
R u n d s c h a u  
z . T a g u n g  fiir  E r k e n n t n i s l e h r e  der  e x a k t e n W i s s e n s c h a f t e n .  Entspreehend 

den in Prag gefas Beschliissen wird auch dieses Jahr  im Anschlut3 an die Tagung 
der Physiker und Mathematiker, die yore 4- bis 6. bzw. I I .  September in  K 6 n i g s -  
b e r g  stattfindet, eine Tagung fiir Erkenntnislehre der exakten Wissenschaften ver- 
anstaltet. Als Haupt thema sind die Grundlagen der Mathematik in Aussieht ge- 
nommen~ die yon intuitionistischer, axiomatischer und logistischer Seite behaudelt 
werden sollen; daneben ist eine Diskussion fiber die philos0phischen Grundlagen der 
Quantenmechanik geplant. 

Durch den unmittelbaren Anschlui~ an die Tagung der Physiker und Mathe- 
matiker und die Blaturforschertagung ist  Gelegenheit geboten, mehrere Tagungen 
zu besuchen; zugleieh ist  yon der Leitung der Physiker- und Mathematikertagung 
in freundlicher Weise der Organisationsapparat ihrer eigenen Veranstaltungen wieder 
zur Verffigung gestellt. Fiir die Teilnehmer an der erkenntnistheoretischen Tagung 
ist deshalb der Erwerb einer Teilnehmerkarte, sei es fiir die Physiker- und Mathe- 
matikertagung, sei es fiir die Naturforscherversammlung erforderlich. 

Anmeldungen an den OrtsaussehuB, Prof. R e i d e m e i s t e r ,  Universit~it KSnigs- 
berg. 

P r o g r a m m :  

5 - S e P t e m b e r ,  9 Uhr :  I. R. C a r n a p - V ~ r i e n ,  Die Grundgedanken des 
Logizismus (6o Min.). - -  2. A. H e y t i n g - E n s c h e d e ,  Die intuit ionist ische 
Begrfindung der  Ma thema t ik  (6o lVlin.). - -  3. J- v. N e u m a n n - B e r l i n :  Die 
axiomatische Begrf indung der  Mathemat ik  (6o 1VIin.) 

6. September ,  io  Uhr :  L H. l ~ e i c h e n b a c h - B e r l i n ,  Der physikalische 
Wahrhei tsbegri f f  (6o Min.). - -  2. W. H e i s e n b e r g - L e i p z i g ,  Kausal i t~t  und  
Quantenmechanik  (6o Min.). - -  AnschlicBend Diskussion. - -  15 Uhr:  z. O. l~eu -  
g e b a u e r - G ~ t t i n g e n ,  Die Geschichte der vorgriechischen Mathemat ik  
(6o Min.). - -  2. K. G 6 d e l - W i e n :  ~ b e r  die VollstAndigkeit des Logik- 
Kalkfils (2o Min.). - -  3. A. S c h o l z - F r e i b u r g ,  ~ b e r  den Gebrauch des Be- 
griffs Gesam• in de r  Axiomat ik  (2o iVIin.). - -  4- W. D u b i s l a v - B e r l i n ,  
Ober  den  sogenannten  Gegens tand  der  Mathemat ik  (2o Min.). 

7- September ,  io  U h r :  Diskussion fiber die Grundlagen der  Mathemat ik  
im AnschluB an  die Vortr~ge yon Carnap,  Heyt ing,  N e u m a n n . -  Wort -  
meldungen:  H . H ~ i r l e n - D o r d r e c h t :  Logische und  symbolische Grundlegung 
der  Mathemat ik .  - -  1~. C a r n a p - W i e n  und  H. H a h n - W i e n .  - - W e i t e r e  
~Vortmeldungen m6gl ichs t  schon vor  Beginn der  Tagung erbeten.  

91.  V e r s a m m l u n g  d e u t s c h e r  N a t u r f o r s c h e r  u n d  #.rzte, v e r b u n d e n  m i t  
dem 6. D e u t s c h e n  P h y s i k e r -  u n d  M a t h e m a t i k e r t a g  in  K~n igsbe rg .  Die 
Tagung der Physiker und Mathematiker findet vom 4. bis 6. September statt~ der 
Naturforschertag yore 7. bis II .  September I93o. Teilnehmerkarte fiir die Fach- 
geseUschaftstagung IO.--M. (auch gfiltig fiir die Tagung fiir Erkenntnislehre)~ fiir 
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die Naturforsehertff--gung I5.--  M., fiir beide zusammen 2o.-- M. Anmeldungen an 
die 0rtliche Geseh~iftsstelle der 9L Versammlung deutseher Naturforscher und Arzte~ 
KSnigsberg i. Pr.~ Hansaring, Ostmessehaus; fiir die Fachgesellsehaftstagung allein 
an die 0rtliehe Geseh~iftsstelle der Faehtagung~ Ktinigsberg, I. Physikal. Institut z 
Steindamm 6. Programm und nahere Mitteilungen anderer Art werden bei An- 
meldung fibersandt~ sobald das Programm endgtiltig feststeht. 

Unter den Vortr~gen dtifften in philosophiseher Hinsicht besonders inter- 
essieren: 8. Sept. Prof. Hi lber t ,  C-Sttingen, ,Naturerkenntnis und Logik"; Prof. 
Reidemeister~ K0nigsberg~ nBertrand Russells Philosophie". Am 4. Sept. findet 
eine Diskussion tiber Quanten- und Wellenmeehanik start. N~iheres tiber die Natur- 
forsehertagung enthiilt Heft x8 der Naturwissenschaften yore 2. Mai x93o. 

