ein Hinaus- 
gehen Iiber die hochst fragmentarische wissenschaft- 
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liche Erkenntnis zu einer geschlossenen Weltanschauung 
und zugleich ein Hinausgehen aber die der Naturwissen- 
schaft gegebene Ansicht der Wirklichkeit zu einem aus 
Ideen sie deutenden Glauben ftir eine normale und 
bleibende Funktion des Menschengeistes halten, zu- 
nachst das gleiche Recht in Anspruch nehmen dlirfen. 
Bleibt aber religioser Glaube, bleibt im besonderen der 
christliche Glaube, geschichtliche Wandlung und Ent- 
wickelung zum Hoheren vorbehalten, die Grundform 
der Weltanschauung der abendlandischen Voiker- 
welt, dann bleibt auch das Bedtirfnis einer dog- 
matischen Theologie. Es bleibt eine notwendige 
Aufgabe, zu sagen, was uns diese Religion ist, 
wie sie sich ZU unseren Gedanken und unseren 
Lebensidealen verhltlt, was der lebendigen Ueberzeu- 
gung der Gegenwart angehort, was als Erbe der Ver- 
gangenheit Ehrfurcht oder Schonung verdient, was als 
blosses Petrefakt ehemaligen Glaubens anzusehen ist. 
Es bleibt die Aufgabe, den Glauben und seine Gegen- 
sttlnde mit Begriffen so zu fassen, dass sie mit den Be- 
griffen, die das wissenschaftliche Denken tiber die 
nattirliche und geschichtliche Wirklichkeit bildet, zu- 
sammenstimmen. 

Diese Aufgabe mag heute schwieriger sein als 
ehedem. Es ist nicht zu leugnen, dass die fort- 
schreitende wissenschaftliche Erkenntnis seit dem Be- 
ginn der Neuzeit den Gegenstanden des Glaubens mehr 
und mehr ihre alten Vorsteilungsformen, ja ihre an- 
schauliche Vorsteilbarkeit Qberhaupt entzogen hat; wir 
konnen, nach der gossen Umwalzung der kosmischen 
Anschauungen, Gott, den ewigen heiligen Willen, den 
wir als den Urgrund der Wirklichkeit verehren, nicht 
mehr mit Aristoteles und Thomas als den ausser und 
uber dem begrenzten Weltall thronenden ,ersten Be- 
wegeru vorstellen. Die Welt ist immer grosser, der 
Mensch immer kleiner geworden, und darum der 
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menschliche Kunstverstand immer weniger geeignet 
zum Modell des Weltschopfers zu dienen. Kein Zweifel 
die erkenntnistheoretische Reflexion hat unserem 1 
Denken den anthropomorphischen Charakter abgestreift, 1 
es kann ihn nicht wieder in dem alten naiven Sinn an- 
nehmen. Aber, so kann man nun sagen, eben dadurch 
ist der Raum fiir den Glauben gesichert und erweitert 
worden. Es ist die Betrachtung Kants:  hatten wir ein 
das Universum mit notwendigen Begriffen erschopfen- 
des Weltwissen, so bliebe kein Raum fur den Glauben 
als eine besondere Funktion, die Spekulation ersetzte 
ihn. Sind wir aber mit unserem wissenschaftlichen Er- 
kennen auf ein verschwindend kleines Bruchstllck der 
Wirklichkeit eingeschrankt, und erfassen wir auch 
dieses Bruchstllck nicht mit adfiquaten Begriffen, v e r  
mogen wir mit der Erkenntnis nicht Qber die Erschei- 
nungswelt hinaus vorzudringen: so sind wir fUr den 
Abschluss unserer Weltanschauung auf den Glauben hin- 
gewiesen, einen verntlnftigen Glauben, der das, was uns 
als Verstandeswesen zu denken moglich und ange- 
messen ist, mit den Ideen, die wir als sittlich-verntinftige 
Wesen von der Wirklichkeit uns zu machen nicht um- 
hin konnen, verknupft. Nennen wir die Funktion dieser 
Vereinigung erkenntnistheoretisch-metaphysischer Ge- 
danken und praktischer Ideen Vernunft theologie ,  
so wird die Notwendigkeit einer solchen durch die Ent- 
wickelung der modernen Wissenschaft und Philosophie 
so wenig beseitigt, dass sie vielmehr an Dringlichkeit 
gewinnt. Die Aufgabe der theologischen  Dogmatik 
nber wurde die sein, den Glaubensgehalt der geschicht- 
lichen Religion zu dieser Vernunfttheologie in Be- 
ziehung zu se t ze~~ ,  um so die Einheit des religiosen und 
wissenschaftlichen Bewusstseins fur jede Zeit her- 
zustellen. 

Hiermit wiire zugleich die unliisbare Beziehung der 
Theologie zur Philosophie gegeben. Die Theologie, als 
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theoretische Wissenschaft, hatte Uberhaupt ihren Ort in' 
d e r  philosophischen Fakultat; die Geschichte der Reli- 
gionen in der Geschichte tiberhaupt, die Lehre von 
Gott und Welt, von Wissen und Glauben, vom Leben 
und seinen Werten in der Metaphysik und Erkenntnis- 
theorie, in der Ethik und Religionsphilosophie. Die 
theologische Dogmatik aber wiirde sich als eine Art 
angewandter Religionsphilosophie darstellen, indem sie 
von dem in diesem bestimmten geschichtlichen Lebens- 
kreise tkberlieferten Glauben und ebenso den in ihm 
anerkannten Gtktern und Lebensnormen ausginge. 

Die Notwendigkeit einer besonderen theologischen 
Fakult i i t  aber ist gegeben durch das soziale Bedtirfnis 
eines wissenschaftlich gebildeten geistlichen Standes. 
7Ver ein solches Bedtirfnis nicht anerkennt, wird die 
Berechtigung der theologischen Fakultat leugnen; er  
wird die Erforschung der Religion den philologisch- 
historischen Wissenschaften und damit der philoso- 
phischen Fakultgt zuweisen. Vielleicht ware es aber 
moglich, auch ihn zu uberzeugen, dass seine personliche 
Bediirfnislosigkeit in dieser Richtung nicht ftir Andere 
massgebend ist, dass es nicht aufhoren wird, Geistliche 
zu geben, auch wenn er  ihre Dienste nicht in Anspruch 
nimmt, dass es Geistliche auch dann geben wird, wenn 
die Universithten aufhoren sollten, die wissenschaftliche 
Ausbildung solcher als ihre Aufgabe zu betrachten; ein 
Blick auf die katholischen Lilnder oder auf Amerika 
kann ihn davon tiberzeugen. Die Folge der Abstossung 
des theologischen Unterrichts von den Universitaten 
wiirde also lediglich die sein, dass die Geistlichen ihre 
Vorbildung nicht mehr auf wissenschaftlichen Anstalten, 
sondern auf kirchlichen Seminaren empfangen wiirden, 
ein Zustand, der ohne allen Zweifel auch in protestan- 
tischen Lundern in dem Augenblick eintreten wtirde, 
in dem die theologischen Fakultuten geschlossen 
wurden. Und es wilre nun also die Frage, ob ein 
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Leben, sondern ob e r  fur unser geistiges Leben, fur 
unsere nationale Kultur, zuletzt auch, ob er fiir unser 
affentliches Leben, ffir die Einheit unseres Denkens und 
Emp5ndens , fur die friedliche Entwickelung selbst 1 
unseres Staats- und Gesellschaftslebens erspriesslicher 
als der gegebene Zustand ware. Die katholischen 

1 
Lander mit der tiefen, auf den Grund der Seele gehenden 
Spaltung zwischen kirchlich Glaubigen und unglsubigen 
Freidenkern, die auch ihr ganzes offentliches Leben be- 
herrscht, scheinen mir nicht dafUr zu sprechen.:) 

2. D e r  Beruf d e s  Geist l ichen.  Wie dieTheologie 
die erste Stelle unter den Wissenschaften, so ha t  auch 
der Beruf des Geistlichen die alte Stellung des ersten, 
mit der Oberleitung aller menschlichen Angelegenheiten 
betrauten Standes verloren. Die katholische Kirche 
hat freilich diesen Anspruch nicht aufgegeben; und 
man muss einraumen, dass er  mit dem katholischen 
Begriff der Kirche gegeben ist. Ist diese empirische 
Kirche eine von Gott selbst gegrundete Anstalt, ist das 
Papsttum von ihr mit der Statthalterschaft auf Erden 
beauftragt, so ist sein Anspruch, letzte Entscheidungen, 
wie in Sachen der Lehre, so in Sachen der Sitten und 
Lebensordnungen zu treffen, unaufgebbar. Indessen, dem 
zum Dogma erhobenen Anspruch entspricht nirgends 
mehr, auch nicht in der katholischenwelt, der wirkliche, 
allgemeine Glaube; auch hier ist, wie es auch sonst 
geschieht, der Rechtstitel aufs hochste geschraubt 
worden, als der thatsiichliche Besitzstand liingst im 
Zuruckgehen begriffen war. 

Innerhalb der protestantischen Welt giebt es Uber- 

*) Vortrefflich hat A. Harnack in seiner Rede: ,,Die Auf- 
gaben der theologischen Fakiiltiiten und die allgemeine Religione- 
ge~chichte" (1901) die Berechtigung dieser Fakultaten in ihrer 
historischen Gestaltung gegeniiber der Forderung ihrer Umbildung 
in Anstalten fur religionsgeschichtliche Forschung gezeigt. 
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haupt keinen Priesterstand als gottliche Institution, 
sondern nur ein durch menschlichen Willen geschaffenes 
Amt, das Amt des Predigers und Seelsorgers. Es bleibt 
ein Amt, das, wenn es ernst genommen wird, an Be- 
deutung und Wiirde keinem nachsteht und, wenn es in 
den rechten Hhnden liegt, keinem an Wirksamkeit. 
Ein Geistlicher, der Kraft und Mut hat, die Botschaft 
Gottes an die Menschen auszurichten, der den Einzelnen 
in allen ernstesten und wichtigsten Augenblicken des 
Lebens zur Seite steht, hinweisend auf die letzten und 
hochsten Guter und Massstabe, der die Familien und 
die Gemeinde in ihren grossten Angelegenheiten berat, 
der auch die Vorgiinge des offentlichen Lebens unter 
das Urteil des Gewissens, unter das Gericht Gottes zu 
stellen wagt: der tibt einen hohen Beruf, den Beruf des 
prophetischen Wahrheitsdienstes. 

Es ist ein schwerer Beruf, schwer durch die Forde- 
rungen, die e r  an die Person stellt: er  hat nichts, was 
beliebt macht und zur Einschmeichelung dient, bei sich; 
schwer auch durch die Hemmungen und Widerstande, 
denen er  begegnet. Vielen erscheint er  heutzutage als 
ein tiberlebter und unmoglicher: die offentliche Seel- 
sorge eine tibeifliissige Sache, seitdem die Religion auf- 
gehort hat eine offentliche Angelegenheit zu sein; 
Glaube und Leben frivatsache des Einzelnen, ftir 
einen offentlichen Funktionlir ist hier kein Platz. 

Sicherlich, fur einen blossen Funktionflr, einen 
hlossen Amtstrager ist kein Platz und kein Bedtirfnis, 
wenigstens nicht auf protestantischem Boden. Aber ftir 
eine nach oben ziehende Zusprache und FHhrung in 
allgemeinen und personlichen Angelegenheiten ist damit 
das Bedurfnis nicht beseitigt. Es kann befriedigt werden 
durch jeden treuen und seelenkundigen Mann, und wem 
ein solcher zum Freunde und Gefilhrten des Lebens 
gegeben ist, der hat an ihm einen gossen Schatz. Es 
bleibt aber daneben auch ftir den allgemeinen Zuspruch 
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Raum und Bedlirfnis; und dies Bedurfnis wird doch 
einen Mann fordern, der nicht blos gelegentlich und 
aus jedesmaligem personlichem Antrieb das Wort  er- 
greift, sondern im Amt und Lebensberuf. Und liegt 
dies Amt in rechter Hand, so wird auch das Bedflrfnis 
der personlichen Oewissensberatung und auch de r  G e  
wissenserleichterung bei ihm Befriedigung suchen; dris 
Amt erleichtert den Zugang und die Aussprache. Frei- 
lich, und das ist nun dus grosse Hemmnis, sowie der 
Beruf als Amt konstituiert und dotiert wird, hllngt sich 
auch das Misstrauen daran. Es wird nicht ausbleiben, 
dass nun auch Leute sich herzudrangen, denen e s  um 
die Stelle zu thun ist, nicht um die Seelen, Leute, die 
das Kreuz Christi predigen, um davon ein leidlich be- 
quemes Auskommen zu haben. Und darunter leidet nun 
das Amt, leidet der Gerechte mit dem Ungerechten. 
Es wird zur ersten und schwersten Aufgabe fiir den 
Geistlichen, der an die Seelen herankommen will, durch 
seine Personlichkeit das Misstrauen gegen das Amt zu 
uberwinden. 

Der gerade Weg dazu ist: Verzicht auf Wohlleben 
und Befriedigung selbstsuchtiger Interessen. Die sicht- 
barste Form des Verzichts aber wird immer bleiben: 
freiwillige Armut und Niedrigkeit; es giebt keinen liber- 
zeugenderen Beweis dafur, dass es Einem um die Sache 
und die Seelen zu thun ist, es giebt auch keine uber- 
zeugendere Predigt von der Geringwertigkeit dcr 
irdischen und dem uberschwiinglichen Wert der ewigen 
Guter, als die freiwillige EntBusserung. Die Macht des 
Monchtums, die Macht, die Askese, wo sie echt ist, auf 
die Gemuter iibt, beruht hierauf. Auch das protestantische 
Pfarramt giebt zur Uebung in der Entsagung nicht 
selten reiche Gelegenheit, aber sie erscheint nicht in 
so sichtbarer Gestalt. Und daneben fehlt es denn doch 
auch nicht an Gelegenheit und Neigung zu Behagen 
und Wohlleben, an Trieb zum Sammeln irdischer Schatze, 
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auch an hartem Besitz- und Bfachtwiiien. Dass solche 
Verkunder des Christentums ihm keine Freunde ge- 
winnen, ist begreiflich genug. 

Quodcunque ostendk mihi sic incredulus odi. 
H a r n a c k  sagt, diese Frage beriihrend (Wesen des 

Christentums S. 6"): ,Ich zweifle nicht, es wird die Zeit 
kommen, in der man wohl lebesde  See lsorger  ebenso 
wenig mehr ertragen wird, wie man h errsc.h e n d e  
P r i e s t  e r  vertragt; denn wir werden in dieser Beziehung 
feinfuhliger, und das ist gut. Man wird es nicht mehr 
fur schicklich, im hoheren Sinne des Worts, halten, dass 
jemand den Armen Ergebung und Zufriedenheit predigt, 
der selbst wohlhabend ist und um die Vermehrung seines 
Besitzes eifrig sorgt.u 

Ware dies das Erste: die Ueberwindung des 
apriorischen Misstrauens gegen das Amt durch die 
Personlichkeit, so.w&e eine zweite Voraussetzung fur 
die Wirksamkeit im geistlichen Beruf: geistige Kraft 
und eine tiefe, vielseitige Bildung. Prediger und Seel- 
sorger, Lehrer und Berater in Sachen des Glaubens, der 
Weltanschauung, der Lebensauffassung, kann nur der 
sein, dem zu aiiem, was die Gedanken der Gegenwart 
bewegt, der Zugang offen steht, der fur alle ihre Fragen 
und Zweifel Verstandnis hat. Er wird an den Natur- 
wissenschaften nicht voruber konnen: will e r  der 
naturalistischen Weltanschauung entgegentreten, die in 
unserer Zeit in so breiten Kreisen herrschend ist, so 
wird er  vor allem und zuerst ihre Voraussetzungen zu 
verstehen und ihre Tragweite zu ermessen im Stande 
sein mussen. Ebenso wenig wird er gegen die historische 
Kritik oder gegen die sozialen Fragen gleichgiltig bleiben 
konnen; auch diese Dinge werden ihm uberall sei es 
als Gewissensfragen oder auch als Grund des Wider- 
spruchs entgegentreten. Blosse theologische Gelehr- 
samkeit und Festigkeit in der Dogmatik und Apologetik, 
die thuii's zu unserer Zeit nicht mehr, haben's flbrigens 
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zu keiner Zeit gethan: will der Geistliche nicht blos 
das Amt bekleiden, will e r  die Seelen gewinnen und 
flihren, so muss er  ihre Bedrangnisse und Zweifel und 
auch ihre Gedanken und Dogmen kennen. Vielleicht 
darf man sagen: je mehr er  selbst hindurchgegangen 
ist, ein desto besserer Fahrer wird er, wenn e r  nun zur 
inneren Freiheit und Gewissheit hindurchgedrungen ist, 
Anderen sein konnen. Non accipit indoctus aerba 
~cientiae, nitd priurr dk&, quae aer8antur in cmde ejue. 

Und nun noch ein Letztes, dessen es im Geschaft 
der Seelenfllhrung bedarf: der Weisheit und der Geduld. 
Beides wird nur in der Schule des Lebens erworben. 
Hat man in reicher Erfahrung Kenntnis des Menschen 
gewonnen, ohne an Liebe und Vertrauen Einbusse zu 
erleiden, so sind alle inneren Voraussetzungen fIir den 
Beruf gegeben. 

ZWEITES KAPITEL. 

Die juristische Fakuitat. 

1. Das  jur i s t i sche  Studium. Die juristische 
Fakultat nimmt in der uberlieferten Ordnung die zweite 
Stelle ein. Sie selbst, wenigstens ihre Studierenden, 
neigen dazu ftir sich die erste Stelle in Anspruch zu 
nehmen: die Juristen der Herrenstand, seitdem der 
geistliche Stand den Primat verloren hat; ihm kommt 
jetzt die oberste Ordnung aller Lebensverhaltnisse zu, 
wie ein ktirzlich verstorbener hoher Staatsbeamter es 
ausgesprochen hat. Die Folge dieser Auffassung ist, 
dass der juristischen Fakultat alle diejenigen zustreben, 
deren Sinn vor allen Dingen auf staatlichen Rang und 
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gesellschaftliches Ansehen gerichtet ist, ohne viel Ruck- 
sicht darauf, ob Liebe zum Studium und innerer Beruf 
zum Amt vorhanden ist. Die Juristen, ausserte einmai 
ein anderer hoher Staatsbeamter, mit der dem Zuge- 
spitzten Wort gestatteten Uebertreibung, die Juristen 
wollen etwas werden, aber nichts lernen. 

