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ENSTlTO!iO 

Im A:u1gien'blick oder iGe:bmt :besitzt <lier Menscl1 •ruur ei11 Natur
erbteil, seine ,,Anlagen" von Vater und Mutter und1 von entfernteren 
Vorfahren . .Das gauze folgende b~ben hindurcll i.ihernimmt ·er ,,Kui. 
turgut", er ·eignet sidh materiellen und .~eistiogen Besitz anderer an, 
manchmal ·ohne iihn umzugestalten, orft mit betrachtlichen Anpassun
gen und Umformungen. Spender dieses ~ul1Ju r•guts s'ind ftir uns all~ 
d.i:e Ve1ibundenheiten, in denen iwir leben, -zuer.sit die nattirliohen ,,Ge
meinscliaften'' ( Ji~amiJi.e, .Si ppe, 1Stamm, Blrutsvolk), sodann diie kul
tiirlichen ,,1Gesellschaften" (von der Nachbarschaft und de.r Schul
klass·e 'bis ru den Millionen-V·e~brunden<heiten des :Sprachvolks, <lier 
Klassengenossen, der Religion:S1g.enoss·~n). Es giibt nirgendwo Kultur
gut, d.as aus·sdh.IieBfieh eine·r Blutsg10meinsohaft ·entstammte; alles 
.K!ultiu:rgut ist ,,gesells<'haiftlicher " Herkunft, au~h werni die na£iir
Hchen Gemeinschaften <ler Faruil.ie, der Sippe, des :Stamrues :es dem 
Einzelnen vermitteln. Es gibf als·o nirgendwo a:uf der Erde kul.turelle 
,;Autarkie" ; nur theoretisch denk:bar war·e sie, etwa bei Stammen im 
·wegfosen Urwald, aiuf einsa:men Inseln im Ocean oder in der Einode 
<ler Arktis. 

Jeder ,,V•erkehr", friedlic'her wie kriegerischer, brinigt Ahgalbe 
und Obema;hme von Kulturgut mit sich; das Kultu1·gut breitet sich 
aus, es ,,wandert". 1Diese Wande:riungen sind so alltaglich, so selbst
v,ersmndlich ftir uns alle, daB wir sie in der Regel hinnehmen, ohne 
dariiber n:aC'hzu.denken; in j.eder Stunde wandert Kuiturg.ut von Haus 
zu Haus, von Ort zu Ont, von Be1~uf ziu. Beru:f, von KJrusse izu Klasse. 
Wir sprechen mi.beinander, wir lernen von einand,er, wir aihmen ein-
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ander na~h, wjr nehrrnen und geben einander, wir schenken einan-t der, w! tfliuschen, wir kaufen und verkaiufen - die Bewegung des 
geisti:gen wie des maiteriellen :K!ulturguts ·kommt nie zur Riuhe. Heim 
materiellen ~ulturgut sind in der Regel di·e unt·eren gesellschaft
liclien Schichten die Ge'benden, beim •geistigen Kulturigiu"t sind es in 
der Regel die oberen. Die un beren .Schicht<en pI"odiuc1eren auch :ftir die 
oberen Nahrung, Kleidung, Werlrneiuig, materielle Aiusriistung a:ller 
Art; die oberen Schichten iibernehmen di•es Kulturg1ut von ·untei1, als 
ihatten sie ein ,,natiirliches Recht" auf diese Versorgung. Aus den 
oberen Schichten aber verbreitet sich geistiges Kulburgut stan<l iig 
nach iunten, oft <lurch planvolle Unterweisung, of·t amch idurch plan
Iose NacliaJhmJU:ngen. Nicht selten Iebt in den unleren Schichten ·alter 
Kulturibesitz, den die oberen 1Schichten bereits bewuBt aufigege'ben 
haben: ,,gesunlcenes [{uUurgut", z. B. ,,Volkstrachten", ,,Volkskunst", 
,,Volksbrruuche", ,,Vol·lrngla'lllben". Es stei1gt aber bisweiJ.en aiuch 
geistiges Kulturgut von unte11 nach oben wuf; so ist im hellenisc!h
r&nischen Ku'lburkrei·se das Christentum von unt.en nach oben auf
giestiegen, und so stei1gen in ,,roma11tischen" Ze1taltern ,,VolksJi.eder" 
und ,,V olkstanze" von .unten nach oben. Wenn die Oberschicht eine 
,,ISprachreinigung"' ven:ucht (da:s heiBt eine A:bstoBiung fremden K!ul
tiurguts in ihrer Litera'bursprache), so ilibernimmt si·e stets sprach
liches Kultmrgut au'S der unliterarischen Unterschicht. 

Doch diese Wandel"nngen des Kulhmg.uts innerhatb des .ei~izel

nen Sprachvolkes soHen :hier nicht weiter verfolgt werden. Di·e fol-
1gende Betracht'Urug will sich beschranken wuf da:s Wan.ct.em des Kul-
1mrgutes von einer 1Spradhgruppe z·ur ai1dern Spraohg:r:uppe, auf die 
Abgab.e und ubernalvme ,,fremden" [{ultur'gutes. Als ,,Fr,emde" S•ehen 
wir im g.esellschaftlichen Lelben ja heute in der Regel die Mensche11 
an, .die nicht tmsere Muttersp1·aohe sprechen. 1Die natilrlichen Ge
meinschaften der Vergangenheit fa.Bten den ·Begriff noch weiter ; 
wer nicht ·ziur Familie, zur iSippe, z.um 1Stamme gehorte, :war ,,fremd". 
In allen uns·e:rn 1Dor£ern ist nooh iheu:te j·edier 1eiri ,,.F1~emder", de1· 
nicht im Dorfe se'lbst ·geboren isl. Auch di·e PoHze·i kennt den Begriff 
des ,,Ortsfremden". Aber im .Sprachg~braiuch des Alltags in den mo
derneit GroBstBidten, GroBbe.trieben, Gr0Hve1~banden sind ,,Fremde" 
lin ider Rege,] idi1e Sprachfremden, ohne Rilc1rn1cht a1rnf dhre iStaaits
z.ugehongkeit. Genossen unserer S.prache konnen a:us weiter ~erne 
zu uns kommen und konnen andern Glaubens sein a!s wir; sie er
scheinen tins nicht ,.fremd", weil wir mit i\hnen spr·eclien konnen. 
'Dagegen ·empfinden wir Mitihil1-.ger und Glaubensgenossen, die nicht 
unsere Sprache sprechen, als ,,fremd"; sie :gehoren zu einem andern 
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Kulturkr·ei'se, auch wenn sie ·Burger unseres Staates sind. (PaBbe
horden ha.hen ·einen andern, rem staatsrechtlich ibegrtincteten ,,Frem
den"-Beg:riff; das lass.en wir h~e·r beiseite.) Dem volkst·limlichen 
Sp:rachgebrauch gemaB isit in der folgenden Bet:rachtung ,,fremdes 
K!uH.1urg1u;t" 'alrso 15.. iuturgut aus andern f:>p1 achvollcern. 