7. Internationaler KongreB fiir Philosophie. Der 7. Internationale Kon- 
gret~ ftir Philosophie wird vom x. bis 5. September des Jahres in Oxford tagen. 

Die Verhandlungen werden in vier Abteilungen stattfinden: r. Metaphysik; 
2. Logik und Erkenntnistheorie; 3. Ethik und Staatsphilosophie; 4- Gesehiehte 
der Philosophie. 

In jeder Abteilung wird eine allgemeine Sitzung abgehalten werden sowie 
mehrere Sondersitzungen. 

Verhandlungsspraehen sind: Deutsch~ Engliseb~ Franz0slseh und Italieniseh. 
Naehstehende Forseher werden neben anderen Vortr~ige halten: M. Sehliek 

(0sterreieh); L. Noel, E. Dupreel  (Belgien); D. Miehaltsehev (Bulgarien); 
Jorgen J~irgensen~, V. Kuhr  (Diinemark); L. Brunsvieg (Frankreieh); B. Bauch, 
H. Drieseh~ E. Ungerer~ N. Har tmann~ J. Sten~el t A. Lieber t  (Deutschland); 
S. Radhak r i shnan  (Indien); B. Croee x G. Genti let  B. Variseo~ A. Al io t t a ,  
G. de Ruggiero (Italien); W. Lutoslawki  (Polen); G.D. Seraba (Rum~inien); 
R. F. A. Hoernl6~ H. G. Stoker (Stidafrika). 

Die Mitglieder gliedern sieh in aktive und assoziierte (FamilienangehSrige der 
aktiven Mitglieder). Der Beitrag fiir aktive Mitglieder betr~igt ein s ftir assoziierte 
Mitglieder zahn sh. 

Alle den Kot~gret3 betreffenden Anfragen sind zu richten an Mr. A. H. H an n ayj 
Secretary and Treasurera 74~ Grosvenor Street~ London W. L 

Vierter Kongrel3 der  Weltliga ftir Sexualreform auf wissenschaftlicher 
Grundlage. Vom x4.--2o. September I93o, Zuschriften zu richten an Herrn :Doz. 
Josef F r ied jung ,  Wien I, Ebendorfer Strat3e 6. IV. Stock. 

Psyehoanalytische Tagung in Dresden (28.--30. September x93o ). 
Sonntag, den 28. September x93 o und an den beiden folgenden Tagen h~ilt die 

,,Deutsche Psyehoana ly t i sehe  Gesellsehaft" (Sitz: Berlin) unter dem Vor- 
sitz yon Dr. Max E i t i n g o n  eine Tagung in Dresden ab. In den wissensehaf~lichen 
Sitzungen werden u. a. folgende Vortr~ige gehalten werden: 

Bernfe ld  (Berlin): Infantile Sexualit~t und sexuelle Anomalien; 
Boehm (Berlin): Zur Gesehiehte des 0dipuskomplexes; 
Feniche l  (Berlin): Spezialformen des 0dipuskomplexes; 
Federn (Wien): Das zwangsneurotisehe Symptom; 
Rad6 (Berlin): Die psyehoanalytisehe Therapie; 
H ~rnik (Berlin): Therapie der Homosexualit~it; 
Christoffel  (Basel): Psychoanalyse und Medizin; 
Simmel (Berlin): Stiehte. 

E r k e n n t n i s  I .  6 
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AuBerhalb der wissenschaftlichen Sitzungen werden auch ~ffentliche Vortr~ige 
gehalten werden, yon denen folgende schon feststehen: 

M eng  (Frankfurt) : Seelische Hygiene auf psychoanalytischer Grundiage; 
G r o d d e c k  (Baden-Baden): Der Struwelpeter; 
H o m e y  (Berlin): Das MiBtrauen zwisehen den Geschlechtern; 
Z u l l i g e r  (Ittigen-Bern): Psychoanalyse und Piidagogik; 
M i i l l e r - B r a u n s e h w e i g  (Berlin): Psychoanalyse und Weltansehauung; 
L a n d a u e r  (Frankfurt): Das Individuum und seine Gemeinschaften. 

Die Themen der ~ffentlichen Vortr~ige yon H i t s c h m a n n  (_Wien) und F r o m m  
(Berlin) sind noch nicht bekanntgegeben. 

Interessenten der psychoanalytisehen Bewegung, die an der Tagung teilzunehmen 
wiinsehen, erhalten genaueste Auskiinfte und Teilnehmerkarten durch Dr. F e l i x  
B o e h m ,  Berlin W 5o, Rankestrat3e 20. 

Preisausschreiben 

Die xI. Preisaufgabe der K a n t - G e s e l l s c h a f t  mit dem Thema , ,Die P s y -  
e h o l o g i e  des  G l a u b e n s "  (Preisriehter: die Professoren H a e b e r l i n - B a s e l ,  
T i l l i ch-Frankfur t ,  Ut i t z -Hal le )  ist jetzt zur Efledigung gelangt. Wie groi3 die 
Aufmerksamkeit war, die die gestellte Aufgabe gefunden hat, zeigt sich schon darin, 
dab nicht weniger als 57 Schriften eingesandt wurden. Neun Arbeiten wurden als 
eines Preises wtirdig erkannt, und auf sie gelangte die Summe yon IOOOO Mark zur 
Verteilung. Die vier Hauptpreise erhielten Frau Dr. M. B e t h  in Wien, Dr. H. R e i n e r  
in Freiburg, Prof. Dr. B. v. V a s a d y  in Sarospatak und Dr. H. Meye r  in Juist. 