Die Aufgabe der juristischen Fakultiit ist: die 
wissenschaftliche Erkenntnis des Rechts hervorzubringen 
und die klinftigen Verwalter des Rechts damit auszu- 
statten. Da der Ort der Verwirklichung des Rechts der 
Staat ist, so fElllt auch seine Erkenntnis notwendig in 
das Gebiet der Rechtsstudien. Staat und Recht stehen 
als die zweite grosse Form des geschichtlichen Lebens 
neben der Kirche' und Religion, sie beherrschen in 
Konkurrenz das Gesamtleben, daher die Fulle der Be- 
ruhrungspunkte, daher auch die Huufigkeit der Konflikte. 
Endlich kann auch die Wissenschaft von der Gesellschaft 
vom Rechtsstudium nicht ausgeschlossen werden: die 
Lebensbethatigung der Gesellschaft ist der Gegenstand 
des Rechts; seine Bestimmung ist: sie in gesicherten 
und mit den Lebensinteressen der Einzelnen und der 
Gesamtheit zusammenstimmenden Bahnen zu erhalten. 

Nach dem herkommlichen Fakultatsschematismus 
haben die Wissenschaften vom Staat und der Gesell- 
schaft in der Regel nicht in der juristischen Fakultat, 
sondern in der philosophischen ihren Ort. Das hat 
zuniichst eine geschichtliche Ursache. Die juristischen 
Fakultaten hatten es urspriinglich nicht mit dem 
geltenden heimischen Recht, sondern mit dem romischen 
und kanonischen Recht, einem historisch-gelehrten Recht 
und dem Recht der Kirche zu thun. Als das romische 
Recht in Deutschland durch die Rezeption geltendes 
Recht wurde, hiltte die juristische Fakultat fflglich die 
Staatswissenschaften in sich aufnehmen. konnen. Es 
blieb aber die alte Ordnung erhalten: die Politik und 
Uekonomik waren neben der Ethik altherkommliche 
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Teile der .praktischen Philosophieu; zu ihnen trat im 
17. Jahrhundert das .Naturrechtu; im 18. Jahrhundert 
entwickelten sich die ,,Kameralwissenschaftenu, aus 
denen dann im 19. Jahrhundert die national- oder sozial- 
okonomischen Wissenschaften hervorgegangen sind. So 
lehren nun die juristische und die philosophische 
Fakultst die allgemeine Staats- und Rechtslehre in Kon- 
kurrenz, dagegen sind die ,StaatswissenschaftenU der 
philosophischen Fakulttlt verblieben, nur dass man hie 
und da (Tubingen, Mlinchen) sie als besondere Fakulfit 
losgelost hat; und an zwei Universitilten (Wurzburg und 
Strassburg) sind sie der juristischen eingefugt. 

Was so zunachst historisch geworden ist, l h s t  sich 
aber auch sachlich rechtfertigen. Nicht nur, dass 
naturlich die Philosophie auf Recht, Staat und Geseii- 
schaft als Gegenstunde ihrer Betrachtung nicht ver- 
zichten kann, so tragt die Einordnung der Staats- und 
Gesellschaftswissenschaften in die philosophischeFskultilt 
auch dazu bei, ihrem Betrieb einen rein theoretischen 
und universellen Charakter zu erhalten, wie er ihnen 
in der mehr auf das Positive und Geltende gerichteten 
juristischen Fttkultat kaum erhalten bleiben wurde. Und 
auch das lttsst sich sagen: es wirkt der Neigung des 
Hechtsstudiums zu selbstgenugsamer Abschliessung ent- 
gegen, dass der Studierende so wichtige und unent- 
behrliche Stucke nusserhalb der eigenen FakultLit zu 
suchen hat. Er wird dadurch auf den unlosbaren Zu- 
sammenhang des Rechts mit den philosophischen und 
historischen Wissenschaften bestitndig hingewiesen. 

Das Eigentiimliche der Rechtswissenschaft ist, dass 
sie mehr als jede andere Wissenschaft, abgesehen Yon 
der katholischen Theologie, mit der sie eben darum in 
einer gewissen formalen Verwandtschaft steht, ein 
durch Satzung Gegebenes und Geltendes, an das sie 
gebunden ist, zum Gegenstand hat. Der Staat, der 
herrcclieride Wille, dringt hier am tiefsten in das Innere 
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des Universitiltsbetriebs ein. Die Rechtswissenschaft 
hat nicht die Aufgabe, das Recht aus der Vernunft oder 
der Natur der Dinge frei zu entwerfen, sondern das 
Recht, das durch den Staatswiilen Dasein und Geltung 
hat, wisscnschaftlich zu bearbeiten. Sie ist daher ihrer 
Natur nach formalistisch und dogmatisch, mehr als jede 
rindere Wissenschaft, abgesehen, wie gesagt, von der 
katholischen Theologie. Gegenwurtig betont sie nicht 
selten diesen ihren ,positivenu Charakter bis zu solcher 
Ausschliesslichkeit, dass sie nicht nur ein anderes 
,,Rechtu, als das positive, tiberhaupt nicht anerkennen 
will, woran sie recht thut, sondern nicht einmal eine 
Reflexion Uber das Recht aus Prinzipien, die jenseits 
des positiven Rechts liegen, zulassen will; so gross ist 
hie und da die Furcht oder der Abscheu vor dem 
,,Xaturrechtt'. Wenn nun das auch ein Ueberschwnng 
des Positivismus ist, folgond auf einen fruheren Ueber- 
schwang des Rationalismus, so wird die erste und 

- wesentlichste Aufgabe der Jurisprudenz allerdings 
bleiben: das geltende Recht wissenschaftlich zu be- 
arbeiten. 

Das ist keine geringe Aufgabe. Sie umschliesst 
zwei Stucke: 1) die begriffliche Konstruktion des gelten- 
den Rechts, d. h. die Darstellung dessen, was das 
Gesetz in Form von unmittelbar anwendbaren Reclits- 
siltzen enthult, in Gestalt eines logischen Systems, in 
dem aile Rechtsbegriffe und Rechtssiltze als Folgen aus 
Prinzipien entwickelt sind; 2) die historische Herleitung 
des geltenden Rechts aus der langen geschichtlichen 
Entwickelung der Rechtsbegriffe und Rechtsinstitutionen. 
Und hier ergiebt sich dann als das letzte Ziel: das 
Verstilndnis des Rechts und seiner Wnndlungen aus 
den Lebeiisverhiiltnissen der Gesellschaft und des 
Staats und der Wandlungen, die diese durchgemacht 
haben. Eine teleologische Erklurung des Rechts, zu- 
iiiichst des Rechts der Vergangenheit, dann aber natiir- 
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lich auch des Rechts der Gegenwart, das ja nur als 
historisch Gewordenes begriffen werden kann, ware 
hiermit als Aufgabe gestellt. Und daran schlosse sich 
dann unmittelbar die weitere Aufgabe: die notwendigen 
Umbildungen zu erkennen, die durch die inzwischen 
erfolgten Neubildungen in den gesellschaftlichen, wirt- 
schaftlichen und politischen Verhaltnissen gefordert 
werden. So mUndet die Rechtswissenschaft in die 
Rechtspolitik, wie man dieses letzte Stiick rechtswissen- 
schaftlicher Betrachtung genannt hat; und mit dieser 
ist sie auf die Rechtsphilosophie hingewiesen, denn 
Rechtspolitik ist naturlich nicht ohne Riickgang auf die 
letzten Prinzipien der Rechtsbeurteilung moglich. Und 
mit der Rechtsphilosophie lehnt sie sich an das System 
der praktischen Philosophie uberhaupt. 

Eben damit waren nun auch die Aufgaben des 
Rechtsunterrichts bezeichnet. Es wird sich handeln 
um zwei Stucke. Das erste ist die Anleitung zur dog- 
matischen Erkenntnis des geltenden Rechts und zur 
Fllhigkeit, es auf konkrete Rechtsfalle anzuwenden. 
Die wesentliche Bedingung fur das Letztere ist eben 
die Herrschaft uber die begrifflichen Rechtsprinzipien, 
nicht blos die Kenntnis der einzelnen positiven Rechts- 
sutze, was nur zu einer mechanischen Applikation, 
nicht zu einer lebendigen Erfassung der Sache aus dem 
Gesichtspunkt des Rechts fuhrt. Das zweite ist die 
Hineinfuhrung in das geschichtliche Verstandnis des 
Rechts, d. h. der Erkenntnis der Bedingungen seines 
Werdens und seiner Wandlungen. Hierdurch allein 
wird es moglich sein, Munner zu bilden, die auch fahig 
sind, das geltende Recht weiter zu bilden, d. h. neues 
Recht zu schaffen: eine unerlllssliche Aufgabe, denn 
das Leben der Gesellschaft bringt in bestandiger Be- 
wegung neue Verhiiltnisse hervor, die neue Rechts- 
formen notwendig machen. 

Fiir die praktische Brauchbarkeit des Juristen ist 
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iiatlirlich die erste Voraussetzung jene dogmatische 
Kenntnis des geltenden Rechts. Darum wird der Staat, 
dem es um Leute zu thun ist, die er  zur Verwaltung 
der praktischen Berufe brauchen kann, hierauf zuerst 
dringen, auch die Prtifungsordnungen wesentlich aus 
diesem Gesichtspunkt entwerfen. FUr die eigentlich 
wissenschaftliche Ausbildung wird dagegen die histo- 
rische Erkenntnis von grosster Bedeutung sein. Filr 
die rein wissenschaftliche Betrachtung ist das geltende 
Recht ja Uberhaupt nichts als die augenblickliche Kon- 
figuration eines geistigen Wesens, das sein Dasein 
allein in einem geschichtlichen Prozess hat, nicht 
anders als die Sprache. Wie hier eine wissenschaftliche 
Erkenntnis, die iiber die blos schulmassig-grammatische 
hinausgeht, nur durch das historische Studium 
moglich ist, so in der Jurisprudenz: das blosse Wissen 
um das augenblicklich geltende Recht gliche dem 
Wissen des Schulgrammatikers von der Sprache. 

Es entsteht hierdurch eine gewisse Antinomie, die 
das Rechtsstudium erschwert: die Antinomie zwischen 
den Forderungen der Praxis und der Wissenschaft, die 
jeder Lehrer und ebenso jeder Studierende des Rechts 
auf seine Weise zu losen versuchen muss. Dass die 
Universitat im ganzen dahin neigt, das historische 
Studium als das eigentlich wissenschaftliche anzusehen, 
liegt in ihrem Wesen. Eine isolierte Rechtsschule, die 
von dem Zusammenhang des wissenschaftlichen Betriebs, 
wie er vor allem in der philosophischen Fakultat ge- 
geben ist, losgelost ware, wiirde mehr in der dogmati- 
schen Darstellung des geltenden Rechts und der An- 
leitung zu seiner Anwendung ihre Aufgabe sehen. 
Der Unterschied zwischen der deutschen und der 
franzosischen Rechtswissenschaft hangt hiermit zu- 
sammen. 

Das juristische Studium gilt nicht fUr anziehend; 
die Klagen uber Unfleiss besonders in den ersten 
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Semestern sind in keiner Fakultiit so gross. Es wird 
mit zwei Umstanden zusammenhaugen, einem subjek- 
tiven, er  wurde schon bertihrt: die Motive zur Wahl des 
juristischen Studiums sind haufiger als anderswo rein 
ausserliche und zuf&liige; und einem objektiven, .in der 
Natur des Studiums liegenden: es fordert mehr als 
jedes andere ein Lernen von Begriffen und Formeln, 
ohne Anschauung und ohne Anwendung. Vielleicht ist, 
was das zweite Moment angeht, eine Wendung zum 
Besseren jetzt zu erwarten. Zunachst wird die Durch- 
fiihrung praktischer Uebungen zur Ergilnaung der  Vor- 
lesungen von Anfang an dazu beitragen, das Studium 
zu beleben: jede Verwendung gewonnener Begriffe zur 
Losung von Aufgaben giebt ihrem Besitz Wert und 
steigert dadurch den Eifer des Lernenden. Wie ware 
die Erlernung einer fremden Sprache moglich ohne be- 
sUlndige Anwendung der eben gelernten Regeln in der 
Losung von Aufgaben? Sodann wird das Studium an 
unmittelbarem Interesse gewinnen in dem Masse, als 
es zum [,eben der Gegenwart nahere Beziehung ge- 
winnt. Man wird nicht verkennen konnen, dass das 
Studium des romischen Rechts, eines Rechts, dessen 
Begriffe und SAtze auf fremdem Boden gewachsen und 
vielfach auf uns vollig fremde Verhilltnisse zugeschnitten 
sind, am Anfang der Geduld des Studierenden, der fur 
seine Auffassung keine Anschauungen mitbringt, in der 
That harte Zumutungen stellt. Naturlich, auf die 
Kenntnis des roniisclien Rechts urid seiner Entwickelung 
zu verzichten ist unmoglich, auch nachdem die Pandekten 
aufgehort haben geltendes Recht zu sein. Doch wird 
man vielleicht mehr und mehr davon zuruckkommen, 
es zuin Ausgangspunkt des Rechtsstudiums zu machen. 
Die Neugestaltung des Rechtsstudiums durch das Burger- 
liche Gesetzbuch scheint auf etwas wie einen An- 
schauuiigsunterrich t als Ausgangspunkt hinzuweisen, der 
vor allem darauf ausginge, das Recht als die Form der 
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wirklichen Lebensverhaltnisse erkennen zu lassen. - 
Uebrigens ist, soviel ich sehe, die Rechtswissenschaft 
tiberall im Begriffe, die soziologische und sozialpolitische 
Betrachtung, gegenuber der rein formalistischen, oder 
der  rein historischen, mehr in den Vordergrund zu 
stellen. J e  mehr aber die Richtung auf das Verstandnis 
der inneren Notwendigkeit der Rechtsnormen und Insti- 
tutionen, ihre teleologische Erklilrung aus den Lebens- 
bedingungen des Staats und der Gesellschaft durch- 
dringt, je enger zugleich die Beziehungen der Rechts- 
geschichte zur Geschichte des Staats und der Gesell- 
schaft, des Wirtschafts- und Verkehrslebens, der Religion 
und Geisteskultur werden, desto anziehender wird das 
Studium. 

2. D e r  p r a k t i s c h e  Beruf. Mit allgemeiner Formel 
wird der Beruf des Rechtskundigen sein: dem Volk mit 
dem Recht zu dienen. Es gilt zunitchst vom Richter :  
e r  soll das Recht in der Entscheidung konkreter Falle 
verwirklichen, dem Recht zum Recht helfen gegen das 
Unrecht: der Richter, nach dem Wort des Aris to  te les ,  
das R e  c h t in  P e r s  o n (orov dixa:ov &jqtqov). 

Damit ist gegeben: erstens, dass sein Urteil aus- 
schliesslich das Recht zum Bestiminungsgrund haben 
soll; personliche Neigungen und Abneigungen, Vorteile 
und Nachteile durfen nicht mitsprechen, auch nicht 
Vorteil und Nachteil der Freunde, weder der person- 
lichen noch der allgemeinen, der Parteifreunde: der 
Richter das Rech t  in Person, es hat in Ihm die Be- 
ziehungen des Individuums ausgeloscht. Das sagt das 
alte Symbol, die Binde, welche die Justiz vor den Augen 
tragt: der Richter soll blind sein, nicht nattklich ftlr die 
Wirklichkeit; je offeuer und heller sein Auge ftir sie ist, 
desto besser; aber fur d e s ,  was durch Aussicht und 
Rucksicht, durch Hoffnung und Furcht, durch Sympathie 
und Antipathie die Reinheit der Rechtsentscheidung 
triiben konnte. 



Recht in  Pe r son ,  das Recht als ein belebtes und be- 
seeltes Wesen sein. Er  soll durchaus nicht blos ein 
logischer Mechanismus, eine Art von Rechtsautomat 
sein, in den man F&lle hineinwirft, um ein Urteil zu 
extrahieren; sondern ein l ebend ige r  Rechtswi l le ,  
darauf gerichtet durch das geltende Recht die Idee der 
Gerecht igke i t  zu verwirklichen. Der Buchstabe des 
Rechts, das ist die notwendige Voraussetzung, ist von 
dem Gesetzgeber gemeint als ein Mittel zu dem Zweck, 
jedem das Seine zu verschaffen, dem Gerechten sein 
Recht und dem Unrecht sein Teil. Ein Richter, der 
nicht von diesem Willen erfullt ware, der blos als 
logischer Apparat fungierte, nach der Maxime: fid 
justitk, pereat naundus, mich gehts nichts an; dem es 
einerlei wure, ob das Recht oder das Unrecht gekrankt 
von seinem Stuhle ginge, wenn nur die Logik des Urteiis- 
apparats in Ordnung sich fande, ein solcher Richter 
entspriiche nicht dem Ideal, ware nicht das personi- 
fizierte Recht. Freilich, der Richter soll und darf nicht 
das .Rechteu aus seinem blossen Meinen und Wohlge- 
fallen entnehmen, er  soll es aus dem ,Rechtu finden, 
das er nicht willkurlich deuten darf; doch aber soli er  
das Recht schaffen, durch das allgemeine Recht das 
Recht in diesem Falle schaffen, d. h. das Gerechte, 
soweit es immer moglich ist, verwirklichen. Das ist der 
Sinn jenes schonen Eingangsworts zum Corpus jutis: 
ju8 est arx boni et aequi. 

Die grosste Gefahr, die der Gerechtigkeit im Rechts- 
verfahren droht, nachdem die Bestechung, das furcht- 
barste Uebel in der Justiz, in zivilisierten Landern als aus- 
gerottet betrachtet werden darf, ist die, dass die richter- 
liche Gewalt sich in der Handhabung des Rechts von 
den Tragern der politischen Gewalt beeinflussen l&st. 
Diese Gefahr ist um so grosser, als sie durch einen 
Schein des Rechts einigermassen verdeckt wird: die 
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Staatsgewalt, da sie das Recht selbst gesetzt hat, ist 
auch Herrin der Auslegung und der Anwendung. Die 
Sache mochte gehen, wenn die Staatsgewalt nie etwas 
anderes als die Verwirklichung des von ihr gesetzten 
Rechts woilte. Thataachlich aber liegen die Dinge so, 
dass die jeweiligen Inhaber der politischen Gewalt 
regehassig irgendwie eine Parteisteilung einnehmen 
oder mindestens filr eine bestimmte Partei, ihre An- 
schauungen und Lnteressen, ein besseres Verstandnis 
und eine lebhaftere Teilnahme haben, als fur die Gegen- 
partei. Die Partei aber hat ihre Selbsterhaltung, die 
Befestigung und Ausbeutung der Macht zum Ziel. Sie 
strebt darum notwendig, das ihr Ntitzliche zum Richtmass 
aller Staatsthatigkeit, der Verwaltung und auch der 
Rechtsprechung, zu machen. Den Feinden Abbruch 
thun, die Freunde decken und fordern, das ist filr die 
Partei als solche die Summe der ,,Staatsrasonu, natIirlich 
ohne dass sie sich zu dem Prinzip bekennt. So ist die 
Geftihr gegeben, dass der Richter, sofern er  von den 
Inhabern der politischen Gewalt abhangig ist, zum 
Werkzeug der Partei gemacht oder mindestens dem 
Einfluss der Parteiinteressen ausgesetzt wird. 