Neuerdings hat man versu~ht, den -Begriff des ,,fr.emden Kul
t:u11gutes" nicht auf .Kiulturgut aus sprachfremden Stammen und Vol
kern, s-0ndern aus rassenfremden (,,artfr.emden" ) Sfammen und Vol
kern z.u 'beziehen. D:iese Lehre setzt voraus, daB die ·groBen geschicht
lichen Volker rassische Einheiten sind, die miL .aiusgepragLer physi
scher Eigenart allen ·andern Volke1'11 gegentibers-tehen. Kult;urgu.t 
ams rassenfremden Stammen wird alsidann wie ein FremdJro1·per an
gese!hen, der V'e:rletzend in einen Organismus eindringt; gelingt die 
Au.sscheidung des :rassenf:remden Kulburgutes nicht, so ·erk:rankt 
nach dies·er Lehre der Volkskorper genau wie ein Origanismus, in 
den ein Fremdkorper verlet:zend ·eingedrungen ist. Ich halte die hier 
zu .Grunde liegende Voraussetzung ftir irrig und unhalLbar. Die 
.groBen geschichtliclien Volker sind nie und nirgends rassische Ein
heiten; sfo sind durchweg Mischungsergebnisse, in Ostasien und 
Indien ebenso wie rings 'Um das Mittelmeer, im nordlichen und ost
li~hen Europa und in 1ganz Amerika. Nur durch Blutmischungen sind 
kleine .Sta.mime zu g:roBen Volkern 1geworden; darum sind auch die 
korp·erlichen :Spielarten unter den Gliedern aller groJ3.en ig-es·chicht
lichen Volker so mannigfaltig. Wo sich hellhautige und dunkelhwu-tige 
Stamme und Volker beriihrten, wie etwa in Indien, ·in N ordafrika, in 
Amerika, sind di·e Mischungen :besonders augenfiillig; aber sie fehlen 
in dem durchweg ,,hellhautigen" Europa ebensowenig, wo j a Primitive 
v-0m Typus des ,,Neandertalers" oder des Menschen von Mauer" mit ,, 
Indoeuropaern vermischt sind. Bei jeder Blutmischung erfol1gte auch 

-sine Kulturmischung; ,si·e vollzog sioh in den einzeilnen Erdrammen in 
sehr ve:rschiedenen Mis·chungsverhaltnissen, a:ber immer so, daB kein 
groBes geschichtJi.ches Volk sein gesamtes Kullurgut ausschlieBlich 
auf einen s·einer rassischen Bestandteile zurtickfiihren konnte. Alle 
Volker der Erd'e sind iibrig·ens so artvel"wandt miteinander, daB sie 
sioh fruchtbar miteinander kreuzen konnen · vo''llig artfremdes" Kul-

' " tur.giut kann es danach 'iiberhaupt nicht geben. rDer Beg:riff des ,,art-
fremden"Ku1turgutes iist also schJ.echterdings nicht •z.u umgrenzen. Da
geg.en ist der Begriff des Kultul"guts aus ,,.sprachfremden" Stammen 
und Volkern fost iumg:renz:bar; Pole iund Deutscher z. B. sind sprach
Hch scharf .zu trennen, wa:hrend ·sie in ihrer Korperlichkeit i.iber
haupt nicht sicher von einande:r geschieden werden konnen. Sprach-
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verbundenheit hat die gro13en geschic.htlichen V ollcer g_ef ormt, nicht 
Bl!utsverbundenheit. Ni·emand kann z. B. die ·Bl:utmischung des heu
ti1geI11 Italieners, . .Magyaren oder Hulgaren genaiu analysi'eren; es ist 
die :gemeins·ame iSprache, die diese Volker -zusammenhalt, und ,,.fremd" 
erscheinen iihnen Volker mit -anderer Sprache, o:hne Riicksicht ·ruuf 
die Blutmischung dieser ,,.Fremden". Der Begriff des · ,,fremden" 
Kiultul'lguts muB a.lso a.uf Kiulturgut ams sprachfremden 1Stammen 
oder Volkern lbeZ01g€n iwerden. 

Die ubernahme ,,ifremden" K!ulturgmts :ist duroh J.ah:rta1U.sende 
der 1g€seUschaftlidhen Gesohichte ·zu ver<folg€n. Materielles Kultur
gut -ist d1urch Raub und Krieg in fremde Hande ·gekommen, ebenso 
wie diureh 1Geschenk, dur·ch ,;s:bummen" 'Tausch, diurch wandernde 
Handler, durc:h iMarktverke!hr, durc:h (Kauf 1und Verkaiu.f. D:ie frem
den Sachgtiter, die schon vor Jahrtaus1enden wanderten, wan:ln 'Sel
tenlheiten, Kostbarlkieiten, Sohmuckistticke, EdeJisteine, 1Bernstein, 
.Miu-seheln, Metalle, Salz, Tier.felle aus fremden L'lindern, Frtichte1 

frernder Zonen, gefangene und gez·i:iJhmte Tiere, h1 immer wachsen
der Marmigfalti:gkeit ·auch W.erkzeuge, Gerate, Waffen; die Wande
rung der Massengtite_r, die heute die ·groBen Sc:hiffe des W eltver
keh!rs ftiUen, ist jtinger. Doch nicht nur 1Sac;hg.tite·r sind tSei:t Ja'hr
tausenden .gewandert; aiucih dien Kulturbesitz an technischem Kon
nen ti'bernahm ein ,Stamm v:om :a11de1'.n, ein Volk vom andern, so be
s·onders die Ktinste des Erizschmelz;ens und des 1Schmiedens, ·Techni
ken der Waffenherstellung und des Ba:uens, 'Techniken der Leder-· 
lbereitung, des Flechtens und Webens, Methoden der T.ierzaihmung, 
in sp.ateren Z1eiten auch den Gebrauch des ·P.fliuges und di·e :K!unst des 
Schreibens. Oft waren es Gefang€ne, die solchen Kulturhesi.tz an 
technischem Konnen tiibermitte1ten, aiucih ·eingetaiuschte oder gekauf
te Sklaven, daneben FHichtling€, Vertrielbene (iwir wtirden :heute sa
gen ,~Emi1gra111ten" ), iSohif!fibr tichii1ge, lll.ioht z,uiletzt wandernde, rei
tentde, fahrende, ·seefahr·endie Hilindler. Neben den materiellen Gtitern 
und den Technik'81Il wurden auch Gedanlcen und Vorstellungf:,n aus 
der Fremde tibernommen, so 11eligi0se Vorstellungen, Mythen, Sa.gen 
iund Mar.chen, astronomisohe 1uind physikalische :K!enntnisse und 
Theorien, Kiunde von f ernen Landern und von nie •g€S1ehenen Men
schen, Ti:ere.n und Pflanzen in fernen Zonen, ·aHes· das oft entstellt 
d1urch <lie dichtende Phantasie, aber doch immer al.s unbestr.eitbare 
Bereioherung des Weltbildes und des. ·g.eistigen Gesamtibesitz-es. Mit 
fremden materiellen Giitern fremden Technilren fremden Gedain-, ' 
ken und Vorstellungen kaimen und kommen auch Worte aus fremden 
Sprachen, bald Namen filr Menschen und' filr Dingie," 1bald T.atigikeits-
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worte, !bald Eigens9haftsworte; keines K!ulturvolkes 1Sprache i:st ohne 
~olche ,,Lehnworte" .a:us der Fremde. . . . 