Die K a n t - G e s e l l s e h a f t ,  die in diesem Jahre ihr 25jiihriges Bestehen feierte, 
hat,  auf Grund einer Stiftung, die Frau Professor H61~ne C l a p a r ~ d e - S p i r ,  Genf, 
gemacht hat, eine neue  P r e i s a u f g a b e ,  die zw~l f t e  in der Reihenfolge ihrer Preis- 
aufgaben, ausschreiben k~nnen. Das Thema lautet:  ,,Die P h i l o s o p h i e  A f r i k a n  
Sp i r s" .  Zweck dieses Preisausschreibens ist eine auf s~imtliehe Schriften Sp i r s  sich 
sttitzende Untersuchung und Darstellung seiner Lehre und eine kritische Wiirdigung 
derselben. Insbesondere wird yon den Bearbeitern der Nachweis verlangt, welche 
Entwicklung sich im Denken Sp i r s  vollzogen hat, und inwiefern seine Lehre eine 
Konsequenz des Kritizismus ist. Ferner ist zu zeigen, in welchem Zusammenhang 
S p i t  mit dem philosophischen Schaffen seiner Zeit stand und welehe Einfltisse yon 
ihm ausgegangen sind. 

Das Preisrichteramt haben die Herren Professoren Max D e s s o i r ,  Universitiit 
Berlin, O t t m a r  D i t t r i c h ,  Universit~it Leipzig, T h e o d o r  Z i e h e n ,  Universit~it 
H~flle, giitigst iibernommen. Die Gesamtsumme des Preises betr~igt IOOO Mark. 
Ablieferung der Arbeiten bis 3 x, Dezember x93o; Urteilsfiillung voraussichtlich 
Pfingsten 1931. 

Das Thema des d r e i z e h n t e n  Preisausschreibens, zu dem die Stadt K6nigsberg 
in hochherzigster Weise den Preis gestiftet hat, lautet: , , K a n t s  A n t h r o p o l o g i e " .  
Die Preisrichter ftir diese Aufgabe sind die Herren P a u l  Menze r ,  Universit~it Halle, 
A l b e r t  G o e d e c k e m e y e r ,  Universit~it K~nigsberg, A d h 6 m a r  Ge lb ,  Universitiit 
Frankfurt a .M. Der Preis betr~igt ebenfalls IOOO Mark. Ablieferung der Arbeiten 
bis 3 I. Dezember 193o; Urteilsf~illung voraussichflich Pfingsten 1931. 

Die genaueren Bedingungen sind unentgeltlich zu beziehen von dem Gesch~fts- 
fiihrer der Kant- Ges ellschaft, Prof. Dr. A r t h u r L i e b e r t ,  Berlin W 15, Fasanenstr. 48. 
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Aus  d e m  a k a d e m i s c h e n  Leben  

Universit~t Berlin: Prof. Dr. H e i d e g g e r  (Freiburg) hat  einen Ruf als Ordinarius 
der Philosophie erhalten. Er  wird ihm aber nicht Folge leisten. 

Dr. E h e l o l f  ist zum Honorarprofessor ffir Philosophie ernannt. 
Priv.-Doz. Dr. B e lau  ist zum nichtbeamteten aui3erordentlichen Professor ffir Philo- 

sophie ernannt. 
Habihtiert  haben sich: Frl. Dr. H e r t z  (Psychologie); Dr. H e r z b e r g  (Medizinische 

Psyehologie). 
Technische Hochschule Berlin: Priv.-Doz. Dr. D u b i s l a v  hat  einen Lehrauftrag ffir 

Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft erhalten. 
Technische Hochschule Braunschweig: Habihtiert  hat  sich Dr. v o n  B r a c k e n  

(Psychologie). 
Universit~t Breslau: Prof. Dr. C h r i s t  ist zum Honorarprofessor ffir Philosophie 

ernannt. 
Prof. Dr. K o t h e  ha t  einen Lehrauftrag fiir P~dagogik erhalten. 
Habilitiert hat  sich Dr. P e t z e l t  (Psychologie). 
Technische Hochschule Breslau: Habilitiert hat  sich Dr. Rose  (Wirtschafts- 

Psychologie). 
Technische Hochschule Darmstadt: Habilitiert hat  sich Dr. B r a m e s f e l d  (Psycho- 

technik). 
Technische Hochschule Dresden: Habilitiert ha t  sich Dr. L e r c h  (Philosophie). 
Universit~t Frankfurt]Main: Priv.-Doz. Dr. H e i n e m a n n  ist zum nichtbeamteten 

Professor ffir Philosophie ernannt.  
Universit~t Gieflen: Habilitiert hat  sich Dr. E h r e n s t e i n  (Psychologle). 
Universit~t Heidelberg: Habflitiert hat  sich Dr. M i t g a u  (Philosophie). 
Universit~t yena: Prof. Dr. L e i s e g a n g  (Leipzig) hat  einen Ruf als Ordinarius der 

Philosophie erhalten und angenommen. 
Universit~t K6ln: Habflitiert hat  sich Dr. B ~ c k e r  (Phflosophie). 
Universit~it Leipzig: Habflitiert hat  sich Dr. A r n o l d  G e h l e n  ffir Philosophie 

auf Grund einer Sehrift ,,Wirklicher un~l unwirkhcher Geist". 
Universit~t Prag: Prof. Dr. R e i c h e n b a c h  (Berlin) hat  einen Ruf ats Ordinarius 

der  Philosophie erhalten. 
Universit~t Rostock: Prof. Dr. E b b i n g h a u s  (geb. 9. I I .  85) (Freiburg) hat  einen 

Ruf als Ordinarius fiir Phflosophie erhalten und angenommen. 
Priv.-Doz. Dr. B u r k a m p  ist zum nichtbeamteten aut]erordentlichen Professor flit 

Philosophie ernannt. 