Um dieser Gefahr zu begegnen, hat die Rechtsver- 
nunft der modernen Volker das Richteramt mit den be- 
kannten Sicherungen seiner Unabhangigkeit gegen die 
politische Gewalt umgeben. Die starkste Sicherheit 
wird doch in dem starken und selbstbcwussten Unab- 
hiingigkeitswillen des Richterstandes liegen. J e  mehr 
im Richterstande das Bewusstsein der Grosse und Ver- 
antwortlichkeit seiner hohen Aufgabe: dem Recht d e i n  
zu dienen, nicht der Macht, einer Aufgabe, die schon 
von einem alten romischen Juristen als eine priester- 
liche bezeichnet wird, lebendig ist, desto mehr wird 
auch der Einzelne vor Anwandlungen der Nachgiebigkeit 
gegen Zumutungen, die von aussen an ihn herantreten, 
geschutzt sein, desto weniger wird tiberhaupt die Gewdt 
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den Mut haben, solche Zumutungen zu stellen. In 
ruhigen Zeiten und im gewohnlichen Lauf der Dinge 
wird davon in einem Staat mit gesichertem Rechtsgange 
nicht allzu viel zu spuren sein. In Zeiten der Erregung 
und innerer Unruhe wird der Druck wachsen; dann gilt 
es stark sein in dem stolzen Bewusstsein, dass der 
Richter zum Schutzer des Rechts und der Freiheit be- 
stellt ist gegen Willkur und Gewalt, auch gegen die . 
Willkur der an sich rechtm%ssigen Gewalt. Er verteidigt 
im Recht zugleich ihren eigentlichen Willen und die 
Grundlage ihres eigenen Bestandes gegen zeitweilige 
Abirrungen: Justitia fu?zdame?ztum regnorum. 

Auch dem Rech t sanwa l t  ist eine nicht unwichtige 
Aufgabe gestellt: der Anwalt des bedrohten oder ge- 
krankten Rechts gegen das Unrecht zu sein. Es ist die 
ritterliche Gesinnung, die sich zum Verteidiger des 
fremden, des schwacheren Rechts gegen ihm angethane 
oder drohende Krankung oder Gewalt macht. Ist das 
die Idee des Anwalts, so wird der ihr nicht gerecht, der, 
unbekummert um Recht oder Unrecht, die Vertretung 
jeder Sache ubernimmt, allein auf das Geschaft bedacht. 
Freilich, er wird nicht umhin konnen, auch Sachen zu 
ubernehmen, deren Recht fraglich ist; Sachen, deren 
Unrecht unfraglich ist, wird doch der feiner empfindende 
Mann nicht gern annehmen, und der Triumph, eine 
hoffnungslos schlechte Sache dennoch zum Sieg zu 
fuhren, wird er denen uberlassen, die das weitere Ge- 
wissen haben. Uebrigens ist nicht zu verkennen, dass 
die prozessualische Notwendigkeit, in schweren Kriminal- 
fallen auch die schlechteste Sache nicht ohne Verteidiger 
zu lassen, und weiter die Notwendigkeit fur den offiziellen 
Verteidiger, allein auf das, was zu Gunsten seines Klienten 
spricht, zu sehen, eine gefahrlicheNeigung zur Verkehrung 
des Berufs, eine Art Rechtfertigung zuletzt auch fur die 
unwurdigsten Kunste mit sich fuhrt. 

Durch die juristische Fakultat gehen endlich auch 
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die Inhaber der leitenden Stellen im B eamtentum. 
Die Aufgabe des Beamten ist eine andere als die des 
Richters: er hat nicht Rechtsfalle zu entscheiden, 
sondern Zwecke zu verwirklichen, notwendige Zwecke 
der Gesamtheit, die nicht ohne Gefahr fur die gemeine 
Wohlfahrt der Thatigkeit der Einzelnen uberlassen 
bleiben konnen. Damit ist zugleich die Form der 
Thatigkeit und die Stellung des Beamten gegeben. 
Seine Tliatigkeit hat eine freiere Form als die des 
Richters: er hat nicht in der gebundenen Form logi- 
schen Denkens allgemeine Rechtssatze auf einzelne 
Rechtsfalle anzuwenden, sondern in freier teleologischer 
Erwagung mit den vorhandenen Kitteln konkrete 
Zwecke nach Moglichkeit zu fordern. Anderseits ist 
seine Stellung notwendig eine abhangigere. Die Tuch- 
tiskeit des Beamten ist die Geschicktheit zur Losung 
bestimmter Aufgaben. Da die Aufgabe nirgends eine 
isolierte ist, sondern ein Teil einer Gesammtaufgabe, so 
ist ein wesentliches Stuck der Brauchbarkeit des Be- 
amten seine Fahigkeit und sein Wille, sich als Glied 
einem Ganzen einzuordnen: Subordination. Ein eigen- 
williger, widersetzlicher Beamter ist ein unbrauchbarer 
Beamter. Auch das ist mit der Aufgabe des Amts ge- 
geben, dass der Vorgesetzte freie Disposition uber die 
ihm Untergebenen hat, sie sind in einem gewissen Sinne 
Werkzeuge in seiner Rand, die er nach dem Mass und 
der Besonderheit ihrer Brauchbarkeit verwendet. Ist 
der Richter um seines Berufs willen unabsetzbar und 
nicht wider seinen Willen versetzbar, so ist der Beamte, 
wieder um der Natur seines Berufs willen, zur Dis- 
position der Vorgesetzten. 

Dennoch darf auch der Beamte nicht ein blosses 
blindes Werkzeug in der Hand des Vorgesetzten werden; 
auch er  muss sich Selbstandigkeit des Urteils und des 
Handelns wahren, wenn er nicht seine personliche 
Wurde und mit ihr auch die Voraussetzung seiner Be- 
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amtentllchtigkeit einbtissen soil. Er muss sich zunachst 
die Freiheit des sittlichen Urteils wahren; er  muss ge- 
horchen, aber: in omnibue licitk ct hone&. Treten 
Forderungen an  ihn heran, die gegen die sittliche 
Wflrde gehen, dann geht das eigene Gewissen dem 
Gebot der Oberen voran; er  kann nicht darauf ver- 
zichten, ohne seine Menschenwllrde, die sittliche Auto- 
nomie, aufzugeben. Das gilt fllr alle Beamten, ohne 
Ausnahme, auch ftlr den Soldaten: ein blinder Gehorsam, 
blind nicht blos in Hinsicht auf die Folgen, sondern 
auch in Hinsicht auf die sittliche Moglichkeit, ist sittlich 
unmoglich; niemand hat ein Recht, sein Gewissen dem 
Vorgesetzten auszuliefern. Sein Urteil uber das, was 
zweckmiissig ist, kann und muss er  dem Urteil des 
Vorgesetzten unterordnen, wenn einmlltiges Handeli 
stattfinden soil; aber nicht das Urteil tlber das, was 
sittlich zulassig ist. 

Uebrigens wird es doch auch eine Grenze fiir die 
Unterordnung des eigenen Urteils Ober das Zweck- 
massige unter die Verfugung des Vorgesetzten geben. 
Nicht nur, dass jedem Beamten ein Kreis fur das 
eigene freie Ermessen gewiihrt sein muss: der Zweck 
oder die Leistung wird bezeichnet, aber die Wahl und 
Anpassung der Mittel zu seiner Verwirklichung wird, 
innerhalb gewisser Grenzen, die in verschiedenen 
Dienstzweigen und auf verschiedenen Stufen des Dienstes 
verschieden zu ziehen sind, Sache des eigenen Urteils 
bleiben. Sondern es wird schliesslich auch Sache jedes 
Einzelnen bleiben, die ihm ubertragene Thatigkeit an 
dem letzten Zweck aller Amtsthatigkeit zu messen: an 
der offentlichen Wohlfahrt. Kommt er  zu der Ueber- 
Zeugung, dass das, was ihm aufgetragen wird, mit dem 
Gesamtwohl unvereinbar ist, so wird er das Recht 
haben und es kann zur Pflicht werden, dem Auftrag- 
geber hieruber in geziemender Form Vorstellung 
zu tliun; gelingt es ihm nicht, entweder den Vorge- 
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setzten von seinen Bedenken oder andererseits sich 
von der Zweckmassigkeit oder Moglichkeit des Gebotenen 
zu tiberzeugen, findet seine Vorstellung uberhaupt kein 
Gehor, wird er  einfach auf blinden Gehorsam verwiesen, 
dann mag die Sache so liegen, dass seine personliche 
Wttrde die Aufgebung des Amts von ihm fordert. 
Niemand hat ein Recht, sich zum ausfiihrenden Werk- 
zeug von Massregeln zu machen, die er  fllr verderblich 
hillt; niemand hat ein Recht, sich zu der schlechthin 
subalternen Gesinnung zu bekennen: als blosses Werk- 
zeug habe ich mich um den Erfolg meiner Thatigkeit 
tiberhaupt nicht zu bekummern, die Verantwortlichkeit 
dsftir tiberlasse ich dem Vorgesetzten. 

Das ware in dieser Beziehung die dem Beamten 
als solchen gestellte sittliche Aufgabe: die rechte Mitte 
zu finden zwischen der notwendigen Unterordnung und 
der unaufgebbaren Selbstandigkeit. Wem die letztere 
alles ist, wer Unterordnung unter einen fremden 
Willen tiberhaupt als Raub an seiner Personlichkeit 
empfindet, der taugt nicht zum Beamten, der wird sich 
nicht gut beraten, wenn er  diesen Weg einschlagt. 
Umgekehrt, wer seine Selbstandigkeit nicht zu wahren 
weiss, wer sich innerlich zum Subalternen herabdrticken 
liisst, der verliert in der Beamtenlaufbahn nicht nur 
seinc personliche Wtirde, sondern wird nuch der 
Stellung nicht gerecht. In der Regel wird er  bald 
dahin kommen, an seine Pflichten und Aufgaben tiber- 
haupt nicht mehr in anderer Absicht zu denken, als 
wie er  ihrer mit moglichst geringem Einsatz von 
Wiilen und Kraft sich entledigen konne. Die Arbeit 
wird zum notwendigen Uebel, zum blossen Mittel fUr 
die Erlangung des Gehalts. Und dann wird die Faul- 
heit iiber ihn kommen und von ihm Besitz ergreifen, 
die Bureaufaulheit, die nichts wiil als bei moglichst 
wenig Arbeit die Stunden absitzen; der Dienst ist dann 
nicht mehr der freie Dienst eines freien Mannes, son- 
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dern schlechter Knechtsdienst um schnoden Tagelohn. 
Wer aber grundsatzlich d e i n  darauf ausgeht, durch 
FUgsamkeit gegen alle Neigungen und Wtinsche von 
oben sich in die Hohe zu bringen und auf diese Weise, 
bei vollsttindiger Gtleichgiltigkeit gegen die allgemeinen 
Zwecke, lediglich seine egoistischen Interessen zu 
fordern, der prostituiert seine Person und das Amt: der 
Streber. 

D R I T T E S  K A P I T E L .  

Die medizinische Fakultat. 

1. D a s  medizinische Studium. Der Gegenstand 
der medizinischen Forschung ist das Leben, im be- 
sonderen das menschliche Leben, aber dieses im 
weitesten Umfang. Zunlchst das leibliche Leben. Ana- 
tomie und Physiologie sind die Grundlagen der Wissen- 
schaft vom Leben. An die Wissenschaft vom gesunden 
oder normalen Leben lehnt sich die Erforschung der 
Storungen und Krankheiten, und die Erkenntnis der 
Mittel, dem Leben gegen solche zu Hufe zu kommen: 
die Pathologie und Therapie und die Diiiltetik. Aber 
auch das Seelenleben gehort in den Kreis der medizi- 
nischen Wissenschaft: kann sie die Lehre von den 
Krankheiten des Seelenlebens und ihrer Heilung, die 
Psychopathologie und die Psychiatrie, nicht ausschliessen, 
so kann sie naturlich auch die Lehre von dem normalen 
Seelenleben, die Psychologie, nicht ausschliessen, sie 
wird fur die Pathologie auf diesem Gebiet ebenso die 
notwendige theoretische Voraussetzung sein, als es die 
Physiologie fur die Lehre von den Krankheiten des 
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Leibes ist: das Abnorme lusst sich uberhaupt nur auf 
Grund des Normalen darsteilen. Endlich dringt auch 
das soziale Leben herein; Krankheiten aller Art sind 
soziale Lebensstorungen, die auf Missverhaltnissen des 
sozialen Lebens beruhen und deren Bekilmpfung eben- 
fails die Form sozial-hygienischer Abwehr fordert. So 
ist also das Leben des Menschen im weitesten Sinne 
das Objekt der medizinischen Wissenschaft. 

Es ist damit der Zusammenhang der medizinischen 
mit der philosophischen Fakultat gegeben; als theore- 
tische Wissenschaft ist jene in dieser gesetzt, ihr Ort 
die Biologie, die Wissenschaft von den Lebenserschei- 
nungen uberhaupt. Ist der Mensch eine Spezies der 
irdischen Lebewesen, so hat seine wissenschaftliche 
Erkenntnis ihren systematischen Ort innerhalb der 
Wissenschaft von dem Leben auf der Erde, seinen 
Formen, seiner Entwickelung, seinen Bedingungen. Und 
zugleich wird die Medizin auf diesen Zusammenhang 
von einer anderen Seite her hingewiesen: als Krank- 
heitserreger und Lebenszerstorer sind in jungster Zeit 
zahlreiche Mikroorganismen erkannt. Die Erhaltung 
des Lebens wird so zum Kampf gegen die feindlichen 
Lebewesen, deren Lebensbedingungen zu erforschen, 
um sie wirksam bekampfen zu konnen, damit zu einer 
uberaus wichtigen Aufgabe der Medizin wird. Eine alte 
Verbindung besteht auch zwischen der Medizin und der 
Botanik; die Pflanzenwelt bietet dem Leben N&hrstoffe 
und Heilmittel. Endlich liegen Physik und Chemie der 
theoretischen Erkenntnis der Lebensvorgange zu Grunde, 
auch dann, wenn diese nicht ohne Rest auf physikalische 
und chemische Prozesse zuruckgefuhrt werden konnen. 
Und durch die Psychologie wird die Brucke zur Ethik 
und zur Metaphysik geschlagen. 

Das Studium der Medizin pflegt seine Junger lebhaft 
zu interessieren. Es hat zwei grosse Vorteile; der erste 
ist das unmittelbare Interesse, das sein Gegenstand ein- 
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flosst; der zweite, dass es sich an die Anschauung 
wendet und von Anfang an zur Selbstthtktigkeit ftihrt. 
Dazu hat es den dritten Vorteil, dass der Studiengang 
durch die Natur der Dinge im ganzen festbestimmt ist; 
der Weg ist hier am sichersten vorgezeichnet und d m m  
ist die Zahl derer, die sich verlieren oder auch nur 
verspaten, hier wohl am geringsten. 

Aus der Natur des Studiums ergiebt sich eine 
Forderung: die Zahl der Schiiler, die auf einen Lehrer 
kommt, darf nicht ubergross sein. Wo es sich um den 
blossen Vortrag einer Wissenschaft handelt, wie in 
manchen andern Disziplinen, ist die Zahl der Harer an 
sich so gut wie unbegrenzt; wo es sich aber darum 
handelt, aus nachster Nahe zu sehen, mit eigener 
Fertigkeit eine Kunst uben zu lernen, wie im medi- 
zinischen Unterricht llberall, vor allem auch im 
klinischen, da macht eine uber das Mass hinausgehende 
Zahl von Teilnehmern den Unterricht uberhaupt oder 
wenigstens fur die uberschiessende Zahl wirkungslos. 
Das rasche Wachstum der Zahl der Studierenden hat 
in dieser Absicht grosse, hie und da unertragliche 
Uebelstgnde herbeigefllhrt, die dennoch mit kaum be- 
greiflicher Langmut von den Professoren ertragen (oder 
muss man sagen, um des Monopols willen festgehalten?) 
und von den Unterrichtsverwaltungen geduldet werden. 
In einer Broschure von Sanitltsrat Dr. A. H a r t m a n n  
(die Reform des medizinischen Unterrichts, 1894) wird 
mitgeteilt, dass die Zahl der Praktikanten an den 
inneren medizinischen Kliniken Preussens und ebenso 
an den chirurgischen Kliniken in der Mehrzahl uber 
100, an allen uber 50 hinausgehe, eine Zahl, bei der 
nicht nur ein Kennenlernen der Einzelnen durch den 
Lehrer oder ein thatiges Teilnehmen ausgeschlossen, 
sondern nicht einmal ein wirkliches Sehen moglich sei: 

den gossen Kliniken, wo sich zu den Studenten 
noch eine betriichtliche Zahl von Aerzten gesellt, sieht 
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man wohl, dass unten etwas vorgeht, dass eine grossere 
Anzahl von Menschen um einen Kranken beschaftigt 
ist, dass Instrumente und Verbandstoffe gereicht werden, 
von der Operation sieht die Mehrzahl nichts.'' Dass die 
Studenten gezwungen werden, solche Kliniken, um der 
fiir das Examen notwendigen Praktikantenscheine wulen, 
die hier allein ausgestellt werden, zu belegen und zu 
bezahlen, und dass sie gleichzeitig genotigt sind, wenn 
sie etwas sehen und lernen wollen, anderweitige Kiiniken 
zu besuchen, wird als eine wirklich unertragliche Be- 
schrankung der Lernfreiheit bezeichnet werden mussen. 
Entweder muss fur die erforderliche Zahl von Universi- 
tatskliniken gesorgt werden, oder es muss gestattet 
sein, die notwendigen Kurse da zu belegen, wo es mog- 
lich ist, sie zu besuchen. An Angebot fehlt es nicht. 
Welche weiteren Uebelstande aus jener Ueberfiilluug 
der Fakultaten oder also aus der zu kleinen Zahl von 
Lehrern und Instituten fIir die wachsende Zahl der 
Studierenden sich ergeben, wie namentlich auch die 
medizinischen Priifungen darunter leiden, mag man in 
der genannten BroschUre nachsehen. 

Die Sache hangt wohl damit zusammen, dass die 
medizinische Fakultat, als Glied der Universitat, ihre 
Aufgabe in erster Linie in der Erweiterung der wissen- 
schaftlichen Erkenntnis, nicht ebenso sehr in der Aus- 
bildung von praktischen Aerzten erblickt hat. Eben 
damit hangt ein weiterer Uebelstand zusammen: die Zer- 
splitterung des medizinischen Unterrichts in spezialistisch . 
betriebene Einzeldiszipiinen. So ervpriesslich sie fiir die 
Forderung der wissenschaftlichen Erkenntnis selbst ist, 
so sehr erschwert sie es dem Studierenden, in be- 
schrankter Zeit sich zu einem in allen Fachern orien- 
tierten praktischen Arzt auszubilden. Und das wirkt 
nach in der Praxis. Der Arzt, der auf den ganzen 
Menschen sieht und zu wirken hat, beginnt vor dem 
Spezialisten, der diese und jene besondere Krankheits- 
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erscheinung studiert und behandelt, zuruckzuweichen; 
nicht zum Vorteil des Kranken, der durch die Hande 
von einem halben Dutzend Spezialisten geht. 