1rne ·Bereiciherung mit fr.emdem :K!uilturgut durch friedlichen 
Verke·hr hat sich in den Fri.ihzeiten drer KulturgeschicMe im Allge
meinen langsam vollzogen; die Verkehrsmittel 1waren noch schwach, 
die Verkehns1wege unsicher, alle Reisen in di1e ,,Fremde" waren Wag
nis&e iund Albenteuer. Viel sti.irmischer vollzog sich dfo Aibgabe und 
di·e Oiberna!hme fremden Kulturgutes bei Eroberung.en und Unter
werfungen, also wenn ein siegreicher Stamm, ein 1s:ieg1ieiches Volk 
sich aiuf dem Boden besiegber iGe:g.ner fi.ir die Da.uer ·festsetzte. Oft 
waren die Si·eger lmlburarmer al.s die Besiegben; sie kamen z.u Wa
:gen ams armelli W aldlandern, zu ·Pforde aiu.s der Steppe, zu Schiff 
aus dem kalten Norden in lockende Lander des warm en S ti dens, und 
sfo 1unterwarfen sich kulturell iortgeschrittene, aibe'l· weni1ger kriegs
giewa;ndte Hack- iund Pflug1baiuern. D-ie Geschichte ist voll von sol
chen ,,'Baribaren"-Einfallen; China, Indien, 1Mesopotaimfon, A.1gypten, 
a11e Randlander des Mittelmeeres erf:uhren Einb1~tiche dieser Art. 
Die Sieger zerstorLen viel; aher bald lemten. iSiie von den Besiegten 
und tibemahmen mit dem materiellen Reichtum auch technisches 
Konnen, 1Einrkhtungen der Wirtscllaft itmd ·der Ve1iwal1Jun1g, nicht 
s·elten aiuch 1Sitte und Recht, W.iiSsenschaft und 1Religion, manchmal 
sogar, wenn ihre Zahl gerin.g war, die Sprache iihrer Untertanen (1so 
z. B. die ·germanisc:hen Ei·o:berer in Italien, Galliien, Spanien, die 
Normannen in der Normandie, <lie '.sohrwedi1sohen 1Warage'l' iin Kiew, 
die Mon:golen in China, di'e Bul.garen am Balkan). Die Durchtran
kunig der osmanisohen Kulbur mit persischen, araibischen und by
zantinJ,schen Elementen nach de·r Westwanderung immer ;neuer ti.ir
.kischer R·eiterstamme .gehOrt eibenso hierher wie die Einschmel1ziung 
der 1si·egreichen Mandsc!hu in die l~ultur der bes.iegten Chines·en. Die 
Franken ga:ben dem besieigten Gallien ihren N amen, wi·e die Lango
ibarden im Namen der unte1,worf.en~m Lomhardei" dfo Vandalen 

" ' im Namen .des unterworf.enen ,,Andalusien" fortleben; alber nach 
der Dbernahme des christlichen ·und roimischen Kulturguts nahmerl 
i!hre Enkel allmahlich auch die Sprache dies eroberten Landes an und 
verschmolzen ·s·foh mit den Unterworfenen. Im Ganzen gesehen s.ind 

I in alien di·es·en Fallen die .Sieger die kulturell Empfangenden und <lie 
.Besiegten die lmlturell Spendendien. 

iGanz anders iiSt das Bild, wenn dfo Ero:berer den Unterworfe
neii1 an ~ultur:besitz Weit ·iilberle·gen sind, wie in den Fallen der anti
.ken helleni1scllen Kolonisation, der Aiu.sdehmmg der r5mischen 
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·Herrschaft im westlidhen .Mittelmeer:gebiet, doer japan.isc:hen Eriobe
I"U•nig auf den Inseln der Aino, der malaiischen im ostlichen lndone
sien, ebenso bei der europaischen Kolonisation in Amerika, Siidafri
ka und .Arustralien. In dies·en Fallen w:andert mit de~ Sieg.em r.eicb:es 
froemdies :K:ulturgiut [n die e1,olberten Linder ie1in; aber oft a1uch. Kul
turgut, das die altansii.is·s1ge Bevolkerunig sch1wer s·c:hooi.gt 1odier 1ganz 
ziu Grunde ric!htet, iwie in manchen europaischen Kolonien der vol
kerverderibende BrannLwein. In Westeuropa ihaben di1e Volker Spa
niens iund Galliens das K!ult'Urgiut der Romer, in Nordafr.ika viele 
Stamme das K!ulturgut der Araiber 1s<ioh ge1'ehrig zu .ei·~en gemacht, 
haben Sprache und Gla'Uiben der Er01herer iibernommen und sich all
mahlidh mit iihnen ¥erschmol.zen, w.ie auch vielfaoh .die ibraiunen ,,In
dios" in S.iid- u.nd Mirttelamerika mit den erobemden 8].laniern und 
Portugiesen lrulturell verwachs·en sind; ·in N ordamer.ika dag1egen 
gingen vieie einheimisc:he Stamme bei der europai1s•chen Eroherung 
zu iGriunde, in Kruba, Haiti, auch in Tasmanien und aiuf den meisten 
japani·schen lirl<seln ii.st die Urbevolkenmg volli.g v.erschwuinden. A.uf 
Java, aiuf Sumatra, a:uf den Pihilippinen, auf vioelen Siiids·ee.in:s•eln war 
:der kulturelle Abstand •ziwischen <lien :europai.sc:hen Erotber•ern und 
den Einheimisc:hen niur· 1geriTug, in den mei·sten T·e.ilen Afrikas war er 
.groB, aJUf dem australiischen F<estland war er rie&engroB ; darum ge
lanig die Dbernahme des europaischen K!ult:u'l'guts den Malaien gu.t, 
den Negern nur teilweise, dien festlwn.idi1schen Australiern fa.s•t gar 
nidht. Es ist viel gefrevelt worden in a.Her KoJo.niaJ.ges«~hi.c:hte, von 
den uraltesten Zei:ten ibis in die GegeTIJWart, IUiild di1e Volker hohen 
Kultur:.standes halben aiuf di•esem Gebiete durchweg kein reines Ge
wissen, oft traigen sie eine 'lliemals ,ganz aiuszutHigende moralische 
S0huld; alber 1in v1ieilen F:aU.eu1 :hat die KJUl1burii:berna1hme den Ei:nh.ei
imischen aiuch echte Wrerte z1UJgefiihrt und unbestreitibare Portschritte 
ermoglicilt, wofiir Beispi·el,e von Gronland 'bis z·um :Senegal und nac:h 
Uganda, von Indien bis nach Neuseeland genannt werden konnten. 
:DJoe Frage des moralischen ,,Rechtes" zu Eroher1ungen. und Kolonii
sationen soll hier nicht erortert werden; aiber daB Geiwaltakte dies•er 
Art, v.on denen die Geschiohte voll ist und die w.ahrsoheinlich auch 
in Zu.Imnft ini.cht versohw.inden we1,den, tatsachlich z·m· Ausbreitung 
w:ertvollen ffiulturgutes ·er:heblich ibeigetra:gen ha;ben, werden auoh 
die herlbsten Kritiker des ,,Imperialiismus" 1nicht bestreiten konnen. 
Auch die grofi.en WeltreHgionen des Christentums und ·dies J.slams 
!haben skh vielfach im GefoJ.ge gewaltsamer Eroberungen aus.ge
ibreitet, 11rnd es ist da:bei taiuisendf:ach 1gegen ihre sittlichen Grund-
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satze vierstoBen rworden; aber d·i·e ubernaihme des christlichen und 
des isla:mi1s·C!h€n 1foltur1gutes wurde schheBlicll vi·elen Volkern .zum 
Segen. Mulich ist wohl die Ausibreitung der :heUenischen, der romi-