Deutsche Philosophie im Urteil eines Amerikaners. In dem amerlka- 
nischen Journal  of Philosophy, Vol. XXVII ,  No. 6~ March ~3~ I93Ov P. I4I findcn 
wir einen Aufsatz yon S i d n e y  H o o k ,  Professor der New York University, mit dem 
Titel ,,Ein persSnlicher Eindruck yon zeitgenSssischer deutscher Philosophie". Der 
Aufsatz ist mit  groi3er Unbefangenheit und Offenheit geschrieben, und wir mSchten 
glauben, dab es uns Deutschen yon grot3erri Wert  sein kann~ die gedankliche Haltung 
deutscher Philosophie und ihre Stellung im Universit~tsleben einmal in der Auf- 
fassung eines Ausl~nders gespiegelt zu sehen. Wlr mSchten deshalb Ausziige aus 
H o o k s  Aufsatz hier wiedergeben~ nacbdem wir die freundliche Erlaubnis des Ver- 
fassers dazu eingeholt haben; zugleich mSchten wir damit Anregung geben~ den 
Aufsatz H o o k s  in seiner ausfQhrlichen Fassung im Original nachzulesen. 

H o o k  beginnt mit  einem persSnlichen Bekenntnls t in dem er sich als ein Ver- 
ehrer deutscher Philosophie seit seinen Jugendjahren zu erkennen gibt. Naehdem 
er nun endlich Gelegenheit hatte,  an deutschen Universit~ten zu arbeiten, ffihlt er, 
dab das Ergebnis nicht so sehr ein kliiger-werden gewesen ist~ als vielmehr ein besseres 

6* 
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Verst~ndnis ffir deutsches Leben. Er  ha t  gesehen~ dai3 in diesem Leben Philosophle 
eine eigentfimliche RoUe spielt; Philosophie ist dem Deutschen Nationalseelsorge~ 
eine Laien-Religion. Lassen wit ihn selber spreehen: 