2. Der  Beruf  d e s  Arztes. Wie das medizinische 
Studium, so geht auch die praktische Berufsflbung auf 
das ganze Leben, den ganzen Menschen. Der Arzt hat 
es nicht blos mit der Krankheit, sondern mit dem 
Menschen zu thun, mit dem gesunden, dass e r  nicht 
krank werde, mit dem kranken, dass er  die Gesundheit 
wieder erlange; dazu kann er  aber nur helfen, wenn er 
den ganzen Menschen mit dieser psycho-physischen Kon- 
stitution in dieser Lebenslage kennt und zu behandeln 
weiss. Handelte es sich nur darum, gegen bestimmte 
Kraukheiten eine bestimmte Medizin, ein qecificurn zu 
verordnen, dann wure die Kunst des Arztes freilich 
eine einfache Sache, ganz so einfach, wie jener sie sich 
dachte, der sich von seinem Arzt blos den Namen 
seiner Krankheit sagen lassen wollte, um dann selber 
im Handbuch die Arznei und die Dosis nachzuschlagen. 
Vielleicht giebt es auch Aerzte, die es so halten, viel- 
leicht notigt auch da und dort die Massenbehandlung 
dazu. Der rechte Arzt wird von seiner Aufgabe grusser 
denken: er  wird sich als der Gewissensrat derer, die 
sich ihm anvertrauen, in Sachen der Gesundheit be- 
trachten, ja er wird es als seinen Beruf ansehen, sie in 
allen Lebensfragen zu beraten, wohl wissend, dass der 
Mensch ein unermesslich kompliziertes System ist, in 
dem jedes auf alles wirkt: Physisches auf Psychisches 
und Sittliches, und umgekehrt: Sittliches und Seelisches 
auf das physische Leben und Befinden. Es giebt also 
nichts, das grundsBtzlich ausserhalb des Kreises seiner 
Beobachtung und nach Lage der Dinge, seiner Be- 
ratung und Einwirkung liegt; wobei es denn der Dis- 
kretion bedarf, um zu erkennen, wie weit teilnehmende 
Befragung und Beratung in diesem Fail gehen darf. Ein 
Arzt, der alles dies hat: die Wissenschaft vom Leben 
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und den Blick fur das Besondere, die Diskretion und 
auch den Mut, den Schaden an der Wurzel zu fassen, 
der dazu durch sein ganzes Wesen und Verhalten das 
intime Vertrauen seiner Klienten erwirbt, der gewinnt 
eine unvergleichliche Stellung: von ihm wird das alte 
Wort auch heute noch gelten: cprkiaqos Zar& Za&?eo~, 
ein philosophischer Arzt ist wie ein hulfreicher Gott. 

Der arztliche Beruf hat im abgelaufenen Jahrhundert 
a n  Bedeutung und an Ausdehnung seiner Wirksamkeit 
ungemein gewonnen. Die Schatzung des Arztes und 
seiner HtilFe ist im Wachsen, vielleicht kann man sagen 
in demselben Masse, als die Schatzung des Seelsorgers 
und Beichtvaters im Abnehmen ist. In der gewaltigen 
Zunahme der Zahl der Aerzte tritt die Sache greifbar 
hervor: wahrend die Zahl der Geistlichen seit dem 
Ausgang des 18. Jahrhunderts kaum eine Steigerung 
erfahren hat, jedenfalls keine, die von ferne dem 
Wachstum der Bevolkerung entsprache, hat sich die 
Zahl der Aerzte ungemein rasch vermehrt, so dass 
gegenwartig in Deutschland ein Arzt im Durchschnitt 
auf 2000 Seelen kommt, in den grossen Stadten schon 
auf 1000. Es wird heutzutage zahlreiche Hauser geben, 
die keines Geistlichen Fuss betritt, dagegen wenig 
Familien, die nicht wiederholt im Jahre den Besuch 
des Arztes erhalten. Mag man es darauf zuruckfuhren, 
dass die Sorge um die Seele ein verweltlichtes Ge- 
schlecht weniger beschaftigt als die Sorge fur das 
leibliche Leben, mag man es auf das sinkende Vertrauen 
zur Theologie, das wachsende Vertrauen zur iirztlichen 
Wissenschaft und Kunst zuruckfuhren, die Thatsache 
selbst wird nicht zweifelhaft sein: der Arzt ruckt mehr 
und mehr iii die Stellung ein, die einmal der Geistliche 
besass, die Stellung eines Beraters in allen grossen und 
ernsthaften Lebensfragen. 

Kein Zweifel, es ist dem arztlichen Stande damit 
eine grosse Aufgabe, eine grosse Gelegenheit zu heil- 
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bringender Wirksamkeit eroffnet. Er  hat gunstige Be- 
dingungen dafiir:' seine Wissenschaft erfreut sich grossen 
Vertrauens, sie hat wenigstens kaum irgendwo rAit dem 
apriorischen Misstrauen zu kampfen, dem der Geistliche 
jetzt so oft begegnet. Und e r  tritt den Menschen nahe 
in Stunden, wo sie ernstlicher Zusprache mehr als in 
Tagen der Vollkraft und des Uebermuts zuganglich sind. 
Ob sich der arztliche Stand einmal glllcklicher ds der 
geistliche in der Bekampfung der Laster undThorheiten 
erweisen wird, die das Leben und die Gesundheit, die 
geistige und die leibliche, verwllsten? Ob nibht ein ge- 
meinsames Vorgehen des Standes, auf die Wissenschaft 
von den Ursachen und Wirkungen gestutzt, durch einen 
ernsten sittlichen Willen getragen, gegen Trunksucht 
und Ausschweifung, jene Wtlrgengel der europaischen 
Civilisation, mehr Erfolg haben konnte, als die Moral- 
predigt von Kanzeln und Kathedern bisher hatte? Der 
letzteren vertritt die Verachtung und der Hass gegen 
alten, wie man meint, uberlebten Glauben und tlberlebte 
Sittlichkeit den Weg; die Medizin steht im Ruf der 
Wissenschaftlichkeit und der Freigeiritigkeit: wie, wenn 
sie diesen ihren guten Ruf fur die Moralpredigt einsetzte, 
zeigend, dass, was die Theologen im Namen Gottes, die 
Philosophen im Namen der Vernunft forderten, sich 
ebenso auch als eine Forderung der Biologie, ein Gebot 
der Natur begrunden lasst? Und noch manche andere 
Forderung wird sich nach demselben Schema begrunden 
lassen: die Arbeit, die korperliche Bewegung, sie ist ein 
Bedurfnis der Natur, das an Dringlichkeit keinem nach- 
steht; andererseits: das Masshalten und die Schonung 
des Nervensystems, auch das Pflichten gegen das eigene 
Leben und gegen die Umgebung. Oder die soziale fi'ur-' 
sorge: iri den ansteckenden Krankheiten haben wir die 
verstundlichste und eindringlichste Predigt der Einheit 
und der Solidaritut der Gattung; der Arzt ist ihr be- 
rufener Ausleger. 
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Ob der arztliche Stand vorbereitet und willens ist, 
diese erweiterte Berufsaufgabe zu ubernehmen? Schwer- 
lich schon in allen seinen Gliedern. Ganz fremd wiirde 
sie denen sein, deren Auffassung des Berufs sich nicht 
Uber die Vorstellung eines Gewerbebetriebes erhobe, 
der seinen Inhaber nilhrt, womoglich reich macht. Die 
Gefahr liegt nahe; die offentlich-rechtliche Stellung des 
Standes ist nach diesem Schema aufgebaut; vielleicht 
weisen auch berIlhmte Beispiele, Beispiele wohl auch 
von der Universitat her, in diese Richtung: 

dat Galenus opes, dat Justinianus homores. 
So der alte Spruch, andeutend, wie es scheint, dass 

der Arzt den Mammon als Aequivaleiit fur mangelnden 
Rang in Ansatz bringen musse. 

Auch der wllrde nicht die rechte Auffassung vom 
Beruf haben, dem die Krankheit interessanter ist, als 
der Kranke, dem dieser blos der Trager eines inter- 
essanten Falles ist. Auch das ist eine Gefahr, die dem 
Stande nicht fremd ist. Ja man kann sagen: das 
medizinische Studium leitet eigentlich zu solcher Be- 
tr8chtung an. Zuerst giebt es dem Studenten den 
Leichnam in die Hand, er  seziert ,Cadaveru und lernt 
dabei allmahlich die instinktive Scheu abstreifen, mit 
der wir die menschliche Gestalt als ein Heiliges und 
Unverletzliches betrachten. Dann fuhrt es ihm Kranke 
zu, er  lernt sie zuerst in der Kiinik als Objekte der 
Untersuchung und des Studiums kennen; sie scheinen 
da zu sein, nicht um geheilt zu werden, sondern um an 
ihnen interessante Falle zu demonstrieren, als ,Kranken- 
materialU zu dienen, wie der technische Ausdruck lautet. 
Sie erfullen ganz ihre Bestimmung, wenn sie, wenige 
Tage nachher, im Seziersaal dienen, die Wahrheit der 
Diagnose und der Prognose zu bestiitigen. Und dann 
lernt er  Kranke in den Krankenhlusern kennen: auch 
hier nicht Einzelne, sondern Unbekannte, Massen, die 
kommen und gehen, auftauchen und verschwinden, die 
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als Versuchsobjekte ftir Heilktinste zu behandeln eben 
darum nicht fern liegt. Kan  t spricht einmal von einem 
jus impune occidendi, das er aber den Medizinern nicht 
einraumen will. Das Wort, ich weiss nicht, ob es  von 
Kant erst gepragt ist, setzt doch offenbar, wenn nicht 
die Sache, so doch die Meinung, dass sie vorkomme, 
voraus. Noch viel naher als frtiher liegt es der Medizin 
unserer Tage, die mit Vivisektion und Experimenten 
am lebenden Tier, in statistischer Massenbeobachtung, 
so vertraut ist, auch den Kranken als Versuchsobjekt 
zu betrachten: geht er  dabei ein, nun, so ist e r  ein 
Opfer der Wissenschaft geworden. In einem ktkzlich 
erschienenen Buch von A. Moll, arztliche Ethik (1902), 
findet man Material zum Studium dieser Frage, an  das 
man nicht ohne einiges Grauen zurtickdenken wird. 

Gegenuber einer solchen Auffassung des Berufs als 
Dienstes der ,Wissenschaftu, der ilbrigens mit den1 
Dienst des Ehrgeizes und der Selbstsucht wohl zuaammen 
besteht, wird es gelten, die Auffassung durchzusetzen: 
dass die Aufgabe des Arztes der Dienst des Nwhsten, 
dieses einzelnen Niichsten ist. A-imum non noctve, 
schurft ein d t e r  Spruch dem Arzt ein: auf Kosten und 
Gefahr der Kranken die Wissenschaft suchen ist ein 
Missbrauch des Vertrauens, der sich schwer racht, am 
ganzen Stande riicht. Es wird von grosser Bedeutung 
sein, dass unseren jungen Medizinern auf der Univer- 
sithlt und in den Krankenhausern der Beruf des Arztes 
nicht blos in der Gestalt eines grossen Gelehrten und 
virtuosen Technikers, sondern auch in Gestalt eines 
guten und teilnehmenden Menschen entgegentritt. 
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VIERTES KAPITEL. 

Die philosophische Fakultat. 

1. D a s  Studium. Der Name der philosophischen 
Fakultat erinnert an die Zeit, wo die Philosophie aiie 
Wissenschaften in ihrer Einheit beschloss: Kosmologie 
und Physik, Logik und Metaphysik, Ethik und Politik. 
Es  ist die griechische Auffassung, die, in Gestalt des 
aristotelischen Systems, bis ins 18. Jahrhundert hinein 
herrschend geblieben ist, die sich jetzt, nach der vor- 
iibergehenden Storung durch die spekulative Philosophie, 
die, Kan  t s  Spuren folgend, Philosophie als Wissenschaft 
von einer besonderen Art, als Erkenntnis apriori, allen 
ilbrigen Wissenschaften entgegensetzte, in der Theorie 
wieder durchzusetzen beginnt. 

Mit dieser Auffassung ist gegeben, dass aiie 
Wissenschaften eigentlich in der philosophischen 
Fakultilt ihren Ort haben; sie umfasst mit ihren beiden 
gossen Abteilungen, der mathematisch-naturwissen- 
schaftlichen und der philologisch-historischen aiie aber- 
haupt moglicheu Forschungsgebiete. Die drei anderen 
Fakultaten erscheinen in rein wissenschaftlicher Be- 
trachtung blos als selbstandig gewordene Ableger 
,,philosophischeru Wissenschaften: was sie an theoreti- 
scher Erkenntnis besitzen, hat, wie schon frilher ge- 
zeigt, in ihr seine Wurzeln: Theologie und Jurisprudenz 
in der philologisch-historischen, Medizin in der natur- 
wisseiischaftlichen Abteilung. 

Umgekehrt stellt sich dasselbe Verhaltnis dar, 
wenn man es vom technischen Gesichtspunkt be- 
trachtet, und dieser ist far die Organisation der Uni- 
versitaten, im besonderen fur die Einrichtung der drei 



528 Funftes Buch. 

oberen Fakultaten als selbstandiger Anstalten mass- 
gebend gewesen: sie sind als technische Bildungsan- 
stalten fiir die wissenschaftliche Berufsbildung von 
Geistlichen, Richtern und Aerzten organisiert und aus- 
gestattet. Sofern die Anwendung des Wissens als sein 
Ziel aufgefasst wird, erscheint dann die philosophische 
Fakultat als eine blosse Vorschule den drei andern 
untergeordnet. Das war die Auffassung, die bis ins 
18. Jahrhundert herrschte. 

Im 19. Jahrhundert ist die vierte Fakultat auch zu 
einer Fachschule geworden, namlich fftr die Berufs- 
bildung des hoheren Lehrerstandes. Und so hat sie 
jetzt drei Aufgaben, deren Grenzen freilich uberall in 
einander laufen. Sie ist 1 )  Anstalt ftir wissenschaftliche 
Forschung im ganzen Umkreis der Natur und der Ge- 
schichte; 2) ailgemein-wissenschaftliche Vorschule fur 
die Studierenden der andern Fakultaten; 3) wissen- 
schaftliche Berufsbildungsanstalt fiir die Lehrer der 
hoheren Schulen. 

1) Als Anstalt fIir die Erhaltung und Fortpflanzung 
der w i s senscha f t l i chen  For schung  in rein theore- 
tischer Absicht hat die philosophische Fakultat im 
19. Jahrhundert sich aus der Stellung der ,,unterenu 
Fakultat zur fiihrenden emporgeschwungen; sie ist es  in 
erster Linie, die der deutschen Universitat ihren 
Charakter und ihre Steilung im geistigen und wissen- 
schaftlichen Leben giebt, sie bildet den tragenden 
Unterbau fiir den gesamten Wissenschaftsbetrieb 
unseres Volkes. Der Schulung zur wissenschaftlichen 
Arbeit, die sie durchgefilhrt hat, verdankt Deutschland 
seine fiihrende Stellung im wissenschaftlichen Leben 
der europuischen Volkerwelt. So zuerst in den philo- 
logisch-historischen Wissenschaften; D oll  i n g e r  hat in 
seiner Abhandlung uber die ,Universitaten sonst und 
jetztu diesen Punkt besonders hervorgehoben: die 
eigentliche Stiirke der deutschen Universiat liege in 
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grossartigen Organisation eines universellen 
.diums der Geschichte; er  weist auf eine lange Reihe 
i Werken hin, in denen fremden Volkern die Ge- 
lichte ihres politischen und geistigen Lebens, ihrer 
titutionen und ihres Rechts, ihrer Litteratur und 
nst von deutschen Gelehrten so erforscht und dar- 
lteiit sei, dass sie ihnen selbst darin neu und zu 
er Zufriedenheit abgehandelt erscheine. Dann aber 
:h in den mathematisch - naturwissenschaftlicheii 
:hern : ist hier der Vorsprung, den im 17. und 18. Jahr- 
idert die westlichen Nationen gewonnen hatten, 
,ter eingeholt worden, so steht jetzt das deutsche 
k darin hinter keinem zuruck, und in einigen 
eigen hat es unbestritten die Fiihrung. Auch dies 
#dankt es wieder vor allem der Arbeit der philoso- 
schen Fakultaten, oder also den grossen Forschern 
I Lehrern, durch welche die Seminare und Institute 
mathematische, physikalische, chemische, biologische 
schung zu F'fianzschulen der Wissenschaft erhoben 
rden sind, die gegenwartig aus allen Landern der 
le aufgesucht werden. Als ein letzter Zweig an 
aem Stamm mag noch die experimentelle Psycho- 
ie genannt sein, die von F e c h n e r  und W u n d t  
rrst ausgebildet worden ist und nun ebenfalls in 
!n Landern, besonders in Amerika H e g e  flndet. 

Alle diese Seminare und Institute ziehen in ihren 
gliedern und Assistenten einen Stab von jungen 
ehrten und Forschern heran, der jederzeit fiir jede 
senschaftiiche Aufgabe, im Gebiet der Geschichte 
ir der Natur, im Inland oder im Ausland, bereite 
Lfte zur Verfitgung stellt. Zugleich gehen aus ihnen 
Hochschullehrer der kitnftigen Generation hervor: 
Privatdocenten und Professoren haben durchweg 

3 Schule in den Instituten und Seminaren gemacht. 
Endlich ist nicht zweifelhaft, dass die drei oberen 

i~ l ta ten  es dem Vorgang der philosophischen ve* 
34 
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danken, dass auch sie es jetzt als ihre vornehmste Auf- 
gabe ansehen, Eroberungen irn Gebiet der Wissenschaft 
zu machen. Wie die medizinische Fakultat von der 
naturwissenschaftlichen Forschung befruchtet worden 
ist, so die theologische und juristische von der philologi- 
schen und historischen, wie frIiher von der philosophischen. 