i' schen, d€r chinesischen und andrei· Hoc!hlmlturen z;u beurteilen, bei 
d:enen die Gewalt der Waffen ja auch nicht g~efehlt hat. Kulturii:ber
na:hme aiuf diesem W•ege war immer 1'eidvoll unid se!hmerzlich, un<l 
docih that 1sie wertvoHe Fri.ichte getragen. Die Gesells0hafts:forschun:g 

1
• hat d.i·e .A!ufgaibe, d.i1ese Vorgange zu erkennen und objektiv darziu

stellen, nicht iiiber sie ziu richten. 
KultuDgeschichtlich jiinger als di~e gewaltsamen ube•rtragungen 

fremden Kultur.g'uts siind Vof!gange der beiw:uBten, freiwilligen sy
stematischen ubernahme: hi1e1rher geihort d:i-e Anna:hme einer ,,frem
den" Religion diurch ,,Hekehrung", durc:h Fiirsten1beschluB oder 
durch Volksbesch1uB, die Einfohru.ng (,,Reception") eines ,,frem
den" Rechtes, die Ulhe·rnahme ,,fr'emd•er" Technik, ,,f.remder" .Sooul
einrichtunigen, ,,fr.em-ct-er" Sitte, ,,fremder" T-rac!ht nicht in allmah
licher Anpassung und Naahahmung (wie .sie der Verkehr mi.t-e±cl1 
bringt), so·rudern d·u·rch sor·gsam eDwogene und vorber·e.i:tete, plan
maB:ig durchgefii!hrbe Rechts- und Staatsa,kte. Ein Konig :bekehrt 
s.ioh zium Islam oid1er z·um •Chri1s·tentum und frii:hrt die ,,fremdre" Re
ligion dann in sieinem Lande ein; das Volk Islands beschU.eBt im 
JahDe 1000 n. Chr. den AnschluB an die C!hr.istl.iche Ki·rche; de1µ.t
sc:he Fiirsten ersetzen im 16. Jirdt. die einiheimis·Clhen Volksrechte 
dmch das aus Italiien :bezo1gene romische ·Recht; China baut Eisen
ba:hnen und ElektricitatS1W1e·rke naoh europaischem Muster; Japan 
ge'staltet sein Heer od·er seine 1Schulen nach pr,euBischem Vorbild 
und iihernimmt die europi:iische Trac:ht. Balkanvolker · geben skih 
,;Verfassiu111gen" im 'belgischen Wortlaut oder ricihten s.ich · Parla
mente ein in Nacha:hmung .Englands ; die Tiirkiei beseitiigt den 
Schleier 1U11d den F1ez 1Und ers.etzt ·S!ie duroh europaisc:he KJeidung15-
stiicfoe, .sie •iilbernimmt franzosi,se:he Ste.uerg'esetze, das dieutsche Jfan
delsgiesetzbu0h, das sohweiz·er CivHreCJht, '<fas •itaili.enische ,StTa£ge
s·eitiz!buch, sie v1erwandiel.t das alte ,,'Dariilfiinun" in ·eine europai·sche 
,,Univ·ersitat", si1e erricihtet Falbrike.n mit eurropai:sCJhen Maschi'Il'en, sie 
1baiut iihr :Staatsr·ech:t parlamentarisc:h :und demokratisch um. Solohe 
uhernahme fremden Kultuflg:uts diurch freiiW:illige Rechts- und 

l Staatsakte kann il:hnlicih. tief•greifende Wfrkungen aiusiiben wi<e Er
oberung 1Und Unterwerfu.ng; aber sie reizt auch 'ZU Widerspruch und 
Widerstand, si·e kann 1Z'u sc:hlwe1'en hmeflen Reihungen 1Und ·Kiampd'en 
fiihren, und si1e kann volHg miBling·en; mi.Blungen i·st sie aiuch dann, 

'" wenn zwa,r ·eine auBerliche Nachaff:t.mg fremder Volker voll'Zog·en 
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w:i11d, aiber eine iiimerlicih·e Aneignrung un<l ·selbst.andi-ge Ver:wendung 
und We.iteribi:lduil!g des fremden Kultur.guts sich als :unmoglich er
weist. 