,,Die deutsche Philosophie yon heute ist nicht so dramatisch wie die deutsche 
Politik oder so sch6pferisch wie die deutsche Wissenschaft. Aber was ihr fehlt an 
dramatischer Wirkung und intellektueUer Klarheit~ wird ausgeglichen dutch die 
Ffille ihrer Interessen und die Leidenschaftlichkeit ihres Denkens. Akademisch 
gesprochen, ist  Philosophie in Deutschland nicht bloke Weisheitsliebe oder Gerichtet- 
heit auf die Methode~ sondern sie wird im ganzen als eine Lehre oder ein System 
yon Lehren angeseben~ das unterrichtet werden kann als ein Wissenszweig~ der ebenso 
einen Teil des unerl~t31ichen Minimums yon Universit~tswissen vorstellt wie Sprachen 
und Mathematik. Nut  wenige Studenten der Biologie~ der Ingenieurf~eher, der 
Geschichte, der Jurisprudenz ffihlen sich in der Vollendung ihrer Fachstudien be- 
friedigt, wenn sie nicht eine Vorlesung fiber Naturphilosophie oder Philosophie der 
Technik oder Geschichtsphilosophie oder Reehtsphilosophie gehSrt haben. Diese 
Kurse werden oft verlangt. Es ist  nur ein kurzer Schritt yon derartigen Gegen- 
st~nden~ welche noch einige direkte Beziehungen zu den Faehdiszipllnen enthalten~ 
zu allgemeinen Vorlesungen fiber systematische und historische Philosophie. H~iufiger 
noch w~hlen die Studenten die letzteren Kurse vor den ersteren. In den grSt3eren 
Universit~ten sind die einffihrenden Vorlesungen fiber Ethik,  ~sthet ik  oder zeit- 
gen~ssische Philosopbie~ die yon den beliebteren Lehrern gehalten werden, yon 5oo 
his 6oo Studenten besucht. Abet Philosophie is t  nicht nur  ein Tell des Universit~ts- 
studiums, es ist  vielmehr ein bevorzugter Teil - -  bevorZugt in dem Sinne, dat3 der 
Student sie als wesentlich ffir den Kulturstand und die letzte Bedeutung seiner 
Berufst~tigkeit ausieht. Es gab eine Zeit in Deutsehland~ zu der, wie F. A. L a n g e  
gelegentlich bemerkt, kein Chemiker eine Vorschrift ausffihren konnte~ ohne an die 
Beziehung zwischen seiner T~tigkeit und dem fibrigen Weltall  zu denken. Diese 
Formulierung trlfft zwar nicht mehr genau in den heutigen Tagen der Amerikani- 
sierung; aber wir leben nun einmal in einer Welt, in welcher Menschen dutch Vor- 
sehriften geheilt werden~ und es gilt als ausgemacht~ dab diese Tatsache nur durch 
eine Philosophie erld~rt werden kann. Wenn ich sage~ da~ die Studenten in einer 
ganz bestimmten Einstellung zur Philosophie erzogen werden~ denke ich an die 
einffihrenden oder abschliet]enden Bemerkungen verschiedener Professoren der 
Biologie oder Theologle oder irgend anderer F~cher, in welchen sie~ oft mi t  ironischer 
HSfliehkeit~ aber h~ufiger mit  offenkundiger Aufriehtigkeit, die Grundprobleme 
ihres eigenen Faches ihren philosophischen Kollegen zuweisen. ,~Das wollen wit 
studieren" hSrte ich einen Vortragenden fiber medizinische Physiologie sagen~ indem 
er auf ein gros Wandbild des menschlichen KSrpers zeigte, ,,abet Wenn sie wissen 
wollen~ was der Mensch ist, mfissen sie unsere Freunde~ die Philosophen~ fragen". 
Und der Student der Medizin oder Biologie fiihlt~ dai3 er die Physiologie yon etwas 
studiert~ dessen Natur  nut  der Philosoph kennt. ,,Ob wir dies ein Gesetz nennen 
kSnnen oder nicht" fief ein gl~nzender NationalSkonom in Heidelberg aus~ ,,h~ngt 
davon ab z was der Philosoph sagt"~ und aller Wahrscheinliehkeit naeh ist  damit  
der angehende NationalSkonom iiberzeugt~ dai3 der Philosoph der Mann ist, um 
die Frage ~wann ist eine Wissensehaft eine Wissenschaft ?" zu beantworten. Sollte 
der Student~ nachdem er dies yon den Fachwissenschaftlern gehSrt hat, noch an der 
Schiedsrichterrolle des Philosophen zwelfeln ffir Gegenst~nde~ yon denen er wenig 
weit3~ dann werden seine letzten Zweifel dutch den Professor der Philosophie selbst 
beseitigt. Der typische deutsche Philosophieprofessor ist, wenn er yon Fachwlssen- 
schaft spricht~ darauf eingestellt, ewige Wahrheiten fiber jede beliebige Wissenschaft 
zu sagen~ gleichgfiltig wie ihre besonderen Resultate jemals ausfallen mSgen. Die 
Wahrheit  des Fachwissenschaftlers ist nur provisorisch, die Wahrheit  des Philo- 
sopher h deduziert aus der Idee der Wissenschafta ist endgiiltig und absolut. Warum 
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sollte sich dann der Philosoph~ der iiber Wissensehaft spricht~ die Mfihe machen, 
s ich  mit  diesen provisorischen Resultaten bekannt  zu machen? Und sehr oft tu t  er 
es auch nieht, indem er das bon-mot Hege l s  bestatigt, tines deutschen Philosophie- 
Professors, der wirklich wuSte, wovon er spracht als er sagte ,,Wovon man am 
wenigsten weiit, kann man am siehersten sein". Wenn der Student in seinem Glauben 
an die Sieherheit mad 0berlegerrkeit der Philosophie jemals ersch~ittert wird, ge- 
schieht dies nicht durch die Bemerkungen anderer - -  (die Physiker, die die exaktesten 
Kenntnisse haben~ sind die unbotm~gigsten), sondern es gesehieht dutch die Ent-  
deckung, dab unter den Philosophen selbst keine Lrbereinstimmung in bezug auf 
die ,,Gewis herrscht; dab die vielen ewigen Wa~rheiten~die yon verschiedenen 
Propheten versehiedener Absolutheiten ver l~ndet  w'erden, nicht alle zugleich wahr 
sein k~nnen. Und er bemerkt erstannt, dab der gegensei~ige ~rorwurf der Ketzerei 
um so seh~rfer erhoben wird= je mehr t in  System ewiger Wahrheiten dem andern 
~hnelt. Psychologismus und Historismus sind die mildesten Epitheta= die t in  
idealistiseher Philosoph einem irrenden Bruder an den Kopf wirft." 

H o o k  ffihrt welter aus~ dab die deutsche Philosophie~ yon wenigen Ausnahmen 
abgesehent eine groSe idealistische Familie bildet, yore scharfsten Solipsismus bis 
zum extremen logisehen Absolutismus. Die Unterschiede der einzelnen Richtungen 
werden seh~irfer empfunden als sie objektiv sind. Er  fahrt  dann  fort:  

,,Fiir jemandt der nicht in Deutschland gehoren und erzogen wurde, liegt 
etwas Bedrtiekendes in dem Charakter des deutschen philosophischen Idealismus. 
Der Idealismus wird als etwas sehlechthin Gesichertes angesehen~ nicht  als e ine  
yon verschiedenen logischen M~glichkeiten~ vielmehr als ein nationales Gut, das 
strahlende Juwel in Deutschlands lcultureller Krone. Abgesehen yon dem Urtcil 
tier katholischen Philosophen und einiger wenige isolierter Denkert gilt er nicht 
mehr als t in  bez~eifelbarer Gedanke. Es gibt nur noch eine Frage, welchen Typus 
yon Idealismus man annehmen soll~ und welche bcsondere ~quance in Lehre und 
Sprechweise man heransarbeiten soll. Werm jemals t in  Argument vorgebracht wird~ 
ist es gew~hnlich das Argument des ,,egozentrischen Vorurteils". Was den Mate- 
rialismus anbetrifft - -  das ist  ein Schimpfwort geworden. Dem Naturalismus ~st 
es kaum besser gegangen. In einer Diskussion fiber die Folgerungen einer Lehre 
fief der Professor aus ,,abet, ratine Herren, das ist Naturalismus";  u n d e r  wollte 
seinen H6rern damit  sagen, dab die in Frage stehende Position damit  ad  absurdum 
gefiihrt sei. Naturalismus heittt Locke und t in  leerer Geist oder John Stuart  Mill 
und die M~glichkeit= dab 2 + ~ = 5 ist. Materialismus heiBt Bilchner, Haeckel= 
Marx und Revolution , , i iberhaupt".  Alle andern Formen yon Matetialismus und 
Naturalismus, so behauptet  man~ k6nnen the0retisch auf diese zuriickgeffihrt werden; 
aber wenige sind bek~mnt mit  anderen Formen~ und noeh weniger wird der Versuch 
gemacbt~ die Zurfiekfiihrung durchzuffihren, ausgenommen durch philoSophisches 
Dekret. Arbeit dieser Art  gilt als verlorene Liebesmfih~ seit K a n t  jeden miJglichen 
Typus yon Naturalismus direkt und indirekt widerlegt hat. 