So stolz und stattlich sich dieser wissenschaftliche 
Grossbetrieb darstellt, so diirfen wir uns doch nicht 
verhehlen, dass das unermessliche Wachstum in die 
Breite auch seine Gefahren hat, fIir den Einzelnen und 
fur die Wissenschaft selbst Wir haben sie schon wie 
derholt beruhrt: dem Einzelnen droht die Gefahr, dass 
er  tiber der Gewohnung an das Mikroskopieren, und 
dazu notigt ja jetzt aile Forschung, die Sehkraft fur die 
Ferne, den Blick flir das Ganze einbtisst. Die anhaltende, 
intensive Aufmerksamkeit fur tausend kleine, an sich 
unerhebliche Dinge hat die Tendenz, die Fiihigkeit und 
Neigung, mit grossen Gedanken und allgemeinen Ideen 
sich zu beschaftigen, zu schwllchen; der philosophische 
Trieb stirbt ab, die Konzentration auf einen Punkt wird 
leicht zur Beschrunktheit: man sieht nichts, als was im 
eigenen engen Gebiet liegt, man schatzt nichts, als was 
nach der eigenen Schablone gearbeitet ist. Aber auch 
fur die Wissenschaft selbst erw#chst eine Gefahr, sicht- 
bar vor allem im Gebiet der philologisch-historischen 
Wissenschaften: die Masse der Thatsachen, der Details, 
der Untersuchungen wird so ungeheuer, dass niemand 
sie mehr tibersehen und zusammenfassen, ja kaum ein- 
mal fur ein beschranktes Gebiet beherrschen kann. Es 
widerfahrt uns etwas Aehnliches, wie dem Zauberlehr- 
ling: die Quellen, die durch die wissenschaftliche 
Forschung erschlossen werden, man denke z. B. an die 
wirtschafts- oder schulgeschichtlichen Publikationen, an 
die Goethe- oder Kant-Philologie, rinnen und rinnen, 
dass der Historiker und die Geschichte selbst in dem 
Schwall unterzugehen droht. In der That, es ist schwer 
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zu sagen, wohin dieser Betrieb, noch hundert oder funf- 
hundert Jahre so wie im letzten Jahrhundert fortgesetzt, 
fuhren soll. Ob tiber ihn einmal ein plotzliches Ende 
kommt, wie es uber den Schulbetrieb des Mittelalters 
gekommen ist? Ob einmal eine neue nach Leben und 
Zukunft durstende Jugend die ganze Last von sich 
werfen wird, wie sie im Zeitalter der Renaissance die 
unermessliche Last der scholastischen Kommentare und 
Quastionen hinter sich warf? Es fehlt nicht an Spuren, die 
auf Ermiidung und Verstimmung solcher Art hindeuten. 
Und was dann? Wird ein Zeitalter der philosophischen 
Spekulation auf das Zeitalter der Detailforschung und 
der Exaktheit folgen? Oder zu welchen neuen Ufern 
wird ein neuer Tag locken? 

2) Die zweite Aufgabe war die: a l lgemein-  
wissenschaf t l iche  Vorschule fur die Fachstunden 
in den ,oberenu Fakultaten zu sein. Mehr als die ubrigen 
bietet auch heute noch die philosophische Pakultlit ihren 
Unterricht Studierenden aller Fakultaten an; Theologen, 
Juristen, Mediziner besuchen philosophische, historische, 
litteratur- und kunstgeschichtliche, naturwissenschaft- 
liche und mathematische Vorlesungen, um ihre allgemein- 
wissenschaftliche Ausbildung zu vertiefen und fur ihr 
Fachstudium notwendige Voraussetzungen zu gewinnen. 
Freilich wird nicht zu leugnen sein, dass die FakultiGt 
in ihrer LeistungsfAhigkeit nach dieser Richtung in ruck- 
laufiger Bewegung ist; es hangt mit ihrer Konzentration 
auf die erste Aufgabe zusammen. Am meisten wird noch 
der eigentlich philosophische Unterricht, indem er  am 
wenigsten an Spezialisten sich wendet, der Aufgabe an- 
gepasst sein. Die tibrigen Lehrfacher haben immer mehr 
spezialistischen Charakter angenommen. Voran der 
philologische und mathematische Unterricht: im 18. 
Jahrhundert noch allen Studierenden zugihglich, haben 
sie ihre Kreise immer enger gezogen und fast alles 
ausgeschieden, was sich nicht ihrem fachmassigeii 

34* 
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Studium widmet; ihre Rorer jetzt fast ausschliesslich 
Bewerber um die facultae doceadi, sei es fur den 
akademischen oder den Gymnasial-Unterricht. Aehnlich 
steht es aber doch auch mit den geschichtlichen oder 
den naturwissenschaftlichen Fachern; auch hier hat der 
Unterricht die Tendenz, sich mehr und mehr auf das 
BedItrfnis der Spezialisten des Fachs zuzuschneiden: 
halb widerwillig fahrt er  fort, daneben auch anderen 
Horern zu dienen: der naturwissenschaftliche den Medi- 
zinern, der historische auch Theologen und Juristen. 

Dass dabei die allgemein-wissenschaftliche Bildung 
vielfach zu kurz kommt, wird nicht zu leugnen sein. 
Und so wird eine grossere Differenziierung der beideii 
Unterrichtszwecke allerdings eine gerechtfertigte For- 
derung sein. So wird z. B. der naturwissenschaftliche 
Unterricht fur Mediziner, man denke an die Chemie 
oder auch die biologischen Disziplinen, von dem immer 
mehr sich spezialisierenden Unterricht fur die Chemiker, 
Botaniker, Zoologen vom Fach sich loslosen und seiner 
besonderen Aufgabe anpassen mussen. Der junge Medi- 
ziner kann nicht bei den Anspriichen, die sein Fach- 
studium macht, die immer mehr sich spaltenden Vor- 
lesungen uber Chemie horen, und doch hat e r  ein 
dringendes Bedurfnis nicht nur nach chemischen Kennt- 
nissen, sondern auch nach einiger Fuhigkeit zur Aus- 
fuhrung einfacher chemischer Untersuchungen. 

Etwas Aehilliches gilt auch, wenn auch nicht in so 
dringendem Masse, fur die geschichtlichen Disziplinen. 
Der Jurist bedarf durchaus der Kenntnis der romischen 
und der deutschen Geschichte; die rechtshistorischen 
Vorlesungen setzen sie voraus, sie konnen, jetzt noch mehr 
eingeengt als fruher, nicht den Vortrag der politischen und 
sozialen Geschichte in sich aufnehmen. Der Gymnasial- 
unterricht giebt die Grundzuge, aber in schulmassiger 
Form und ohne eigentlichwissenschaftliche Entwickelung: 
er  weist auf den Universitutsunteiricht als seinen A b  
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schluss hin. Die Universitilt bietet einen solchen Unter- 
richt, aber sie bietet, man mochte sagen, des Guten zu 
viel; die deutsche Geschichte in vier oder sechs vier- 
stundigen Vorlesungen zu horen: Mittelalter, Reformation, 
neuere, neueste Geschichte, mit weiteren Spaltungen, 
dazu reicht die Zeit nicht. Und ebenso geht's dem 
Theologen; ohne die Kenntnis der allgemeinen Ge- 
schichte kann er keinen Schritt in seiner Wissenschaft 
thun, die kirchenhistorischen, die dogmengeschichtiichen 
Vorlesungen setzen sie voraus. Such er  bedarf also 
eines historischen Unterrichts, aber eines mehr uni- 
versalhistorischen, wie ihn die Vorlesungen fur Historiker 
von Fach nicht bieten. Allerdings strebt hier der Vor- 
lesungsbetrieb hin und wieder dem Bedlirfnis entgegen 
zu kommen. Und dann ist freilich auf diesem Gebiet 
der personliche Unterricht leichter durch litterarische 
Darstellungen zu ersetzen oder zu ergiinzen. 

Uebrigens macht sich dasselbe Bedurfnis nach 
einein wissenschaftlichen, aber ' nicht - speziaiistischen 
Unterricht nattirlich auch den Studierenden innerhalb 
der philosophischen Fakultat flihlbar. Der Philolog 
braucht und wunscht eine Erweiterung der allgemeinen 
Bildung nach der historischen Seite, oder er  wiil eine 
Nebenfakultiit der Geschichte erwerben, wie es ja fur 
den Philologen, den Alt- und den Neuphilologen durch- 
aus erwtinscht ist, wie es auch im Interesse der Schule 
liegt; aber auch e r  kann nicht die Zeit fur ein spezi- 
alistisch - fachmilnnisch betriebenes Studium der Ge- 
schichte gewinnen. Und ebenso geht es dem 
Mathematiker und Physiker, der eine Nebenfakultut in 
den sogenannten beschreibenden Naturwissenschaften 
erwerben will oder muss. Fiir alle diese mannigfaltigen 
Bedurfnisse wlre  die Befriedigung auf dem Wege zu 
suchen, dass sich neben dem eigentlich fachwissen- 
schaftlichen Unterricht wieder ein mehr enzyklopl- 
discher, der doch den Charakter des wissenschaftlichen 



534 Funftes Buch. 

behielte, entwickelte. In einigem Masse wird es  in der 
Hand der Verwaltuog liegen, dem spontanen Angebot 
durch Auftruge, besonders auch durch Bestimmungen 
irn Lehrauftrag bei Neuberufungen, nachzuhelfen. 

Ich fuge hier eine Bemerkung uber den philoso- 
phischen Unterricht ein. Auch er ist in einer eigen- 
tumlichen und schwierigen Lage. Zwar, dass e r  au 
einem Uebermass von spezialistischer Ausbildung leide, 
wird man ihm heute kaum zum Vorwurf machen; er 
hat offenbar von allen Fachern am meisten einen uni- 
versalistischen Charakter behalten. Und das ist, wie in 
der Natur der Philosophie, so in der Aufgabe des philo- 
sophischen Unterrichts begrundet. Seine Aufgabe wird 
sein, zur Gowinnung einer in vernnnftigem Denken ge- 
grundeten einheitlichen Lebens- und Weltanschauung 
Anleitung zu geben, einer Lebensanschauung, welche 
die Guter des Lebens in ihrer wahren Wertordnung 
sieht, einer Weltanschauung, die. mit einheitlichen Ge- 
danken die Wirklichkeit umspannt und zugleich die 
Einheit zwischen der Welt des Seienden und der Welt 
der Werte herstellt. Das leistete fruheren Geschiechtern 
die Kirchenlehre, im Begriff Gottes stellte sie die Einheit 
des Wirklichen und des Guten dar, das ens redicrximum 
et prrf'ectis~inurm. Die Einheit der Weltanschauung auf 
diesem Boden ist uns verloren gegangen, wesentlich 
unter dem Einfluss der ungeheuren Erweiterung der 
wissenschttftlicheri Erkenntnis, oder vielleicht sagt man 
besser: in Folge der Unfahigkeit der Kirche, zu der 
neuen Natur- und Geschichtswissenschaft das rechte Ver- 
hsltnis zu gewinnen. Die Philosophie trat nun an die 
Stelle der Theologie als die baumeisterliche Wissen- 
schaft: Le ibniz  - Wolff, Kaiit, Hegel ,  die drei 
grossen Schulhaupter, schufen ilir System. Sie aile 
stellten sich die alte Aufgabe, die Einheit des Wirklichen 
und des Guten einleuchtend zu machen; jeder lost sie, 
indem er auf seine Art die Verniinftigkeit der Wirk- 
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lichkeit aufzeigt, wobei denn der Unterschied hervor- 
tritt, dass Kant den Abstand der gegebenen Wirklichkeit 
von der Idee stark hervorhebt und die Einheit des 
Wirklichen und Guten, an der e r  doch d s  unaufgebbarer 
Forderung der Vernunft festhalt, in die transcondente 
Welt verlegt. Darin aber kommen die drei Systeme 
voilig tiberein, dass jedes, nicht anders als ehedem die 
Kirchenlehre, den Anspruch erhob als Ewigkeitssystem, 
auf dem Grunde notwendiger Gedanken errichtet, die 
notwendige und allgemeine Form der Weltanschauung 
darzustellen. Und jedes hat diesen Anspruch in einigem 
Umfang durchgesetzt. 

Seit dem Niedergang des Ansehens, das das letzte 
unter diesen Systemen, das Hegelsche, als die endlich 
offenbar gewordene Weltvernunft genoss, hat die Philo- 
sophie diese Steilung verloren. Innerhalb ihres Gebiets 
herrscht seitdem Anarchie, und ihr Ansehen in der 
Welt draussen wich bald der erbitterten Geringscliatzung, 
womit Betrogene, nachdem ihnen die Augen aufgegangen, 
sich zu rachen pflegen. Allmahlich ist einiges Vertrauen 
wiedergekehrt. Aber die Nachwirkungen jenes Bank- 
bruchs sind noch Oberall zu sptiren. Vor allem: es giebt 
keine einheitliche philosophische Weltanschauung, wie 
sie fruher, wenigstens in gewissem Umfang, vorhanden 
war;  die letzten Gedanken gehen in alien Richtungen 
der Windrose aus einander. Ein grosser Teil des Publi- 
kums verharrt in skeptischem Misstrauen: Philosophie 
eine eigentlich unmogliche Sache, die philosophischen 
Systeme ephemere Erscheinungen, die sich in kurzem 
selbst vernichten. In anderen Kreisen herrscht 
wenigstens das entschiedenste Misstrauen gegen die 
akademische Philosophie: die Unfilhigkeit und Unehr- 
lichkeit der Universitibtsphilosophen ist fur viele seit 
Schopenhauer eine vollig feststehende Thatsache. 

Mit dem Misstrauen gegen ,zunftigeu Philosophie 
ist nicht selten ein ziemlich leichtglilubiges Zutrauen 



536 Funftes Buch. 

zu allerlei Gedankenbildungen, die sich d s  ,unzlinftigeU 
empfehlen, verbunden. J a  eine gewisse Gier nach selt- 
samen und unerhorten Gedanken tritt in manchen 
Kreisen hervor, die sich wohl auch bis zu einer wahren 
Sucht nach Paradoxie steigert: der lauteste, schreiendste 
Widerspruch gegen alles, was sonst galt, ist rrm meisten 
sicher einen grossen Zulauf zu erregen. Man denke an 
Rembrandt als Erzieher, an M. Nordau, an Tolstoi, an 
Nietzsche: sogleich ist eine Schaar von Glaubigen und 
Adepten zur Stelle und befriedigt das Verlangen nach 
allgemeinen Gedanken tiber die Dinge und das Leben 
niit den wildesten ,Umwertungenu d e s  bisher Aner- 
kannten; je schroffer der Widerspruch, um so besser: 
so sind wir doch des alten Geltenden ledig. Und geht 
dabei auch die Logik in die Bruche, um so besser: die 
alte ,Schwiegermutter WeisheitU hat wirklich ihr 
lahmes Regiment lange genug gefIthrt und das 
,,zarte Seelchen PhantasieU allzu oft und allzu groblich 
beleidigt. 

Lu den uusseren Hemmungen und Widersta-nden, 
die in diesen Verhiiltnissen liegen, kommen Nomente 
innerer Schwilche, die den akademischen Unterricht in 
der Pliilosopliie drucken und ihn hindern die Stellung 
einzunehmen, die er  zur ' ~ e i t  Wolffs und Kants inne 
hatte. Der philosophische Unterricht ist von allen am 
wenigsten einheitlich und organisiert; er hat am 
wenigsten einen Bestand anerkannter Wahrheiten, es 
giebt kein Einverstiindnis uber Methoden und Ziele, Uber- 
haupt kaum einen Punkt gesicherten Gemeinbesitzes. 
Jeder geht seinen Weg, unbekummert um die Andern, 
stolz dczrsuf keinen Vorgunger zu haben, sondern vollig 
neue Wege zu beschreiten. Es gilt auch jetzt, was 
P l a  to im Theaetet (1 80 B.) sagt: .von selbst schiessen 
sie auf, indem jedem, Gott U-eiss woher eine Inspiration 
kommt, und jeder glaubt vom andern, dass er gar nichts 
wisseu. Und wenn es nur zu einer Umnennung aller 
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Dinge reicht, so genugt auch das, den stolzen Anspruch 
auf ein neues ,Systemu zu begrtinden. Ich weiss wohl, 
die Sache hangt mit dem Wesen der Philosophio aufs 
engste zusammen; die Personlichkeit ist hier von 
qosserer  Bedeutung als in anderen Wissenschaften. 
Doch spielt auch leere Originalitltssucht dabei eine 
nicht geringe Rolle. 

Die Folge ist, dass weite Kreise auf eine ernsthafte 
Beschlftigung mit einer so unsicheren Sache verzichten ; 
Mediziner und Juristen bleiben in ihrer Mehrzahl ohne 
alle philosophische Ausbildung; und aus den beiden 
andern Fakultlten kommen viele nicht uber eine mehr 
oder minder oberflachliche Beruhrung mit ihr hinaus. 
Und die weitere Folge ist, dass es den akademisch Ge- 
bildeten in Sachen der letzten allgemeinen Fragen an 
festen Grundsatzon und Grundanschauungen, ja auch an 
Orientierung uber die Probleme fehlt, was denn in einem 
haltlosen Skeptizismus nicht minder als in der Wider- 
standslosigkeit gegen jede von irgend woher kommende 
Windsbraut paradoxer Einfalle zu Tage tritt. 

Es steht in keines Menschen Wiliklir, die Sache zu 
lindern. Doch konnen wir das Unbefriedigende der ge- 
gebenen Lage uns zum Bewusstsein bringen. Es bleibt 
zu wunschen und zu hoffen, dass sich aus der baby- 
lonischen Verwirrung allmuhlich etwas wie eine einheit- 
liche philosophischo Sprache und Anschauung erhebt, 
die den Ertrag der bisherigen philosophischen Ent- 
wickelung, um die Fiille der neu zuwachsenden Einzel- 
erkenntnis bereichert, zur Einheit zusammenfasst. Wenn 
zugleich der leeren Originalitiitssucht etwas weniger, 
der Achtung vor den grossen Gedanken der Vergangen- 
heit und der Neigung zur Anknupfung an das Ueber- 
lieferte bei den Lehrern der Philosophie etwas mehr 
werden wird, dann wird es um die Frftchte des philo- 
sophischen Unterrichts, um die philosophische Bildung 
der akademischen Welt besser stehen als gegenwitrtig. 
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In V. A. Hubers  Geschichte der englischen Uni- 
versitaten (11, 508) fhdet sich eine bemerkenswerte 
Aeusserung: Wenn der englischen Philosophie die 
hochsten Hohen der Spekulation verschlossen seien, so 
befordere sie ,,eben als gymnastisch entwickelter ge- 
sunder Menschenverstand die praktisch tuchtige Re- 
obachtung und Auffassung des Einzelnen und nach ge- 
wissen Richtungen hin auch die Kombination mehrerer 
gleichartiger Einzelheiten in viel hoherem Grade als es 
bei uns der sich selbst uberlassene, vielfach gedrllckte, 
verschuchterte oder in Sentimentalitilt, Phantasterei,Eitel- 
keit und Unwissenheit verwilderte Menschenverstand 
vermagu 

3) Die dritte Aufgabe der philosophischen Fakultiit 
ist d ie  Vorbi ldung f u r  das  L e h r a m t  a n  den  
hoheren  Schulen.  Hier tritt das Eigenttimliche her- 
vor, dass in ihrem Unterricht fur diese Aufgabe so gut 
wie gar keine besondere Veranstaltung getroffen ist: 
die Vorbildung der Lehrer fallt mit der Ausbildung von 
Gelehrten einfach zusammen. Die Philologen und 
Histariker, die Mathematiker und Naturwissenschaftler 
behandeln ihre Disziplinen in Vorlesungen und 
Cebungen im wesentlichen so, als ob die Mnftige B e  
stimmung ailer ihrer Schuler wure, als Forscher die 
wissenschaftliche Arbeit fortzufuhren. Dass die grosse 
Mehrzahl bestimmt ist, an Schulen zunilchst die Ele- 
niente zu lehren, davon findet sich im Universitilts- 
unterricht kaum mehr als eine Spur: nur in den Vor- 
lesungen fiber Padagogik und den vereinzelten p#dago- 
gischeii Seminaren liegt eine Hinweisung auf diesen 
Beruf. 