In <l'er westeuropaischen Geschichtsschreibung ernclheint so.Jc:he 
systematisohe u:berna:hme fremden K!ultuflgiuts mehclach unter diem 
Naanen ,,Renaissanc-e" = ,,Wiede1igeburt", we1il daibei .K!ulturgut aius 
ct.er 1bereits aibgestroribenen hellenisch-romi.schen Welt tibernommen 
wu·rd•e. 1~·0 spricht man von einer ,,karolinii·sohen Renai'Ssance" u:n:d 
meint damit <l:ie Einfiihrung romischer Kiulturelemente in da.s groBe 
fra.nki:sche Reich Karls de.s Gro/3en (um 800 n. Chr.) .. Man gpriic:ht 
von einer ,,otLonischen Renaissanc·e'" in der Zeit der Kai'Ser 
Ot.to I. und II. (10. Jhdt. n. Chr.), bei der Ital:ien und Byz.anz anti
:Kes Kulturg1ut nach Deutschland .abgaben. Und man s·pricht von der 
,;grof3.en R·enaissance" des 1'5. und 16. Jhdts., bei der die Wiederbre
J.ebung der hellenisc:h-romischen Antike von Italien ausging und .fan 
Westen bis nach Portug·al, im Norden bis nach Schiweden, im Osten 
bis nach Polen und Ungarn getrngen wurde. D1ese ,,,groBe Renais
sance" •hat das 'Krulturlehen Europas iu erstaunlichem .l\faBe umge
formt. Indem die Philosop:hie, d ie Diohtung, dfo Geschichtsschr·eli
bung der 1HeHenen und Romer zmn geistigen Besitz aller Gebi:J.deten 
in Europa wu·rde, ging das kirchliche Ja:hrtaiusend (d:a-s ,,Mi.ttela1-
ter") mit seiner urnbedingten Vor.herrsohaf.t des religiO·sen Dogmas 
uil!d der kfrah.Hdhen Literatur ro Ende. An die Stelle der Monchs
scJhulen traten die ,,Univers:itaten", in denen z;war die Theologi1e 
noch den Rang der erisben ,,F:akultat" hatte, aber doch immer nur 
eiine von vier ,,Falmltaten" war; diie Ve:vweltliooung der ihoiheren 
BHdiung begann, unter ihinge'bungsvciller Bernutzung des antiken 
Kul1m·rgutes in der Rechtswi•ss1ensohaft (Romisches R·echt), der Me
dizin (Galenus und Hippokrates), der Philosoplhie ( Aristoteles und 
Platon in ·ilhreir 1gri•e1c:hi·schen U11sprac:he), der Mathematik(Eukleides) 
usw. In <lier Baukunst verdr•a,ngte die neuibe1J,e1bte Baiuiweise d.er Hel
lenen 1und Romer mit ihr,en Sau•len •und Giebeln die mittelalterliche 
( ,,g-0tische") ·Baiwweise; es e11tstand der Baiustil der ,,Renai,ssance", 
<ler noch in der Ge•genwart di.e Mehrza:hl der Monuirnentalbauten Eu
ropas und Amerilrns beherrscht. Fur die Bildiha:uer und Maler gaiben 
die ausge.graihenen Kiunsimerke der Antike schwarmerisc!h. verehrte 
Vorbi1der; d~e Gotter und Helden der griechisch-romischen Antike 
erschienen n111n in Skulpturwerken und Taf elbHdern nelben u:nd ·an 
Stelle bibliischer .und ldrchlioher HeH:igenfi.guren. Oie Gelehrten 
tibe11s•etzten •iih.re FamHiie:rmamen i:nis Lateinisohe und Griech.isohe, 
die 1Dic:hter dichteten in lateinischer :und ·griechischer Sprache. Das 
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klass1sche Athen 1ga1b den neuen ,,Biibliotheke11", ,,Akademien", 
,,Gymniasi1en" :und ,,iLyoeen" den Namen und einen 1gr-0Ben Tei! iihres 
geistig.en In:halts; die antiken Schr.iftsteller wurden gedriuckt, stu
diert, kommentiert und nac:hgealhmt; sie tr a ten als Autorita.ten ne
ben und zium Te:il ti1ber die Bibel und die alten ,,Kin::henvater". 

In dieser Ze1it begann man in :Europa, aus griechischen und la
teinisahen Sprachstammen die intemationale Fachsprache aller 
Wis•senschaften autfzuibaiuen; bis zu den ·im 20. Jahrhundert geschaf
fenen F·acluvusdrtioken der modernen Naturwis-senschaf t wirkt hier 
diie ,,Renai.ssancie" des 115. und 16. J[rdbs. noc:h heute fort. Auch di•e 
Korperpfle•ge :z,eigt in ,,Gymnastik" und ,,Olympiscihein" · Spielen, in 
,,\Stadion" und ,,iZirkus" die Einfltisse des wi:ederlbelebten Alterbums. 
In der Technik sind Namen wti·e ,,Lokomoti•ve" und ,,Elektr·omotor", 
,,Automo'bH" und ,,Generator", ,,Telegraph" und ,,Te1'ep!hon" aius 
anti.ken Sprachelementen gebHdet, im gesellschaftlid1-wirl.sahaftli
chen tLelben 1Wioribe 'Wi1e .~Kap.i.talismms", ,;Liberalismu1s", ,,lSoci1a1iis~ 
mu1s", ,,Kommunismus", ,,National.i.smus", ,,Imperiali\Slrnus", , ;Fais
cismus", ,,Parlamentair:i1smus" und iHunderte sonst. !Die ,,Mus•ik", die 
,10per", die ,,Syrnpihonie", der ,,Chor", <las ,,Orche·s1,er" ·ents·tammen 
sprachliah doer Antike, ebenso wie das ,,Theafa~r", die ,,Tragodie" un·d 
die ,,Komodie". IDie ubernahme dieser sprachlichen Elemente :ist 
.Symbol fil.r di•e geisUge ·Beeinflussung; welc:he ·g·eisti>gen Wirk:unigen 
sind aurf Europa von Honie'tos und Sophokles, Platon und Aristote
les, Herodotos und Thukydides -ausgegang.en ! Man ·kann die Wirkun
g:en der ,,groBen ~nais1sance" nur vergleidhen mit den ge!istigen 
und sittliahen Wiirkungen, die vo1'.her d:i·e Annahme des Chrisiben
tums und des •Islams ·aiuf die Volker von drei Erdteilen aiusge
i.ibt :hatte. 

Die .groB•en 1Kult:urkrei1se der c:hristliohen und d·er islami.scllen 
Volker halben Ja:hrhiunderte lanig Uberw.ie.gend feindHcihe Beriihirun
g.en ge:ha:bt. ·Trotzdem haiben audh lhier gegenseitige Befr.uc.htunge11 
111icht ,gef.ehlt: dje Einfltisse der araibiscllen Liberatur aiuf das christ
Hethe ,,Mittelalter" sind e'benso bekannt wie diie Einw:irkung der 
Haigia Sophia u111d der rO!mis~hen Aquaedukte aurf die Bfuukunsit <lier 
Ttirken. E1uropaische Gelehrte studioerten d(m Abul Hassan ibn Sina 
(Avicenna) und den lbn Riischd (Averroes), und Slllltan Suleiman II. 
studi·erte den Macchiavelli. Die Ki:euzztige ha•ben trotz iihrer bluti
gien Kampfe a:uch den AuiStaus-ch ·von Kiulturgut v1ermittelt; orienta
lisohe ·Marehen wurden seit di~ser z,eit im Westen zum Volksbesitz . 
.Alber 1gro.Be •systemati·sche K:ulturrec€ptionen von der ·Bedeutu.ng der 
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,,rRenaissanoe" dies 15. und 16. Jhdts. wanin diese Beeinfliussun~n 
nicht; hier stand der religiOse Gegensatz h.inderill.d im Wege. 