Ohne historische Vorg'~nger zu sein~ bedeutet in Deutschland soviel wle ohne 
Heimat zu sein, ein Fremder im Reiche des Geistes. Jeder ist  bemfiht zu zeigen~ 
dab seine Ansichten nicht nur vertr~glich sind mit  dem Gedanken seiner Vorg~nger~ 
sondern diese erst vervollst~ndigen und zu roller Bltite bringen. Infolgerlessen ist 
das Studium der Geschichte der Philosophie und ihre Neuformulierung die Haupt- 
t~tigkeit akademischer Philosophen. Die Probleme tier Philosophie pflegt man in 
Begriffen ihrer Geschichte darzulegen, nicht in Begriffen ihrer Logik. Andere Wege 
der Behandlung yon Problemen k~nnten die Autonomie ~ t in Zanberwort - -  tier 
Philosophie untergraben. Wfirde eine Diskussion z .B.  des Raumproblems etwas 
anderes bringe,n, als die Gesehichte dessen, was die Philosophen d a ~ b e r  gesagt 
haben, oder als unsere Wahrnehmung yore Raum, so k~nnte das ja  schon diejenigen 
Studenten, die ein birchen yon Physik verstchen~ zum Seharren mit  den Ffiflen 
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veranlassen [auf diese Weise driicken deutsche Studenten ihre Miflbilligung oder 
ihrc Entti~uschung fiber einen Unsinn (Bull) aus]. Andererseits mu6 man bedenken, 
dab die solideste Arbeit auf dem Feld der Geschichte der Philosophie yon deutschen 
Gelehrten gemacht worden ist. Hier liegt gewShnlich ihr Bestes. Ihre Gelehrten- 
schaft hat  keine Lficke. Der Charakter ihres schSpferischen Dcnkens besteht, sei 
es zum Guten oder zum BSsen, gcwShnlich darint dab sie zeigent wie die Philosophen 
der Vergangenheit immerfort fiber die Problcme der Gegenwart gesprochen haben, 
oder wie sie vorweggenommen haben, was der Autor nun endgiiltig formuliert. 
Jeder Wechsel zeitgenSssischer Sozialinteressen bringt cinch ncuen Schub historischer 
Untersuchungen mit sich. Aber ein grot3er Gelehrter ist nicht  notwendig ein grot~er 
Denker. Den Tatsachen nach ist er es selten. Und die deutsche Philosophie in ihrer 
so erdrfickend historischen Einstellung neigt sich einem Konservatismus in Intercsse 
und Ausblick zu, wie er mit soleher Gcistesrichtung verbunden ist. Histotische 
Einstellung bedeutet oft, ein Problem genetisch aufzulSsen und daffir ein neues 
Problem genetischer Art  tibrig zu lassen, bedeutet nicht so sehrt auf eine Prfifung 
der Bestiindigkeit und Begriindetheit yon Ideen gerichtet zu seint als vielmehr eine 
plausible Erkl~rung f fir ihr Auftreten zu suchen und damit das Problem in dem 
Wirrwarr yon Meinungen anderer zu verlieren. Zuviel Zeit wird aufgewandt~ um 
die Ideen ~r Philosophen zu vergleichen und zwisehen ihnen Parallelc zu ziehen. 
Die implizite und fragwfirdige Voraussetzung hinter all dem ist, dab jeder Phi!osoph 
die Werke jedes andern gelesen hat. Dies und die folgende Definition yon Originaliti~t 
bei historlschen Untersuchungen, die ein beriihmter Gelehrter in einer Vorlcsung 
fiber die Geschichte der Geschichte Cter Philosophie gab, beleuchtct die Situation. 
,,Historische Otiginaliti~t", sagte er, ,,besteht darin, Verbindungen zu suchent wo 
niemand sie vorher vermutet hat te".  

Was den fremden Studenten in Deutschland fiberrascht, ist, dab dieses histo- 
rische Interesse sich nicht nennenswert auf die zeitgenSssischen Gedanken anderer 
Lfinder ausdehnt. Die Insularitgt d.eutscher Philosophie land ihrcn sichtbaren Aus- 
druck in der naiven Erkl~rung eines Privatdozenten~ dab die Gcschichte der Philo- 
sophie seit K a n t  mit der Gescklchtc der deutschen Philosophic zusammenfaUe. 
Die philosophischen Schriften yon B e r t r a n d  R u s s e l l  sind erst neuerdings ein- 
geffihrt worden (yon den wissenschaftlich EingesteUten); A l e x a n d e r  und W h i t e -  
h e a d ,  D e w e y  und S a n t a y a n a ,  sind seltcne Namen; B e r g s o n  wird in manchen 
Kreisen noch als dcr letzte Widexhall yon S c h e t l i n g s  EinfluB in Frankreich aa- 
gesehen; nur die gegenw~rtige Emigrantenschule der russischen Philosophic ist 
bekannt, wi~hrend W i l l i a m  J a m e s  der einzige bckannte amerikanische Philosoph 
zu sein scheint - -  u n d e r  wird 5fter ,,abgelehnt" als gelesen. Ich habe viele Ab- 
lehnungen des Pragmatismus in Deutschland gehSrt. Die meistcn yon ihnen waren 
Variationen fiber das Theraa, daB der Meusch zu etwas HSherem geboren sei, als um 
seinen Magen zu ffillen. Einmal versuchte ich einem Dozenten nach der Vorlesung 
zu erklAren, dab die Pragmatistcn unter dem Wort  ~,praktisch" nicht das meinen, 
was er glaubte. Ich rout3 bekennen, dab seine Antwort reich verblfiffte. ,,Nun," 
Iief er mit mildcstem L~cheln aus, ,,wenn sic das nicht meinen, dann sind sie cben 
keine Pragmatisten. Das ist alles." 