Die. Shatsache ist nicht unbeachtet geblieben; die 
Unterrichtsverwaltung ist immer wieder darauf ge 
stossen; sie fand, dass die Lehrer, die von der Univer- 
sitilt kamen, nicht zu Lehrern, sondern zu Gelehrten 
gebildet seien. Nahm sie nun auch an der Gelehrten- 
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bildung an sich nicht Anstoss, im Gegenteil, eine grtind- 
liche fachwissenschaftliche Ausbildung konnte ihr ja 
nicht anders als willkommen sein, so konnte sie doch 
nicht gleichgiiltig dagegen sein, wenn die jungen Lehrer 
nichts als ein kleines Stuck spezialistischer Gelehrten- 
ausbildung mitbrachten. Sie betonte daher immer 
wieder die Notwendigkeit nicht so sehr einer technisch- 
padagogischen Schulung, die sie der Schule oder der 
Praxis vorbehielt, als vielmehr einer umfassenden allge- 
meinen Bildung, einer wissenschaftlichen Vertrautheit 
mit einem ganzen Umkreis verwandter Disziplinen, 
schon um der mannigfaltigen Verwendbarkeit des 
Lehrers willen, aber auch wegen seiner Aufgabe als 
Erzieher, die ohne eine universalistisch - philosophische 
Ausbildung notwendig Schaden leide. Und aus diesem 
Gesichtspunkt entwarf sie die Prtifungsordnungen, um 
den Forderungen des Berufs schon im Studium Nach- 
druck zu geben. 

So haben wir auch hier eine Antinomie zwischen 
der gelehrten und der beruflichen Bildung, nhnlich wie 
in den oberen Fakultaten, nur dass sie noch viel 
scharfer hervortritt, weil die philosophische Fakultlt 
am allerwenigsten auf die Forderungen des ktinftigen 
Berufs eingeht. Es ist eine wirkliche Antinomie; die 
Forderungen sind auf beiden Seiten an sich begrilndet. 
Man konnte sie, nach Kantischem Schema, sich gegen- 
Uberstellen und ihre Ansprtiche etm-a in folgender 
Weise begrunden lassen. 

Die phi losophische  Fakul ta t :  ihre Aufgabe sei 
der Unterricht in den Wissenschaf ten ,  nicht den auf 
die Bedurfnisse eines Berufs zugeschnitteneii Wissen- 
schaften, sondern den Wissenschaften nach ihrem 
eigenen Mass. Nehme man ihr dies, so zerstore man 
den Grundcharakter der deutschen Universitiit. Aber 
auch vom Gesichtspunkt des kunftigen Berufs des 
Lehrers einer Gelehrtenschule sei ihr Verfahren ge- 
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boten; eine blos enzyklopadische Bildung, wie sie etwa die 
Zoglinge eines Volksschullehrerseminars erhielten, 
werde der Idee der Sache nicht gerecht. Dem Lehrer 
des Gymnasiums sei die Aufgabe gestellt, die ihm b e  
fohlene Jugend zu wissenschaftlicher Bildung, allerdings 
in propadeutischer und elementarer Form hinzufuhren: 
er solle den wissenschaftlichen Sinn, die Liebe zur Er- 
kenntnis in ihr entzunden, e r  solle ihr, wenigstens auf 
der Oberstufe, die Richtung auf selbstandige Arbeit und 
eigene Untersuchung geben; sowohl der philologisch- 
historische als der mathematisch-naturwissenschaftliche 
Unterricht gehe in den oberen Klassen darauf, zum 
selbstlindigen Sehen, Erfassen und Beurteilen der Dinge 
zu fuhren. Wie konnte er  das, wenn er nicht selber ein 
Gelehrter, wenn nicht in ihm das Interesse an der 
Forschung lebendig sei? Und wie konnte es das sein. 
wenn er nicht irgendwo an der Wissenschaft mitarbeite, 
oder wenigstens einmal mitzuarbeiten vcrsucht habe? 

Die  Schulverwal tung:  Fur die Schule sei das 
Erste, was notthue, Lehrer, die sich als Erzieher der 
jugendlichen Seele annehmen. Sie konne nicht, schon 
aus iiusseren Grunden, Wissenschaftsspezialisten in 
jedem Fach haben, wie die Universitat. Aber auch, 
werin ihr solche angeboten wurden, konnte sie sie 
nicht braucheil. Ein gelehrter Philolog, der irgendwo 
ein Stuck wissenschaftlicher Arbeit noch so tuchtig 
verrichtet habe, der mit Handschriften und Editionen 
Bescheid wisse, der die Wandlungen aller Vokale der 
englischen Sprache in allen Jahrhunderten, und in d e n  
Dialekten dazu, an den Fingern herzuzahlen imstande 
sei, der tauge darum noch nicht zum Lehrer; ja wenn 
er  nicht auch andere Dinge mitbringe, wenn e r  nicht 
die lebendige Sprache beherrsche, wenn er  nicht in den 
Autoren der Schule heimisch sei, so moge er  als Ge- 
lehrter so viel wert sein, als er wolle, in der Schule 
sei er nicht zu brauchen. Zum Lehrer gehore uber- 
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haupt m'ehr als zum blossen Wissenschaftstechniker; es 
konne jemand wirklich Tuchtiges und Erspriessliches 
in irgend einem Gebiet der Forschung leisten, ohne 
dass er  darum zum Lehrer tauge: dazu gehore noch, 
abgesehen von dem technischen Konnen, eine gewisse 
Weite und Beweglichkeit der Bildung und der Interessen. 
Werde er  durch eine enge, rein spezialistische Aus- 
bildung auf der Universitat verhindert, sich solche zu 
erwerben, werde er, vielleicht gegen seine Natur, durch 
die Umgebung und die dort geltenden Forderungen 
gleich flir eine gelehrte Arbeit eingefangen, werde er  
dazu noch mit der Vorstellung erflillt, dass die Be- 
schaftigung hiermit das allervornehmste Geschaft sei 
und unendlich viel hoher stehe, als der Unterricht und 
die Erziehung von Knaben: dann sei er  flir den Lehrer- 
beruf geradezu verdorben. 

So die Vertreter der beiden Forderungen. Man 
wird zugeben mussen: beide haben Recht. Gewiss ist 
es  nicht die rechte Vorbildung fur das Lehramt, wenn 
ein junger Mann auf der Universitat sich alsbald in 
eine gelehrte Arbeit eingrabt, gar wenn es inrita 
Minerua geschieht, und er  dann endlich, nachdem er 
sich einige Semester mit dem Sprachgebrauch einer 
entlegenen Epoche oder der Metrik eines obskuren 
Autors abgemtiht, eine Dissertation taliter-qualiter zu 
stande bringt. Aber andererseits, ein blosses Lernen 
ohne den Versuch selbstandiger wissenschaftlicher 
Arbeit, ein passives, blos auf die Erwerbung von Kennt- 
nissen f u r  die Prufung gerichtetes Studium ware eine 
nicht minder unbefriedigende Vorbildung des Lehrers 
an  einer Gelehrtenschule. Und so wird also die Forde- 
rung bleiben: beiden Anspruchen gerecht werden! 

Ist das unmoglich? Es fehlt nicht an  solchen, die 
so denken. Vor kurzem ist von einem Universitats- 
lehrer der Vorschlag gemacht und dann vielfultig dis- 
kutiert worden: an den UniversitUten besondere Pro- 
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fessuren fur ,Schulwissenschaften- zu errichten, sodass 
wir dann also zwei Garnituren von Universitstslehrern 
haben warden: die erste betraut mit der Aufgabe der 
wissenschaftlichen Forschung und der Schulung ktinftiger 
Gelehrter, die zweite mit der Aufgabe, die Lehrer der 
hoheren Schulen mit den fiir den Beruf erforderlichen 
Kenntnissen auszustatten. Ein Vorschlag, der die Ver- 
zwcifiung an der Erfaiibarkeit jener Forderung zur Vor 
aussetzung hat; ein Vorschlag zugleich, dessen Durch- 
fllhrung die Zerstorung unseres gesamten Bildungs- 
Wesens zur Folge haben musste. Es ware die Ver- 
nichtung der deutschen Universitat: die beiden Kiassen 
von Professoren waren ebenso wie die beiden Klassen 
von Studenten neben einander in einer Fakultst offen- 
bar unmoglich. Die philosophische Fakultst wurde sich 
dann in eine aki~demische Anstalt und ein Lehrer- 
seminar spalten und es musste dann beim Beginn der 
Hochschulstudien oder also wohl schon beim Abiturien- 
tenexamen eine Sortierung der Studierenden stattfinden 
in kunftige Gelehrte und kunftige Lehrer. Und 
damit ware zugleich die Vernichtung des Gym- 
nusiallehrerstandes und des Gymnasiums nach deutschen 
Begriffen gegeben: die Lehrer wurden, verzichtend auf 
ihre Zugehorigkeit zum Gelehrtenstand, zugleich ihre 
Stellung unter den gelehrten Berufen verlieren und auf 
die Stufe blosser Schulmeister herabsinken; und die 
deutschen Gymnasien wurden aufhoren, Gelehrten- 
schiilen zu sein und noch viel mehr, als bisher schon 
der Fall ist, Abriclite~nstalten fur die Prufungen und 
Berechtigungsscheiiie werden. 

Konnen wir diesen Weg, den Weg der Verzweiiiung 
nicht einschlagen, so mussen wir also daran festhalten: 
Lehrer- und Gelehrtenbildung schliessen sich nicht aus; 
es ist moglich, weil es notwendig ist, zugleich an  einem 
Punkt es zu selhstiindiger wissenschaftlicher Arbeit zu 
briiigcn und daneben jene universelle Bildung zu ge- 
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winnen, ohne die niemand dem Beruf des Lehrers 
gerecht werden kann. Die Auflosbarkeit der Aufgabe 
wird aber auch durch Beispiele bewiesen. Es gab und 
es giebt auch heute noch nicht wenige Manner, die 
zugleich ttichtige Lehrer waren und dabei in der 
Wissenschaft Bedeutendes geleistet haben. Ich nenne 
instur mnium Hermann  Bonitz. Freilich, das Treff- 
liche ist schwer; eine so vollkommene Losung der 
Aufgabe wird nicht oft gelingen. Dennoch bleibt sie als 
eine notwendige Allen gestellt. Es wird sich darum 
handeln, dass sie von Allen mit Klarheit erfasst wird 
und dass alle an drr Sache Beteiligten zu ihrer rechten 
Losung zusammenwirken. 

Zuerst die S tud ie renden  selbst. Es gilt, so der 
Forschung an einem Punkt sich hinzugeben, dass man 
dariiber nicht den offenen Sinn ftir das Allgemeine ein- 
bilsst; andererseits dem Allgemeinen so nachgehen, dass 
man daruber nicht versuumt, an einem Punkt die ganze 
Kraft einzusetzen. Beides ist notwendig: sich htiten vor 
zielloser Zerstreuung und vor einseitiger Beschrihnkung. 
Es  ist nicht leicht, die rechte Mitte zu treffen, in der 
philosophischen Fakultiit schwerer als in den tibrigen; 
die lange Ausdehnung der Studien hangt damit zu- 
sammen; aber es ist moglich. Uehrigens ware doch 
auch dies zu sagen, dass ftir jede wissenschaftliche 
Arbeit gossen Stils beides notig ist: Weitung und 
Sammlung. 

Sodann die Univers i tu t s lehrer :  es wird an ihnen 
sein, ihren Horern und Schulern liberal1 beide Forde- 
rungen gegenwurtig zu halten. Sie werden diejenigen, 
die zu allzu frtihem sich Einspinnen neigen, die Not- 
wendigkeit zeigen, eine breite Orientierung im ganzen 
Gebiet zu gewinnen, ehe sie an der Losung einer 
Einzelaufgabe sich versuchen; und umgekehrt, denen, 
die zur Zerstreuung neigen, die Notwendigkeit der 
Konzentration auf einen Punkt vorhalten. Sodann aber 
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wird es ihre Aufgabe sein, in Vorlesungen und Uebungen 
die BedUrfnisse des Schulunterrichts nicht Uberhaupt 
ausser Augen zu lassen, oder gar sie als minderwertige 
zu behandeln, wozu der Gelehrtenhochmut F e  und da 
die Neigung gezeitigt hat. Die Universitat wird in 
weiterem Masse dem BedIirfnis eines allgemein-wissen- 
schaftlichen Unterrichts entgegenkommen konnen und 
mtissen, als sie es gegenwartig vielfach thut. Und hier 
wird, ich wiederhole es, auch eine einsichtigeVerwaltung 
etwas thun konnen; sie wird namentlich jtingere Manner 
veranlassen konnen, Vorlesungen filr einen weiteren 
Kreis als den der Fachspedalisten zu halten. Und auch 
darauf weise ich noch einmal hin, dass die Berufung 
von hervorragenden Gelehrten unter den Gymnasial- 
lehrern an die Universitat auch aus dem Gesichtspunkt 
sich empfiehlt, dass sie filr die Bedurfnisse des Lehrers 
einen sicherern Blick haben; er  konnte den Studie- 
renden auch in der Form zu gute kommen, dass in den 
Uebungen auch eiiimal der Schulbetrieb, z. B. im natur- 
wissenschaftlicheri oder im geographischen oder histo- 
rischen Unterricht, zum Gegenstand der Behandlung 
gemacht W tirde. 

Endlich die Examinatoren:  sie mussen fur 
Leistungen beider Art, filr Individuen beider Richtung 
Verstandnis und Anerkennung haben. Es giebt Inge- 
nien, die mehr fiir eine breite allgemein-wissenschaft- 
liche Bildung angelegt sind, helle Kopfe, die sich fflr 
alles interessieren, ftir alles Auffassung und Verwendung 
haben; und es giebt eine Anlage, die mehr f b  die 
eigentliche Forschungsarbeit befahigt. Beide k6nnen 
in ihrer Art gute Kopfe sein, beide konnen vortreffliche 
Lehrer werden, jeder in seiner Art. Eben darum muss 
die Prufung sich angelegen sein lassen, jeden zu 
wurdigen, jedem gerecht zu werden. Wie wir in der 
Abiturientenprufung eine Kompensation nach Fachern 
zulassen, so Ware sie hier fur die verschiedenen Rich- 
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ngen zuzulassen. Hat einer eine besonders tuchtige 
issenschaftliche Arbeit, vielleicht in Gestalt einer her- 
magenden Dissertation vorgelegt, so hiesse es ihm 
nrecht thun, wenn man ihn, weil er  im Umfang seiner 
snntnisse da und dort Locken zeigte, schlechter be- 
mdeln wollte, als einen andern, dessen Studien sich 
ehr in die Breite bewegt haben, gar als einen, der 
os mit Geschick sich auf Examen und Examinatoren 
~rbereitet hatte. Ebenso ware es aber auch unbillig, 
ir auf die Vertiefung an einem Punkt zu achten, gar 
if einen Punkt, der nur in den Augen des Spezialisten 
3deutung hatte, und die Universalitat der Bildung tiber- 
,upt nicht in Anschlag zu bringen. Die starke Seite 
ries jeden sehen, das ist die Aufgabe des Examinators, 
3iiich eine Aufgabe, die durch die Zersplitterung der 
afung in eine schier endlose Mannigfaltigkeit von 
nzelprllfungen sehr erschwert worden ist: jeder Exa- 
inator neigt dazu sein Urteil absolut zu setzen und in 
ner ihm zugemuteten Herabstimmung seiner Forde- 
ngen mit Rlicksicht auf hervorragende Leistungen 
einem andern Fach eine Minderung der Wurde seiner 

issenschaft zu sehen. 
2. D e r  Lehrerberuf .  DieAufgabe derGelehrten- 

:hule ist die Erziehung der fuhrenden Klassen des 
Aks durch einen propadeutisch - wissenschaftlichen 
nterricht, der auf den eigentlichen wissensch~ftlichen 
nterricht der Hochschule hinweist. 

Die hoheren Schulen erheben sich ober die allge- 
eine Volksschule vor allem durch zwei Stticke: durch 
!n Unterricht in fremden Sprachen und einen prop& 
:utisch-wissenschaftlichen Kursus in der Mathematik 
id den Naturwissenschaften. Das Studium fremder 
machen und Littertlturen eroffnet den unmittelbaren 
igang zu einem Geistesleben jenseits der Grenzen des 
genen Volkstums; es erhebt dadurch auf eine hohere 
ufe weltbtirgerlicher Stellung. Die Masse hat an dem 

86 
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Leben der Menschheit nur durch Vermittlung des eigenen 
Volkstums und seiner Sprache Teil; wer fremde Sprachen 
beherrscht und in ihrer Litteratur heimisch ist, gehort 
unmittelbar dem grosseren Kulturkreis an, wodurch das 
Volk der Menschheit eingeordnet ist. Das gilt vor 
allem auch von der Kenntnis der alten Sprachen. 
Die Wurzeln unseres gesamten Lebens liegen in der 
griechiscli-romischen Welt, ein volles geschichtliches 
Versttindnis unseres Lebens ist darum ohne jene Sprachen 
nicht moglich. - Wie die Sprachen das Werkzeug fur 
die wissenschaftliche Erkenntnis der geschichtlichen 
Welt sind, so die Mathematik fiir die Naturerkenntnis. 
Diese aber bildet wieder die Unterlage einerseits der 
Technik, andererseits der Philosophie: die Naturwissen- 
schaft unterwirft die Naturkrafte demWillen desMenschen 
und sie fIlhrt die Naturformen und die Naturordnung 
der Betrachtung zu; unsere erste Orientierung im 
Universum beruht auf der mathematisch-naturwissen- 
schaftlichen Unterlage. 

Aus dem Gesagten leuchtet die Wichtigkeit des 
Lehramts an den hoheren Schulen ein: auf ihnen wird 
der Grund fur alle eigentlich wissenschaftliche Bildung 
gelegt; und hier wie tiberall liegt ein Grosses daran, 
dass er sicher gelegt wird. Wer von der Schule ausser 
bestimmten Kenntnissen und Fertigkeiten die Gewohnung 
an reinliche und grtindliche Arbeit, an richtiges und 
klares Denken, dazu Achtung vor der Wahrheit und 
Liebe zur Erkenntnis mitbringt, der hat darin eine Aus- 
stattung, die ihm in jeder wissenschaftlichen und prak- 
tischen Laufbahn den IVeg ebnet. 