Im westlidhen Europa hedeutet die z:weite HalHe des 18. Jhdts. 
dtie Zeit der groBten Offonheit f1iir fremdes Kuilturgut: ·es ist <las 
Zeitalber der religfos.en ,,Aufkld?ung", der ,,Toleranz" und der ,,Hu
man.itat". In die&er Z.eit iwirkte selbst das feme China auf die euro
pai-sc:he Obersc:hicht 1ein: die Fiirsten des Westens erba:uten sich 
,,ch:i.nesis·c!he Ha.user" ·iirl ihren Parks, r.ichteten sich ,,chinesische 
Zfrnmer" in iihren Schli:issern ein, ,sammelten chinesisches Porzellan 
und ·ahmten in i:hren ,eigruen Porz.ellanfabr.iken <lie Km.nstf ormen Chi
nas nach. In derselben Zeit ,errichtete Friedrich cler Gro/3e in Preu
Bein ein Regiment von .isJ.armischen Bosn:i>aken und fiihrte .in der preu
Bischen Armee d.i1e ti.irkische J·anitscharenmusik ein. Johann Gott
fried Herder samme'lte die ,,1Stimmeli der Volker in Liiecliern" (1778); 
es begann in Westeuropa die Fl1ut der uhersetzungen aus fremden 
Literaturen, die <lurch das ganze 19. Jhdt. anhielt. Die ,,Aufkla-
1iunigs"p:hilosop1hen, d-i-e die ,,.Riidkkicil.r z:ur Natur" pr1ed1igten (Rous
seau), hi•elten ·sellbst die kiuJ.tu·reUe Bef.mohtung der Hochkmlturvol
ker durch die 1S:itten primitiver Amerikaner, Afrikaner :und Siids·ee
ins,ulaner fiir moglich, wenn 1nfohit sogar f.iir erwiinscht, weH ja die 
Primitiv~m der ,,Na'bur" naher z:u stehien schienen (allerding·s Waren 
dfo wirkHchen Rietmtni'Sl3€ vom Le.ben der Primltiven dama:ls noch 
diirft1g). J·edenfalls war die gehi1dete .Sclifoht in Westeuropa niemals 
so bereit, fremdes Kuitur.gut ·zu iiberniehmen, wie gegen Ende dies 
18. J'hdts. ; nur <lier ei:gn,fm geschichtlichen Vergangenhe:it stand man 
kriti-sC1h, oft schmff ablehnend giegieniiber (,,'finsteres Mittelalter" !) . 
Vielleicht kann man sagen, daB heute in der Bildiungsstj1icili.t der .i·s
Jamischen Volker eine ahnliche Epoeihe d:er ,,Auf.klarung" angeibro
Cihen ist, wenn sich auch selbstverstandJii.ch idier lLauf der Gesc;hicMe 
11iemals in aHen Eiruza.Jiheiten wi1ederholt. 

Im 19. Jhdt. ergr:i:f.fen die Meen <lier ,,.A!ufkliar:ung" in Europ·a 
naohefaand1e·r das unter:e Biirgertum und die AT'heitersoha-ft; die gro
Be Bereitschaft, fremdres Kultu11gut z.u iibernehmen, folhrte hier lbe
sonders ziur ,,Popiularisi1er11.mg" fremder pihilosopihiisd1er .und politi-
1scher Jd.een und zur A1usbr-eitung von Welt,,imoden" 1hi Siitte und 
Tradht. Nm· das Ba1uern1mm bJ.ieb fast iiiberaU z:uriicklhaltend oder 
schroff ablehnend gieg.eni.iber derm ,,Fremden". 

In ,geis:ti1g fi.ihr·enden 8C1hkbten Em·opas ·aJber trat fan 19. J.hdt. 
eine starke Reaktion giegen die Weltoffen/h.eit d1er A:ufklarungszeit 
eirn; d1iese Gegenbewegun.g ibegann mit ider ,,Romantik." iDie Ei·ge:n
art der i·egionalen (landschaftlicfuen) und national.en (volksti.imli-
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chen) Besonderheiten w:urde erkannt, gepriesen, scMi~Blfoh fast re
ligiOs verehrt . ge,gen fremdes Kiulturg.ut e:rwachte M1Btrauen, Ab
ne:igung, sdh'li~BHch oft H.aB. Ann Ams gang ~ieser Gegenbewegu:1g 
t iht di ' . Vergottlichung der ei1g,nen Art, der 1e'11gneill' Kultm·, der e1.g

s 
81 

Riaes"·e" uind der Versuch 8,eJlbst vor vielen Jahrhunderten iiber-
nen ,, "" , ' . · d R 
nommru1'e fremde Kiultiurel1emente in Sprache, 1S1tte, B1ldm:g t~l ~-
Jig.ion nachtrwglidh wi,eder a;usziusche:idien. So konnte schlleBllch die 
Priirl1'i trvi t.:'i.:t -.ba:ribarisoher Vorfa1rnen vergangener J a:hrta:usende al:s 
K!ultmridieal 1g.epries1en werden, wa.hrend diie U.bemaihme des. Ohr_1-
stentums d1e·s rom1sdhen Rechtes, der Kulturelemente d'er· Anbke ·aJs 
Verirr:un.~· er~·chien. J,e mehr diies·e Gedanken, die zunachst von Ein
zeln·e:n als Kultmkritik ausg1esproc!hen wurden, sioh <lurch ,,Popula
ris1ierung" verbreiteten, 1um so grober 'Wlurde iihre Formulie11ung un<l 
um s,o g·ewalt.tati.g·er die Ver>Suche, sie in di1e Wirklicfukeit des •J!1esell
scha1:Uichren Lebens einziuf iihr·en. So wurde di1e ,,Romantik"· zum 
,,Chauvinisnius", di1e Pflege dier nationalen Eigenarit z;urn Frermden
haB, <las Na.t1ionaibewuBts.ein des 19. zt1m ,,Myt!hos dies-20. Jaihrhun
derts". Barlbarisierung und kulturelJe ,,Autarkie" sind sohroffste 
V1er.neinung des ,,Humanitats".ide·als und doer k:u1turellen Aufnahme
bereifa.oha1ft doer ,,AiuifkJfo.,tmgs".zeit. Weite T1eile Emopa.s rrrnmen so 
in eine KultUirkrise, die .ctas Erbteiil einer tausendjalhrig1en Geschich
te in Frage geste.Ut that; ,,w·enn ich das Wort ,,Kultur" hore, dann 
entsi1ch'er1e -ich meinen Revolver", heiBt es bei ei·nem Dichter d:i1eser 
lie~denschaftlichen Reaktionshewegung· im nationalsocialis.tisc:hen 
Deutschland . . 