Neben ihrer VoreingenommenJaeit fiir historische Dingo und ihrcr nationalen 
Insulariti~t besteht noch ein anderer Zug in der gegenwiirtigen dcutschen Philosophic, 
der noch schwerer zu verstehen ist. Ausgenommen die Neu-Kantianer und die 
positivistischen Schfiler yon M a c h  sinc! alle Schulcn fiberraschend glcichgfiltig gegen 
die Methoden und Resultate der modernen Physik. Deutschland ist  die Heimat 
eiuer h6chst revolutioniiren Entwicldung in der Atomphysik, abet in den philo- 
sophischen Kreisen yon England und Ametika haben die Arbeiten yon P l a n c k t  
H e i s e n b e r g ,  S c h r S d i n g e r  u. a. mehr Aufregung verursacht als unter den deut- 
schen Philosophen im aUgemeinen. Sogar das Interesse an der Relativiti~tstheorie 
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erstarb, nachdem einige ungeduldige Physiker den Philosophen ldar gernaeht hatten~ 
dab es sich hier urn eine Rdat iv i tg t  der Kfirper und nieht der Geister handele, und 
dab abgedrosehene erkenntnistheoretisehe Betraehtungen far die Diskussion sehlirnmer 
als nutzlos seien . . . . . .  Die Haltung des deutsehen Philosophen der Faehwissen- 
sehaft gegentiber ist nieht irnrner eine gleiehgiiltige. Sie ist hgufig eine often feind- 
sdige. Der Philosoph glanbt, daft er far aUe, Physiker eingesehlossen, Sehule halten 
rnasse~ und weist die Zurnutung zuraek, dab er bei den Physikern in die Sehule gehen 
und urnlernen masse in allern, was er fiber Kansalit~tt, Raurn~ Zeit und die Natur  
yon Systernen welt. Ieh habe yon rnehreren F~illen gehtirt, in welehen Vorsehl~tg% 
Lehrstiihle Philosophen anzubieten, deren Hauptinteresse in der Philosophie der 
exakten Wissensehaften lag, "con den rnehr tradit iondl eingestellten Kollegen heftig 
bekiirnpft wurden; aber in Beispielen dieser Art  kt~nnen die wirkliehen Motive aus 
guten Granden nut  sehwer atffgedeekt werden. Gelegentlieh~ und nieht sdten~ h6rt 
man~ daB faehwissensehaffliehe T~itigkeit als ein Hindernis far ~h~here" philo- 
sophisehe Einsieht angesehen wird. Urn so st~irker jedoeh ist  das Interesse an den 
Sozialwissensehaften oder Geisteswissensehaften. In ihrern gegenw~trtigen Stande 
erfordern sie keine Meisterung sehwieriger Gegenst~nde~ und in dem Grade, in dern 
sie teehniseher werden (wie in der Nationalt~konomie), gem das Interesse der Philo- 
sophen zuriiek . . . . . . .  

Die deutsehen Philosophen sind stolz auf ihre Hingegebenheit an philo- 
sophisehes Leben und das philosophisehe Ideal der Objektivit~tt. Und niernand 
kann dern einzigartigen Eifer seine Bewunderung versagen, rnit dern jangere Leute~. 
die oft unbesoldete Dozenten his fiber das mittlere -&lter hinaus bleiben~ ihr erhabenes 
Arnt des Lehrens nnd Forschens verriehten. Nieht nut  die Studenten leben an der 
~tuBersten Grenze aller Bequernhchkeiten~ sondern vide yon ihren Lehrem ebenso, 
Ieh habe oft gewanseht~ dab der Generalagent der Alliierten Reparationskornmission 
eine Zeit lang unter den grmeren Studenten und Dozenten leben und mit  ihnen 
Tisch und Wohnung teilen sollte. Man warde dann weniger yon Verpfliehtungen 
und rnehr von Unterstatzungen reden. Manehe Privatdozenten leben nieht nut  f a r  
die Philosophie, sondern~ naeh ihrern Aussehen zu urteilen~ seheinen sie y o n  der 
Philosophie zn leben". 