An innerer Bedeutung und Wurde wird demnach 
der Lehrerberuf hinter keinem andern gelehrten Beruf 
zuriicksteheii. An iiusserer Schutzung steht e r  nicht 
obenan. Lange, bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts 
hinein, galt er blos als Vorstufe des geistlichen Amts: 
(las Trachten seiner Inhaber ging darauf, ihn sobald als 
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moglich mit dem hoher geschatzten und dotierten Pfarr- 
amt zu vertauschen. Und auch gegenwilrtig ist die 
Stellung, so sehr sie sich gegen fruher gehoben hat, 
doch nicht der Art, dass sie allen billigen Anforderungen 
entsprhche. Einen Augenblick schien es, als ob mit 
der Erhebung des Berufs zur Selbstandigkeit auch eine 
volle Anerkennung seiner sozialen Gleichwertigkeit 
erreicht sei. Es war in der Zeit, wo die neuhuma- 
nistivche Philologie sich als die FUhrerin des geistigen 
Lebens fuhlen durfte; der allgemeine Enthusiasmus fur 
das Altertum umgab das Studium der alten Sprachen 
mit einem leuchtenden Glanz, von dem auch etwas auf 
den Lehrerberuf .iiberstrahlte; besonders das Griechische 
erschien als die Initiation zu hoherer, eigentlicher Mensch- 
lichkeit, seine Lehrer als Priester der Humanitat. Seit 
der Mitte des Jahrhunderts ist dieser Schimmer allmah- 
lich verblichen; in breiten Kreisen trat starke Er- 
niichterung, ja Abneigung gegen die Humanitatsstudien 
ein, die freilich nicht iiberall in humanistischem Geist 
getrieben wurden, wie sie denn auch darunter litten, 
dass widerwartige Berechtigungsverhiiltnisse alle Welt 
in die Gymnasialklassen trieben. 

Gleichzeitig wirkten andere Momente im Sinne der 
Herabdruckung des Lehrerstandes. Von der Verwaltung 
wurde immer mehr die Beamtenstellung des Lehrers, 
gegenfiber der des freien Gelehrten, zur Geltung ge- 
bracht. Die Verstaatlichung und die Durchfuhrung der 
Schulaufsicht, die starkere Betonung der Schulforde- 
rungen bei der Lehrerprtifung, wie sie auch in der Zu- 
sammensetzung der Prufungskommissionen zur Er- 
scheinung kommt, die abnehm'ende Schatzung gelehrter 
Leistungen bei der Auswahl der Manner fur die leitenden 
Stellen, die Einfuhrung eines zweijahrigen praktischen 
Vorbildungskursus in G ymnasialseminaren : alles das 
hat, so notwendig es im ubrigen sein mochte, im Sinne 
der Vergrosuerung des Abstandes zwischen Gelehrten- 

3G* 
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und Lehrerstand, im Sinne der Einordnung des Lehrer- 
standes in das staatliche Beamtentum gewirkt. Und 
auch der Reserveoffizier weist in diese Richtung. Inner- 
halb des Staatsbeamtentums als solchen wird aber die 
Stellung des Lehrers immer eine bescheidene sein. Dem 
grossen Publikum wird es immer vornehmer diinken, als 
Offlzier oder Beamter die offentlichen Angelegenheiten 
entscheiden und ais Vertreter der Staatsgewalt Mannern 
gebieten, als die heranwachsende Jugend unterrichten 
und erziehen, so sehr eine auf die Sache selbst ge- 
richtete Betrachtung die Bildung jugendlicher Seelen 
zum Guten und Wahren und Schonen ftir die feinere. 
innerlichere, geistigere, bedeutsamere und zuletzt auch 
wirksamere Thatigkeit erklaren mag. Unserer durch 
die Macht geblendeten Zeit ist die Schatzung geistiger 
Wirksamkeit noch besonders erschwert. 

Endlich wirken die ausseren Verhaltnisse un- 
gilnstig auf die Steilung des Standes ein. Ich weise 
auf das steigende Missverhaltnis zwischen der Zahl der 
in unteren und mittleren Klassen festgehaltenen und 
der in Oberklassen thatigen Lehrer hin; es ist die 
Folge der massenhaften Anhaufung von Unter- und 
Mittelklassen an den grossstiidtischen Anstalten, der 
Errichtung zahlreicher sechsklassiger Realschulen, die 
eigentlich blosse hohere Blirgerschulen sind, dennoch 
aber dem hoheren Schulwesen zugerechnet und mit 
akademisch gebildeten Lehrern besetzt werden. Die 
Wirkung von nlledem ist, dass der Gymnasiallehrer 
thatsaclilich mehr und mehr den Charakter eines 
Gelehrtenschullehrers eingebtisst hat und in den alten 
Prhzeptorenstnnd herabgedruckt worden ist. Kein 
Zweifel, dass die Stellung des Lehrers an einer alten 
Gelehrtenschule, wo die oberen Klassen dominierten. 
und wo jeder Befiihigte die Aussicht hatte, noch in 
rtistigen Jahren den zur Hochschule liberleitenden 
Unterricht zu iibernehmen oder in eine Direktorstelle 
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einzurucken, eine andere war, als die an einer Anstalt, 
wo auf drei obere Klassen zwolf und mehr u b e r n t e  
Unter- und Mittelklassen kommen. Dass unter solchen 
Umsanden Lehrer, die in der wissenschaftlichen Welt 
einen Namen haben, bis in die funfziger Jahre hinein 
im elementaren Unterricht stecken bleiben, ist eigent- 
lich ein durchaus unertraglicher Zustand. Uebrigene 
wird an sich die Stellung des Einzelnen in einem 
Lehrerkollegium von 30-40 Mitgliedern herabgedrllckt, 
e r  wird zu einem untergeordneten Rad der gossen 
Maschine. 

Wir werden uns nicht verhehlen durfen, dass der 
Bildung unseres Volks von hier Gefahren drohen. FIihrt 
das Sinken des Ansehens des Lehrerstandes dahin, dass 
das  Lehramt nur noch als letzte Wahl ergriffen wird, 
dann werden unsere Gelehrtenschulen an erziehender 
und bildender Kraft einbussen. Der Staat kann etwas 
thun, dem entgegenzuwirken, nicht ailes. Er  kann vor 
d e m  die Gleichwertigkeit des Lehramts mit den 
andern Aemtern mit den Mitteln, die in seiner Hand 
liegen, zum Ausdruck bringen. Das ist es, worauf der 
Stand jetzt so energisch hindrangt, warum er an der 
Forderung: in den allgemeinen Gehaltsiltzen mit den 
Richtern gleichgestellt zu werden, so entschieden fest- 
h#lt. Er verteidigt damit nicht blos eigene Interessen, 
sondern zugleich die Interessen der Schule und der 
hoheren Bildung uberhaupt gegen eine etwas allzu 
ausserliche Auffassung, die den juristischen Aemteim, 
als welche Hoheitsrechte des Staats zu verwalten 
hltten, eine hohere Wurde zuschreibt und diese hohere 
Wurde auch durch hohere Gehaltssatze meint aller 
Welt sichtbar machen zu sollen. Demgegenuber w#re 
zu sagen: ist das Schul- und Erziehungswesen an den 
Staat ubergegangen, so vertritt nun auch der Lehrer 
ein ,Hoheitsrechtu des Staats, das j u s  educandi, und 
dieses wird denn an innerer Hoheit hinter dem jua 
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pitnieadi et coFrceitdi doch wohl nicht zuruckstehen. 
- Ferner kann die Schulverwaltung jener Anhaufung 
von Schulklassen durch Teilung der Anstalten ent- 
gegenwirken; will sie es nicht aus Rucksicht auf die 
Lehrer thun, so muss sie es aus Rucksicht auf die 
Schuler thun. Und dasselbe gilt von der Teilung uber- 
ftillter Klassen. Die Wohlfeilheit darf in diesen Dingen 
nicht der entscheidende Gesichtspunkt sein. Uebrigens 
wird, was an Lehrerstellen im Etat gespart wird, 
doppelt und dreifach in Ciestalt von Nachhilfestunden 
bezahlt; und den Verdruss haben Lehrer, Schuler und 
Eltern obendrein. -- Endlich ware doch auch das ins 
Auge zu fassen: ob nicht die sechsklassigen Anstalten. 
deren Forderung die Verwaltung im tibrigen mit soviel 
Recht sich angelegen sein lasst, dem Mittelschulwesen, 
zu dem sie eigentlich gehoren, zuzurechnen waren, mit 
den Konsequenzen fltr die Stellenbesetzung; freilich, 
dem sozialen Ehrgeiz des Publikums empfehlen sie sich 
mehr als ,,hohereu Schulen. 

Die Hauptsache wird doch bei dem Lehrerstand 
selber liegen. War er genotigt, zeitweilig auf das 
Aeusserliche zu sehen, so wird es, nachdem dies er- 
reicht sein wird, um so notwendiger sein, auf die Er- 
haltung der inneren Wiirde bedacht zu bleiben. Hier 
kommen vor allem zwei Momente in Betracht. 

Das erste ist: se ine  S te l lung  in d e r  wisseii- 
schaf t l ichen  Welt behaupten.  Die soziale Geltung 
des Lehrerstandes wird in Deutschland allezeit in erster 
Linie durch seine Stellung in der gelehrten Welt bedingt 
sein. Dass unter den Lehrern unserer Gelehrtenschulen 
Miinner sind, deren Name in der Wissenschaft einen 
guten Klang hat, das ist ihr alter Ruhm, das hat dem 
Stande seine Stellung gegeben, diesen Ruhm dtirfen sie 
sich nicht nehmen lassen. Es ist nicht notwendig, dass 
alle Lehrer gelehrte Arbeiten veroffentlichen, es  ist 
nicht moglich und nicht einmal wunschenswert, aber 
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dass ihrer einige an der Wissenschaft mitarbeiten, das 
ist allerdings fur den Stand eine Lebensfrage, von der 
die Erhaltung seines Charakters und seines Ansehens 
abhhngt. Die Sache wird schwieriger, der Wissen- 
schaftsbetrieb und auch die Schule werden immer 
anspruchsvoller. Dennoch hat es bisher ein nicht ganz 
kleiner Teil unserer Lehrer, oft unter engen und 
druckenden uusseren Verhhltnissen, durchgesetzt, an 
der wissenschaftlichen Forschung thatigen Anteil zu 
nehmen. Dass dies so bleibe, ist eine Lebensfrage 
auch flir die Gymnasien: die deutsche Gelehrtenschule 
wiii und soll nicht eine blosse Lern- und Aufsageanstalt 
sein, sondern eine Anstalt, wo wissenschaftlich ge- 
arbeitet und wo wissenschaftlich arbeiten gelernt wird; 
es war immer ihr Stolz, in ihrer Weise und im kleineren 
Kreise etwas dem Aehnliches zu sein, was die Uni- 
versitat auf hoherer Stufe und flir einen grosseren 
Kreis ist. 

Von hieraus ergiebt sich nun doch auch wieder 
eine Forderung flir die Staatsverwaltung: die Lehrer 
nicht durch ein Uebermass von Pflichtarbeit ftir die 
Schule erdrucken. Die Zahl der Pflichtstunden darf 
nicht hoher bemessen werden, als dass, mit Bertick- 
sichtigung der an Umfang und Schwierigkeit wachsenden 
Arbeit in der Schule und ausser der Schule, dem Lehrer 
die Moglichkeit bleibt, in seiner Wissenschaft sich selber 
fortzubilden und auch, wenn e r  Trieb und Kraft dazu 
hat, ftir die Wissenschaft selbst etwas zu leisten. Und 

'hochst wtlnschenswert wird es sein, wenn es vorwarts- 
strebenden Gelehrten unter den Lehrern ermoglicht 
wird, einmal mit Ausspannung vom Dienst langere Zeit 
ganz der Vollendung einer wissenschaftlichen Unter- 
suchung zu leben, wenn dazu noch die Mittel etwa zu 
einer Studienreise gewahrt werden, dem Philologen, der 
zugleich archuologische Interessen hat, zu einer Reise 
in die Lllnder der alt,en Kultur, dem Neuphilologen in 



sein Sprachgebiet, um sich in unmittelbarer Beruhrung 
mit dem Leben und Weben der Sprache und des Geistes 
jenes Voikes zu erffischen und zu vertiefen; nicht minder 
aber auch dem Naturwissenschaftler, dem Geographen, 
dem Historiker zu einer wissenschaftlichen Reise, die 
ihm die Verfolgung  einer Studien ermoglicht. An einigen 
amerikanischen Universitiiten besteht die vortreffliche 
Einrichtung des eabbaticd year: das siebente Jahr ein 
Freijahr fUr Professoren; unseren Gymnasiallehrern ware 
etwas Aehnliches zu gonnen, es wurde gute Frllchte 
tragen; und wurde dadurch die Pensionierung um die 
entsprechende Zeit hinausgeschoben, so wtirde nicht 
einmal ein finanzielles Opfer notwendig sein. Unsere 
grossen und reichen Stadte sollten ihren Stolz darein 
setzen in solchen Dingen voranzugehen. 

Das zweite ist: s e l b e r  d a s  L e h r a m t  in  Ehren  
halten. Ich furchte, es fehlt innerhalb des Standes 
nicht ganz an solchen, die selbst ihren Beruf als einen 
geringwertigen empfinden, ja die sich seiner im Grunde 
schamen. Sie seheu nach anderen Berufen als vor- 
nehmeren hintiber, und sei es nur in der F o m ,  dass 
sie sie beneiden, um Stellung, Rang, 'I'itel, Orden, Ab- 
zeichen oder irgend welcher andern Vorziige willen. 
Ein edlerer Stolz wird dem 1,ehrer sagen: meine Ver- 
dienste, weriii ich deren habe, sind nicht von der Art, 
dass sie mit solchen Mitteln anerkannt und sichtbar ge- 
macht werden konnten oder mussten. 

Am niichsten liegt die Gefahr, das Lehramt gegen 
den ttkademisclien Gelehrtenberuf gering zu achten: der 
Beruf des Gymnasiallehrers wird als eine Art er- 
niedrigenden Frohndienstes empfunden, zu dem sich zu 
bequemen nur die Not gezwungen habe, eigentlich habe 
Begabung und Streben fur die rein wissenschaftliche 
Arbeit und die Universitiit priidestiniert. Solcher Miss- 
achtung des Berufs gegenuber wure zu sagen: gelehrte 
Arbeit hat, wie alle rechtschaffene Arbeit, ihr Verdienst 
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und ihren Ruhm; an sich aber ist sie durchaus nicht 
vornehmer als die Arbeit des Erziehers und Lehrers, 
weder durch ihre Wichtigkeit und Wirksamkeit, noch 
durch die Anspruc&, die sie an die Personlichkeit 
dessen stellt, der sie tibt. Ja, man wird sagen dtirfen: 
in lebendigem Verkehr lebendigen Menschenseelen in 
dem empfanglichsten Lebensalter Gehalt und Form 
geben, ist eine freiere und vornehmere Kunst, als 
stumme Buchstaben auf totes Papier schreiben, als 
wissenschaftliche Handwerksarbeit leisten und Bticher 
und Zeitschriften mit schnell vergessenen, vielleicht 
von niemand als einem Fachkonkurrenten widerwillig 
gelesenen Arbeiten zu fullen. 

Ich mochte jedem Lehrer, der durch seine Berufs- 
arbeit verhindert wird, Abhandlungen und Bucher zu 
schreiben und dies mit Schmerz als eine Beeintrachtigung 
seiner Wurde und Wirksamkeit empfindet, den Rat geben, 
den Schluss des Phaedrus einmal aufzuschlagen, es ist, 
als ob er  eigens zum Trost ftir Manner in solcher Lage 
geschrieben wure; ich meine jene Betrachtung, die 
P l a to  dem alten agyptischen KCrnig Thamos in den 
Mund legt, als ihm der Gott Theut seine ErAndung, die 
Buchstabenschrift, als eine M7eisheits- und Gedachtnis- 
kunst anpreist. Der Konig bewundert zwar die Erfindung, 
aber brauchen und einftihren will er  sie nicht, eine 
Kunst, die nur lehre, Gedanken auf Papier zu malen, 
wie stumme und leblose Bilder, die sich nicht wehren 
konnen, wenn sie angegriffen werden, die dem Fragen- 
den nicht Rede und Antwort stehen, die sich an die 
Beliebigen wenden, an die Rechten und an die Unrechten. 
Wohingegen die lebendige Rede, die im Wechselgesprach 
mit Einsicht in des Lernenden Seele geschrieben werde, 
wohl imstande sei, sich selber zu helfen, und wohl 
wissend zu reden und zu schweigen, gegen wen beides 
8m Ort ist. Und mit neuem Bilde vergleicht er die Saat, 
die einer durch das Rohr mit Tinte silet, der Saat, die 
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zum Scherz am Festtag in die Adonisgarten gestreut 
wird und rasch in acht Tagen geil aufschiesst, zum 
baldigen Welken, mit der Saat, die der Landmann, dem 
es um die Frucht ernst ist, nach den Regeln der  Kunst 
des Landbaus in den gehorigen und gehorig bereiteten 
Boden saet, und zufrieden ist, wenn, was e r  gesaet hat, 
im achten Monat reif wird. 

Und wenn der Lehrer dann auch die Erfahrung 
macht, dass nicht alles, was mit Liebe und Geduld ge- 
saet wurde, aufgeht und zur Reife kommt, so lese er 
sich zum Trost noch die Geschichte vom Sgemann des 
Evangeliums, dem auch nicht alles aufging, sondern 
etliches fiel auf das Steinige, etliches unter die Dornen, 
etliches auf den Weg, etliches aber fiel auf guten Boden 
und ging auf und trug hundertfaltige Frucht. 

F U N F T E S  K A P I T E L .  

Die Einheit der Universitat. 

In Deutschland ist die alte Einheit der vier Fakul- 
tiiten in der UniversitElt erhalten geblieben. Dass es 
eine gluckliche Fugung oder sagen wir wahrer, dass es 
echte Weisheit war, die, mancherlei Bedenken und 
Widerspruch zuin Trotz, die alte Form erhielt, ist 
gegenwiirtig die allgemeine Ueberzeugung. Es sei 
diesem Schlusswort anzudeuten gestattet, welcher 
(iewiiin fur Wissenschaft und Leben uns daraus 
erwiichut. 

Die Anschniiung, als seien alle Wissenschaften in der 
Gliederung der vier Fnkultilten befasst oder als sei diese 
gleichbedeutend mit einer systematischen Gliederung 
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der Wissenschaften, ist, wenn sie jemals sollte gehegt 
worden sein, grundlos; ich habe wiederholt darauf hin- 
gewiesen, dass die Gliederung in Fakultaten nicht aus 
dem Gesichtspunkt einer theoretischen Einteilung der 
Wissenschaften, sondern aus den Bedurfnissen der 
Gesellschaft und ihrer geschichtlichen Lebensordnungen 
entsprungen ist: sie braucifte und braucht noch gegen- 
wartig wissenschaftlich gebildete Geistliche, Richter, 
Aerzte und Lehrer. Die Universittit ist also, so betrachtet, 
nichts als ein loser Verband von Fachschulen. 