Der Buohdruck s1eit detm 15. Jhdt., d1er Weltverkehr dies 19. Jihdts . 
und der Rund.funk dies 20. Jhdts.· !h~hen aUe Volk·er der Erd-e ·ein
ander so naJhe. geriickt, ihaben di•e ubertrag·ung von K1UJturbesitz so 
leicht gemacht, wie nie zuvor 'in der Geschichte <lier Mensclhheit. Wir 
v-erwend.en vfo1e Ged.anken, viele T1e.cl111iken u.11 d vj.el1e Produkte fr.em
der Lamider und Volker, als ob · sich solche ubemalhme von selbst 
ver1standie, und wir konn,e:n uns in ·E:uropa dank diem Rundfunk mit 
den Gedanken amerikanischer od1er chirn~sischer Staatsmamner a:us
eiinandiers·etzen 'in de:msellben Au1genbl1cke, in d·em .sie in einier Ent
fernung von Tausend·en von Kilomet.ern a:usgesproch,en werdien. Aber 
di1e Einz.e.Jnen, die Gruppe1n m1d di·e Volker nehmen in der Frage der 
ubemalhme foemden l{jultur1guts heute · grundverschiedene Stellungen 
ein. IDie einen hunigern nach Sachgiitern a:u:s d:er F1'emde; di,e andern , 
sper:ren sie d:urch Zollie und Einfu1hrverbote nach Moghchke·it ab . Die 
ein.en s·enden ·iJh1,e Bohne in fremde Lander, um von den fremden 
Kiultur·en so viel als mo.gUch z.u lernen ; cliie . andern verb-ieten Jihren 
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tJnrbertanen, fremde Rmnd'fun1l{'sendungen ~u horen. Der Kons·erva·· 
t ismus des Bauerntums lehnt in viielen Landern Europas und Asiens 
<las meiste Frem<ligut sozusa&1en insfinktiv, ohne Prtifung se.iner 
Brauc.hbarkeiit, aib; naive Afrikan€r affen es nach, olhlle 1es sich 
wfrk1'iah innerlich ~u eig1en machen z1u konnen. Fortsohrittsfoeudige 
B.illd!ungsschidhten konnen in manchen Landern kaJUm genug frem
den Kulturguts ain sich ziehen, mandhmal iunter be.rw:uBter MiB·ach
tung der eigenen Kulturtraditionen; wiedier anderiswo ist man vor
sierhtLg, priift und wahlt aus, tibernimmt das eine und lelhnt das 
and.re aib, bei offner f•r.eier D.iskussfon iiber das ei;gn1e K1ulturerbe 
un<l die .Kultur.giiter d:er Fremden ; wi:eder amderswo ftihrt die Ver
gotte:mng der eignen Art zur planma.Biigen kulturellen AJbsperrung, 
zur k:ulture,Jlen Selbstblocki!erunig 1uind. z:um TeH sogar zum Kampf. 
igiegen das :alte, .f1an:gst 1einigesc'hmolzene Fremdgiut ~m ei1genen Eu'l
fo reribe. 

Der geseHschaftswis·senscllaftliche Forsdhet rn.uH sfoh 1auf diese 
FeststeUung des versohieden:arti-gen Verhalit1ert1s besc4ra:r~ken; du.r<ID 
eiigene RatsdhHige zu diiesem oder jenem Verih.alten wti11de er ·zium 
Ku'ltiurpolitiker werdien. .Aiber er dar.f a:us seineim Studium der Ge
se1Ischaftsgesohiichte feststellen, daB in der Ver.gan.geniheit die 
tiibernahme tfremden Ku1turguts nie .gefehlt. ihat, s·eit <lier Mensclh 
i.n gesellsichaftHchen Verbundernheriten lebt, und . daB viele Fort
scliritte besondiers in Technik iund Wirtsch.aft duroh ·solche uher
na1bnnen aus der Fremde moglich wurden. WeltreHgiowm, Vo,Jker
r·eclht, in:hernatfonale Zusammenarbei:t (in der Wisserns!;!ha:ft, iinterna
tJionale H~mpfilmg der Pestilem:en und internation_a~lie Uberwin-
1diun1g des :Hm1gers 1uind des Elends sind ohne U!bernatlupe fremtjen 
K;ulturg.uts iundenkbar. Ande1\Sleits J.st die uberna~e !'!Ul'Opaii•sC'p~r . 
.Man:schettenlhemden und ZyJi.nderhiite <lurch Afrikaner und Sud
se·einsulaner sic.hei· k·ein ku·ltureller Forts·cihritt, unid die Auslbreitunig 
des· europli.i.schen Branntweins .Uber die ganzie 'E:ndle wiar 111ichts 
aJts Kulturve)}der.b. Wenn- dfo sittlichen Grund.gedanken des Budtdlhi•s
mus, d:es Chri-stentums, des I.slams 1n vielen Volkern .AJUfnaihme fan
den, so -is.t dia·s gewiiB MiUi.onen ziurn Segien ·gewo.rd'en ; wenn a!ber der 
Streit der Rieihtun.gen, K0111fes·sionen und Sekten, die in keiner Welt
religion feh'len, z.ugleiidh mit der Gl1aiuben:spred1igt in bisiher davon 
unberiilhrte Volker getrngen wird, so ist dias kuiture.11 •si.cherlioh kein 
Gewinn. Der Spotter Voltali/re und .<lier Kritiiker Nietzsche waren i:n 
ihren Volk!ern zu ilhr·er Zeit waJhrscheinlioh notwendi1g z:u·r kulturel
'len Selhstbesinmmg; heute aiber iihre S·chriiften in die Spraohen 1ganz 
aitderer Kulturvolker zµ iibersetzen kann vie.lleiclit melh.r Schaden 
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als Nuil;:en bringen. ,,Europa'' irn ksien undt ~friki~ besm.ruungslo~ z.u 
kopierien, warie sic.her ei111e Torheit, wenn mcht .em -yerbrecih-en' ~ 
,,'Europa" giehort ja a1uch der Alkolholisimus, dlie Mietkaserne, de~ 
KJ.assend:i.inkel und Klais·senihaB, der Staatsba.nkrott 't~nd der ~a~ 
senmord mit Giftgiais :und Flieg1erbomben. tDi1e Reception'. des rom1-
sdhen 'Rechtes hat in <lien Landem dies 1europaischen !Kontment~s zu
.glcidh Gutes iund Sdhlechtes 1gewirkt; von modernen Receptionen 
europruischer Gesetze in freimden Land:ern wiird mam nach ·~undiert 
JaJhrien woihl dias Glieiche sagen mti's·s·e:n. Japan ·ilbern~hm seirt 1870 
viiel ell'ro.paisohes Kultur,gut mit ungeheu·rem Eifer, China Ieih:nte 
es langie starrsinnig ab; h:eute kennt man in beiden Landern. diie Fleh
.Jer, die durcih ,,ErschldeBung" w1e duroh .. ~hsperru:ng" ibegangen 
w:urd1e11. Der r.eclite Weg Hegt wahrs~he:inHch in Jenem weisen Rat
sdhlag·, <lien ·einer der beril:hmte:sten ·AnatoHier, Paulus von Tarsus , 
vor fast 1900 Jaihren den Christen von Saloniki gialb: ,,Pril.fet alles, 
uind das iGiute behaltet !" 