Weiterhin fahr t  H o o k  aus, dab die gewollte Strenge und Saehliehkeit deut- 
seher Philosophen bedauerlieherweise vidfaeh dureh gewisse auBerphilosophisehe 
Motive beeintr~iehtigt wird, ohne dab dies imrner bewuBt wiirde. Er  nennt  als solche 
Motive rdigi~ise Gebundenheit~ Enge des politisehen Blieks und rassenmaflige Vor- 
urteile. An den SehluB s td l t  er eine Sehilderung des deutsehen Universitatsbetriebs 
in der Philosophie: 

,,Philosophisehe Vorlesungen werden gew~hnlieh in gros Htlrs~tlen gehalten, 
aus dern eirdachen Grunde, well so vide Studenten hinkornrnen. Obgleich der Besueh 
ganz freiwillig is h fehlen wenige. Manehrnal ist die in tdlektudle  Qualit~tt der Vor- 
lesungen der Grund far den Besueh der Studenten und ihr unerrnfidliehes Interesse z 
aber irn ganzen is t  es die dramatisehe Qualit~tt einer ,,Vorstellung", die am rneisten 
anzieht. Schlagende Gesten~ errnahnende T~ne~ flieBende Perioden und leiden- 
sehaftliehe Bekenntnisse rnaehen sehr oft das Katheder zur  Kanzel . . . . .  Es ist 
fast unverrneidlieh ft~r den Philosophen~ auf diese Mit td  zu verfallen~ urn die Auf- 
merksamkeit anzuspannen, denn es ist  absolut kein Geben und Nehrnen wahrend 
der Vorlesung. Die Studenten werden angeredet, angedonnert, angefleht oder unter- 
halten,, niernals abet eingdaden, Einw~tnde vorzubringen . . . . . .  Es ist die all- 
gerneine Auffassung, dab die Vorlesung der Ort far den Vortrag ist~ das Seminar 
far die Diskussion. Abet die philosophisehen Seminare sind gewShnlieh aberf(illt 
und werden in der Weise gefahrt~ dab zuerst ein Student, der Referent~ eine Vor- 
lesung hal h der dann eine andere Vorlesung yon seiten des Professors folgt~ oder 
bestenfalls einige ungeffihrte 2 unzusamrnenh~tngende Fragen yon seiten der Studenten. 
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Die Sokratisehe Methode~ soweit sie iiberhaupt benutzt  wird z wird von den Nieht- 
Philosophen benutzt~ Was der Student in einem Jahre hiSrt~ kann er im n~ichsten 
Jahre lesen. Dadureh erkl~irt sich~ warum in Deutschland j~ihrlich mehr philo- 
sophisehe Bfieher publiziert werden als im ganzen tibrigen Europa. Wenn .ein 
Professor lehrt~ mut~ er vorlesen; wenn er vorliest~ mut3 er lesen~ werm er liest~ mut3 
er geschrieben haben. Da der wahre Philosoph Vorlesungen fiber alles hiilt~ yon de r  
Religion his zur Logik~ ha t  er in seinem Schreibtisch stets eine Anzahl fertiger 
Manuskripte. G~ibe es nieht periodische Krisen im Buchhandel~ d a n n  wtirden die 
deutschen Philosophen noch h~ufiger als bisher schon der Versuchung~ zu pub!i- 
zieren~ nachgeben." nWarum sehreiben die amerikanischen Philosophen nicht mehr ~" 
wurde ich oft gefragt, a~Weil sie lehren"~ war eine der Antworten~ die ich gab. Abet  
sie wurde selten verstanden. 

Doch trotz der Tatsaehe~ dat3 amerikanisehe Philosophen lehren~ w~ihrend 
deutsche Philosophen lesen 2 ist  der deutsche Student mehr an Philosophie inter- 
essiert als der amerikanischel Student. Das Interessr ist  auch andauernder~ es 
hinterliit3t eine dauernde Wirkung auf seine Person und seine Denkweise. Es gibt  
eine groi3e Zahl deutscher Studenten~ fox welehe die Begriindung des moralischen 
Gesetzes oder die Philosophie nationaler Selbst~indigkeit oder die Prinzipien poli- 
tischer Kontrolle ebenso wiehtige Themen scheinen~ wie es Fut~ball und Prohibition 
fiir amerikanisehe Studenten sind. Warum dies so ist~ weiB ich nieht. Vielleicht 
ist  es teilweise der St~rke einer Sozialen und akademischen Tradition zu verdanken~ 
dab die deutschen Studenten im allgemeinen reifer und vorsichtiger ausgewghlt sind. 
Ich kann mir wohl vorsteUen~ was ein typischer deutscher Student dem allgemeinen 
Charakter der amerikanlsehen Philosophie vorzuwerfen hiitte. Wenn ich nach Aus- 
spraehen mit  einigen Austauschstudenten urteilen daft z so wiirde er uns Mangel an 
Ernst  und Tiefe vorweffen. Aber die Irehler der amerikanischen Philosophie sind 
nicht die lrehler der deutschen Philosophiej so dab jeder yon dem andern Iemen 
kann. Ich ftirchte jedoch sehr x dab wenige deutsche Studenten das als Fehler zu- 
geben wtirden~ was ich so genannt habe. Es seheiut sogar~ dab sie die Art  ihres 
Unterrichts lieben und dabei gedeihen. Nut  einmal h~rte ich bei Gelegenheit eln~s 
rhetorischen Ausbruehs in einer Vorlesung fiber Hege l  2 vcie ein Student vor sich 
h~nmurmelte ~Quatseh mit  Tunke" (das deutsche )kquivalent f(ir napplesauee"). 
Und er erwies sich naehher als expatriierter Russel 

Sollt~ ein amerikanischer Student wenigstens ein Jahr  in  Deutschland ver- 
bringen~ wenn er kann ? Auf alle F~lle. Sein Leben wird dadurch in mehreren Be- 
ziehungen reicher werden. Eins jedoch sei ibm voraus gesagt. Fiir jemand~ der in 
der analytischen Tradition amerikanischer und englischer Philosophie aufgewaehsen 
ist, ist mehr echte Philosophie yon Deutschlands Naturwissenschaftlern~ Jurlsten~ 
Psychologen und Soziologen zu lernen als ~ mit  wenigen Ausnahmen ~ yon 
Deutsch~ands Philosophen." 