Aber durch innere Beziehungen wird dieser Verband 
zu einer lebendigen Einheit. Man kann diese innere 
Einheit mit der Formel bezeichnen: die vier Fakultaten 
haben denselben Gegenstand sowohl fIir das wissen- 
schaftliche Studium als ftir die nachfolgende Berufs- 
iibung; ihr Gegenstand ist der Mensch und das mensch- 
liche Leben. Die technischen Hochschulen haben zum 
Gegenstand des Studiums, die technischen Berufe zum 
Gegenstand der Einwirkung die aussere Natur. 

Die UniversitBt umfasst zwar, mit einer Abteilung 
der philosophischen Fakultut, auch diese, aber im 
Mittelpunkt des Studiums aller Fakultaten, sofern wir 
die philosophische Fakultut a potiori als Lehrerbildungs- 
anstalt ansehen, steht der Mensch, sein geschichtliches 
und sein nattirliches Leben. Und ebenso sind die vier 
akademischen Berufe, die Berufe des Geistlichen, des 
Richters und Beamten, des Arztes und des Lehrers, da- 
durch zur Einheit verknupft, dass die Erhaltung und 
Ordnung, die sinnliche und geistige Emporbildung des 
menschlichen Lebens ihre gemeinsame Aufgabe aus- 
machen. Und darum wird es recht und forderlich sein, 
dass diejenigen, deren Studium einen gemeinschnft- 
lichen Mittelpunkt hat, die sich nachher im Leben uber- 
all begegnen, deren Berufstibung sie zu vielfaltigster 
Beruhrung ftihrt, schon auf der Statte ihrer wissen- 
schaftlichen Ausbildung sich kennen, achten lind als 
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Einheit fuhlen lernen. Es sei gestattet, diesen Gesichts- 
punkt noch ein wenig ausrufUhren. 

Wichtig ist zunachst, dass die Lehrer aller Fakul- 
triten zu einer einheitlichen Korperschaft zusammen- 
gefugt sind. So geschieht es, dass schon durch die 
ausseren Verhaltnisse die Einheit der Wissenschaften 
jedem taglich in seiner personlichen Umgebung mhlbar 
wird; die tagliche Begegnung ist die wirksame Ein- 
ladung, in geistigem Austausch Anregung, Erganzung, 
Aushilfe zu suchen. Der Theolog kommt mit dem 
Philosophen, dem Philologen, dem Historiker, dem 
Naturforscher zusammen; indem ihm diese Wissen- 
schaften in personlicher Gestalt entgegentreten, wird 
es unmoglich an ihnen voruber zu gehen; er  sieht sich 
gedrungen, sich innerlich mit ihnen auseinander zu 
setzen. Ohne Zweifel hangt hiermit der Charakter der 
protestantischen Theologie aufs engste zusammen, ihre 
Grundtendenz ist, Religion und Wissenschaft zu einer 
inneren Ausgleichung zu fuhren, zwischen dem wissen- 
schaftlichen Bewusstsein und dem religiosen Bedurfnis 
jeder Zeit die Brucke zu schlagen. Die katholische 
Theologie stammt aus dem Seminar und auch auf der 
Gniversitiit lebt sie fur sich, daher ist in ihr zwar mehr 
Einheit des I,elirsystems, aber auch weniger Kraft, auf 
die Wissenschaft und Bildung der Zeit zu wirken. Die 
protestantische Theologie, wie sie von allen Wissen- 
schaften Einfluss empfilngt, so ubt sie auch auf aile 
Rucktvirkung. man denke an Jfunner wie Schleier-  
mache r ,  Baur ,  Hase. Es ist fur die deutschen Uni- 
versitiiten ein keineswegs unerhebliches Moment, dass 
die meisten eine protestlintiscli-theologische Fakultat in 
ihrer Jiittc haben. Eine Entfremdung des wissenschaft- 
lichen Deiikeiis gegen die Religion, wie sie in katholi- 
schen Liiiidern, deren Cniversitiiten uberhaupt keine 
thcologischeii Fakultiiteri haben, sich ofter findet, ist in 
der protesttiritischeii Welt niclit leicht moglich. Man 
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rergleiche die franzosische Aufklarung mit der 
deutschen, jene ist irreligios, diese im Grunde eine 
religiose Bewegung: Wolff und K a n t  sind beide in ge- 
wissem Sinne Reformatoren auch der Theologie; und 
noch mehr wollen F ich te ,  Sche l l i ng  und Hege1 
dies sein. 

Ein Aehnliches wird sich auch ftir die tibrigen 
Wissenschaften ergeben. Der Philosoph kommt ttkglich 
mit Natur- und Geschichtsforschern zusammen; es 
gehen Wirkungen hintiber und heriiber, er empfangt 
von ihnen bestandig Antriebe, seine Gedanken mit der 
konkreten Wirklichkeit in Bertlhrung zu bringen; die 
ganze jungste Entwicklung der Philosophie in Deutsch- 
land beruht hierauf. Andererseits weckt und belebt er  
in dem Forscher die Richtung auf allgemeine und letzte 
Wahrheiten; die Hinneigung der deutschen Wissen- 
schaft zur Philosophie hangt doch wohl auch mit der 
bestandigen personlichen Beriihrung mit Philosophen 
und Theologen zusammen. Ebenso wird der Jurist 
taglich mit dem Historiker oder dem Nationalokonomen, 
der Mediziner mit dem Physiker, dem Chemiker, dem 
Biologen zusammengefuhrt; das blosse Dasein des 
Andern ist eine Aufforderung, tiber die Grenzen des 
eigenen Gebiets hinuberzusehen und Beziehungen zu 
suchen. Die Freundschaft, die V. Savigny und 
J. Grimm, den Begriinder der historischen Rechts- 
schule und den Begrtinder der germanistischen For- 
schung, verband, kann als ein Symbol der Einheit von 
Rechts- und Geschichtsforschung in Deutschland be- 
trachtet werden. Und dieselbe Einheit besteht zwischen 
Medizin imd Naturforschung. 

Auch daran ist hier zu erinnern, wie haufig der 
Uebergang von einer Wissenschaft zur andern statt- 
findet, wobei nicht selten auch die Grenzen der Fakul- 
taten uberschritten werden : Lo tze,  der Philosoph, war 
Mediziner und Docent der Medizin in Leipzig, ehe er 
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nach Gottingen als Professor der Philosophie berufen 
wurde; auch Wund t  ist vom medizinischen Studium 
ausgegangen, und F e c  h n e r  war sein Leben lang Pro- 
fessor der Physik; Helmholtz,  der Physiker und Phy- 
siolog, hat sein medizinisches Studium vollendet und 
war 3liiitiSrarzt, ehe er  Professor der Physiologie, dann 
der Physik wurde; Mommsen, der Historiker, ist von 
Haus aus Jurist und war Professor der Rechte, ehe er 
Professor der Geschichte wurde; Zel ler ,  der Ge- 
schichtsschreiber der Philosophie, ist von Haus aus 
Theolog und war Professor der Theologie, ehe e r  in 
die pliilosophische FakultiSt uberging. Aiie diese 
Abnner haben ubrigens schon zu;. Zeit ihres Universi- 
tatsstudiums diese Doppelstellung begriindet. 

Und damit ist das Weitere beruhrt: wie die Ge- 
meinschaft der Fakultaten fur die Lehrer, so ist sie 
uicht minder fur die Studierenden von grosser Be- 
deutung. Allerdings hat die Universitiit nicht die Einheit 
der Schule, sie ist ein Verband selbstlindiger Hoch- 
schulen, deren Kurse im wesentlichen neben einander 
hergehen. Dennoch findet vielfliltigstes Uebergreifen 
uber die Grenzen der Fakultaten statt. Es verlihst 
doch wohl nicht leicht ein deutscher Student die Uni- 
versitiit, ohne einmal eine Vorlesung ausserhalb seiner 
Fakultrit gehort, mindestens hin und wieder hospitiert 
zu liabeii. Vor allem erweist sich die philosophische 
Fakultiit noch immer als die allgemeine. In den Vor- 
lesungen der Philosophen, der Historiker, der Natur- 
forscher, der Sationalokonomen, begegnen sich noch 
immer itlle Fiikultitten; besonders haufig sind darin die 
Theologen, denen vielleicht noch immer das universellste 
Bildungsstreberi innewohnt; seltener die Juristen und 
Mediziner: doch immer so, dass ein vollstandiges Vor- 
ubergehen zu den Ausnahmen gehort. Aber auch dar 
umgvkehrte findet statt: die Angehorigen der philo- 
sophischen Fakultiit horen je nach Xeigung und Richtung 
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Vorlesungen in den andern Fakultaten, der Historiker 
besucht juristische oder kirchenhistorische, der Natur- 
forscher medizinische Vorlesungen U. s. W. Sicherlich 
wird dadurch auch der Uebergang aus einer Fakultat 
in eine andere, wie er  so hilufig bei uns stattfindet, er- 
leichtert. Die Einheit der Universiut ermoglicht, Irr- 
tumer in der Wahl des Studiums und des Lebens- 
berufs noch bei Zeiten zu erkennen und zu berichtigen, 
indem sie zur Umschau auf anderen Gebieten einladet. 

Zu diesem Wechselverkehr in den Vorlesungen 
kommt endlich als ein nicht minder wichtiges der ge- 
sellige und wissenschaftliche Verkehr der Studierenden 
unter einander. Es giebt wohl keinen Studenten, der 
nicht in mehr oder minder lebhaftem Verkehr mit An- 
gehorigen der andern Fakultaten stande. In dieser 
Hinsicht sind namentlich auch die Verbindungen nicht 
ohne Bedeutung; hier lernen sich Juristen und Phiio- 
logen, Theologen und Mediziner aufs intimste kennen. 
Manche Freundschaft, die furs Leben halt, wird hier 
geschlossen. Das ist keine unwichtige Sache; wer auch 
nur mit einem einzigen Gliede eines anderen Berufs auf 
der  Universittit in personlicher Freundschaft gelebt hat, 
der hat dadurch zu dem ganzen Stande ein anderes 
Verhilltnis; es ist damit die Grundlage des Verstilnd- 
nisses und Vertrauens zu dem ganzen Beruf gegeben: 
Ara .non hubet osorem, ,nZLn ignorantem. Und so t r w  die 
Einheit der Universittitsbildung in hohem Masse dazu 
bei, den akademisch gebildeten Standen das Gefllhl der 
Einheit und Solidaritiit, das Gefllhl einer Aristokratie 
des Geistes zu geben, die der Aristokratie der Geburt 
und des Geldes das Gegengewicht zu halten berufen 
ist. Niemand ausschliessend, der die Kraft hat, sich in 
die akademische Welt zu erheben, stellt sie, wie einst 
der Klerus, zugleich die Einheit und die geistige Ftihrer- 
schaft des Volks dar. 

Wie fur das innere I,ehen, so hat die Einheit der 
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Fahltaten h der Universitst auch filr die aussere 1 
Stellung und Geltung der tcniverRituu docenfium d die 
ec~rtiunz nicht unwichtige Folgen. Vor d e m ,  ihr Ge- 
wicht im Uffentlichen Leben ist unvergleichlich grosser, 
als es das Gewicht vereinzelter und zerstreuter Fach- 
schulen, so ttichtig ihre Leistungen sein mochten, sein 
konnte. Von den vereinzelten franzUsischen Rechts- 
und Medizinschulen wusste niemand, ausser den nBchst 
Beteiligten; dagegen sind die deutschen UniversitBten, 
auch die kleineren, wie Jena, Kiel, Erlangen, Konigs- 
berg, eigentiimliche und selbsmdige Zentren des 
geistigen Lebens, die ihr Gebiet haben und beherrschen, 
deren Name auch im Auslande nicht unbekannt ist. 
Hier ist oder war es die philosophische, dort die theo- 
logische oder die medizinische Fakultst, die der ganzen 
Korperschaft wenigstens zeitweilig einen europsischen 
Namen gab. Das ist auch far das SelbstgefIlhl des 
Einzelnen nicht ohne Bedeutung: als Professor der 
Universi tA t Jena oder Konigsberg ist ein Gelehrter 

. iiberall bekannt und eingeflihrt, er  gehort einem Ganzen 
mit eigentumlichem geschichtlichen Leben an, mit 
einer Tradition, die ihn umfangt und hebt, die seine 
Forderungen an sich steigert und seinen Mut erhoht. 
Und dasselbe erfiihrt doch auch der Student, wenn er  
in die Matrikel eingetragen wird: er  tritt in eine Ge- 
meinschaft, die in dem Gesamtleben der Nation eine 
Bedeutung hat, die ein Stuck Geschichte unseres Volks 
darstellt. 

Ehen darauf beruht nun auch die Bedeutung der 
deutschen Universitiiten fiir unser politisches Leben. 
Sie hilden nicht einen besonderen politischen Korper, 
sie sind nicht im Parlament des deutschen Volks ver- 
treten, sie stellen nicht eine politische Richtung dar, 
d l e  Anschauungen sind auf ihnen vertreten, und den- 
rioch spielen sie auch eine poIitische Rolle. Das grosste 
Stiick korporativer Selbstundigkei t, das es in unserem 
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der mit starker Widerstandskraft gegen ~ i d u s s e  von 
oben wie von unten sich selbst erhalt und durchsetzt. 
Das neunzehnte Jahrhundert hat davon wiederholt Proben 
gesehen. Isolierte Fachschulen haben keinen eigenen 
Geist, der Kreis ist zu klein, der Gesichtskreis zu eng, 
die Abhangigkeit zu gross; nur auf der Universitat ver- 
mag sich jener Umlauf allgemeiner Ideen zu entwickeln, 
der als ihre lebendige Seele der Kdrperschaft eigene 
Wesenheit und den Selbsterhaltungstrieb des Lebendigen 
giebt. 

Endlich sei noch ein Punkt bertihrt: die Einhei t  
a l l e r  Univers i ta ten  deu t sche r  Zunge unter ein- 
ander. Die Gesamtheit der deutschen Universitihten 
bildet eine nach aussen abgeschlossene, nach innen 
zusammengeschlossene Welt; ein bestandiger Wechsel 
der Studenten, aber ebenso auch der Docenten durch- 
rinnt sie, wie den Korper der lebendige Blutstrom. 
Den auslandischen Universitaten, namentlich denen des 
englischen Typus, ist diese Erscheinung fremd. Wie 
die Studenten innerhalb ihres college bleiben, so die 
Graduierten innerhalb der Universitat; wenigstens zieht 
diese ihre eigenen Graduierten ceterin paribus vor. In 
Deutschland ist das so wenig der Fall, dass man bei- 
nahe eher von einer herrschenden Neigung reden kann, 
durch von auswarts geholte Krafte sich zu erganzen. 
Jede Universitat sucht aus dem ganzen Kreise die besten 
Krafte, die sie gewinnen kann, an sich zu ziehen, um 
ihre eigene Anziehungskraft zu steigern. Hieran hat 
auch die territoriale Zersplitterung Deutschlands ihren 
Anteil; es bestand und besteht auch heute noch zwischen 
den deutschen Regierungen ein edler Wetteifer, die 
Landesuniversitiiten nach Kruften zu heben und auf der 
Hdhe zu halten, ohne Rucksicht auf die inlandische 
Geburt der Bewerber. Es wird keinem Zweifel unter- 
liegen, dass dieses System dem System der Inzucht 

86 
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ilberlegen ist. Ist auch hin und wieder der Wechsel 
ein etwas allzu rascher, so hat er  doch im ganzen die 
gunstige Wirkung, dass jede Universitat an  dem Leben 
des Ganzen Teil behalt und bestandig mit neuem Blut 
und neuen Gedanken gespeist wird. 

Ein Wort von  Savigny's mag zum Schluss aus- 
sprechen, was das deutsche Volk an seinen Universillteu 
hat. Was ihren Wert ausmacht, heisst es in jenem 
schon frtiher erwahnten Aufsatz ilber Wert und Wesen 
der deutschen Universitaten, ,,das'ist nicht die vollendete 
Gelehrsamkeit ihrer Lehrer noch die werdende der 
Schiller; wenn wir dies als ihre Auszeichnung aus- 
sprechen wollten, so mochte uns nicht selten ein be 
schamender Spiegel vorgehalten werden. Aber dss ist 
es, dass in ihnen eine Form gegeben ist, worin jedes 
ausgezeichnete Lehrtalent seine Entwickelung findet und 
jede lebendige Empfanglichkeit des Schiilers ihre B e  
friedigung, eine Form, wodurch jeder Fortschritt der 
Wissenscliaft leicht und schnell Eingang findet, eine 
Form, wodurch es leicht wird, den hoheren Beruf aus- 
gezeiclineter Menschen zu erkennen und worin selbst 
dem urmeren Leben beschrankter Naturen ein erhohtes 
Gefuhl des Daseins mitgeteilt wird. Auf den Besitz 
einer solchen Form dtirfen wir stolz sein, und wer 
unsere Universitfiten kennt, wird mir beistimmen, dass 
in diesem Lobe buchstabliche Wahrheit und keine 
Uebertreibung isLu 



I. Die Univeraitiiten im Gebiet des jetzigen Deutschen 
Reichs mit dem Jahr der Grlindung. 

(Dir eingeklammerten sind aufgehoben.) 

Hridelberg 136. 
<Koln 13&+17!)4.) 
iErfurt 139'2-lt4lti.j 
Lcipzig 1409. 
Rorrtock 1419. 

Giesscn 1607. 
(I'aderborii 1614-1fW.) 
Strasshiirg 1621. Kougegundet 

1HE. 
(Hinteln 16'21-1W.) 
(Altdoif 1622--1F)(n.) 

Cireifswald I=. (Oenalwuck 1630-1633.) 

Freibiirg 1467. (Bamberg 1646-180%) 

(Ingolstadt 14Z-1W.) (Duisburg IE6-It418.) 

(Trier 1473- 17!M.) Kiel 1 6 6 .  

Tubingeii 1477. 
(Wittenberg 1602-1817.) 
(Frankfurt a. 0 .  1i>06-1#10.) 

Marburg 1327. 
mnigaberg 15.U. 
I 1)iiiingen 1549- l w . )  
Jena Iootl. 
Braunsberg 15W. Erneuert 1818. 
(Helmauidt 1576-lti011.) 
Wiinburg lW2. 

Halle 1694. 
Hreslau 1702. Neiigrgrundet 1811. 
(Fulda 1734-1809.) 
Gottingen 1737. 
Erlangen 1743. 
Munster 17W. 

Brrlin 1W. 
Bonn 181H. 
hliiiicheii 1o'Lti. 
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