;Es 1sc!heint, daB di~e ubernahme freunder mate.f1ieller Sachgtiter 
am leichtesten gelin:1gt, die uhern~hme fremder T1eohniken u:nd 
Kiinste schon schwerer, die ubernahme fremd,er Gedanfoen und Vor
steUurugen am schwersten. Wor·am Hegt das? Mafu.1~ieUes Sac:hg1ut 
dient ·ganz ilbe1,wiegend physischen Bed:ilrfois&en, d1i·e im Grunde bei 
allen iMensohen ·glei·cher Art sind, nm mi t d·en Unterschiedein, · dlie 
Bod·ernbescha:f•foniheit u nd Kl:ima 'be·dingen. Be:i der ubernaJlune 
fremder Techruiken und- Kiinste treten bereits s:tarke seelische Hem
mungen und Gegenibeweg'ungen auf; altilbe·rkommene Techniken 
si:ndl d:urch diie Trad:ition ,,geheiiligt", und neue ''Dechni,Jrnn ersc'heinien 
oft a:ls ,,unheimlfoh" [aius fremdem ,,Heim"!], vielledcht als Erfin
diung bos·er IDamonen. Das Fortleben d1er Ti1e~schI.achtung dmch dia·s 
,,IScihl:tchten ", der Besc!h.n:eidiun1g · mi•t ·einem .Steinmesser, · des Haus
ibaJUs mit Holz und d1es Dachbams mit Stroh sind bekannite Beisp.iele 
f iir einen durchaus irrationaien Kons.ervatismus gegenilber ,,frem
den:" ·Techniken. Frieimdie Gedainken und Voistelilunigen sind aim 

schwer;sten a.nzueii.gnen, weH si.e unter ge.isligen \und seelisc'hen Vor-
13JU!sset:wngen ·entstanden sind, dfo schlechterdinigs niema.ls in gfoi
cher Art ge.geben sind-. Ein paar krasse Beispiele mogen das erlau
tern: Als doi1e Eskimos von -dem e1wd1gien Feuer in der cilu'i:stliohen· 
,,Hol'l.e" !horten, lion.nte ihnerf kein O·rt so erwilnscht ersche:inen wie 
dies·er, in diem es. immer so ·schon warm sei ! Das naturgesetzl.fohe 
Denken de·s Eu·ropaers i1st dem Nege·r schlechte1~di ngs unverstand· 
Hdh, w1e.i1l seme K:iiusalitat auf dem IDamonenglauben •ber.uht. Die 
Ber:iChte Marco Polos uber C!hin:a galten seinen europa.ischen Zeit-
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genossen als grotesker Sc.hwfa1dlel; man konnte sic!h ·in Europa· die 
ohinesiisahe 1Landiwi·rtschaft aru:f winzi1g1ein Flaohen u111d das ohinesiiscihe 
Menschengewirnmel einfacli. nic!ht vorsteUen. ReUgiOse ,,Ketzer" !hat 
man in allen tHochfoulturvi:Hkern umgebra(!lht; poHtisclh Andersdien
kenide bringt man noc!n heute gern um. Und kann ein Volk wirkliich 
d1as Recht ei1nes rfremden Volkes rnit einem Schlage in -Bausch und 
Bogen ii'berneilnnen? ,,Recli.t" is·t <loch immer ein Niede11s0hlaig gege~ 
bener, festge'\\~u.rzelter gesellsciliaftlicher Beziehtu·J.Jgen, Ordnungen, 
Ver!haltnoi'sse, Abhangi.gkeiten; di·ese Beziehitmgen, Ordnungen usw. 
S'ind stets von Volk zu Volk vers,cJi.i,eden, -und d-arum kann ni1ernals 
elms 'Rieciht der einen iu,nveraJ1derot ~fii.r d1e anden1 g.eei.gnet sein, damm 
miis·s·en immer Abanderungen iuIJ.d Anpa:ssunigen ·eintreten, um eine 
uibernaihrne frernden Rec!htes ei.n-ig.ermaBen ertriagHCh zu. machen . 
.IDin ,,House of Lord1s" •i1st fiir Bulgari1en schlechterdings Uns.inn, iund 
eine ,jDemokratie" 1a:us Westeuropa laBt sich nfoiht bei Analphabeten 
einrichten.. 'Dais Sche1t,ern <lier s0hwei-zeri1s0hen OiviJeh.e in Anat-Olie11 
i1st ein ·eiberuso gubes Beispfol. 

Merkwiirdi1g.erweise las•s:en sich kratione'He VorsteUungen viel 
Le·icihter in diie Fremde iihertraigen .als rationelle GMankengebamde. 
Die Wundier der Bibel erregen ibei Mrikanern und S.iidseeinsulanern 
keinen AnstoB, weil iihve 1geisti,ge W·elt von "Wiunid1ern voll i1st; mit 
Kant oder Heg1el a'ber konnten siie nfoht da:s Geri·ngste anfangen. 
Qarum Vierbreiten sich auch d-ie blOds'inni·gsten Tanz,e, KI~idermoden 
und 'Melodi1en viiel Ieie'hter iiiber 100 Volker als di·e ~escheitesten 
'Theori·en und- Weltanischamungen. DaB ibestimmte Orte ,,heilig" und 
,,iheHbrin~nd" &ind, Ubernimmt lei·cht ein Volk vom andiern, genau 
wiie ,.lheiJiige" T-age u.nd ,,heilige" Brauche, Mythen u1nd · Mysterien; 
a;ber d1en ,,R-atfona1ismus" und die ,,Aufklammg" Europas Jehnen fast 
alle Volker aib, :se'libst dtie al's ibesonders ,,kluig" •geriihmten Japaner 
mit ihrem dfrekt von den Gottiern abstarnmenderu( !) Kafaer. Fremde 
Gedanken ·zu hiassen und zu verfolgen fat vi-el einfac.her und vi el volks
biimlidher al1s si1e zu durch<lienken und s>ich zuei.gen zu mMhen; .a1'le 
modernein ,.NationaHsimen" ·sind- aus -dieser iirrationalen und anti
ratfonalen N ei-~ung der Menschen ·zu er.kHiren. Dier .,Aufklarer" wir.d 
d131riilber entrlistet sein; alber andern kann er es nicht. · 

IDiie ubemahme fremden Kultmiguts stof:lt im Reiche der reine:n 
Gedanken ah:io auf un;iiberstei1gbare · .Schranken. Eurooafache Seifo, 
euron~i:i.11c'he EJ.ektrizitat und so!!'ar europaische · Re.Hg-ion k0nnei1 
sch1i-eBfich Uiber den g-anzen Erdba1l wandern, europwisches: Rec.ht 
und ooropl:msche PihHosophie konnen es nicht. 


