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Die Mappe enthilt Ansprachen, die ich bei Weih- 

nachtsfeiern der OAG gehalten habe, Bilder aus der alten 

Zeit unserer Gesellschaft, verbunden mit Reflexionen 

iiber die Gegenwart und der Erinnerung an schine 
deutsche Gedichte. Die Herausgabe geschieht auf 
Waunsch vieler Mitglieder. Beim Lesen sollte man sich ge- 

genwirtig halten, daB diese Reden gesprochen und beim 

Schein der Lichter des Christbaums gehort wurden. 
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Wieder feiern wir Weihnachten im eigenen Hause und er- 
innern uns an die alten Zeiten der OAG, von der wir viel 

gehort haben. Im Jahre 1873 hatte die neue Gesellschaft 
fur Natur- und Volkerkunde noch kein eigenes Heim, 
und es ist anzunehmen, dal die erste Weihnachtsfeier, 

wenn es liberhaupt eine gab, im Klub Germania in Yoko- 

hama stattfand, aber das ist nicht aktenkundig. 

Wie sah es vor hundert Jahren in Japan aus? Tokyo, 

das damals offiziell schon so hie3, aber allgemein immer 

noch Edo (Yedo) genannt wurde, war eine mittelalter- 
liche japanische GroBstadt, ein Meer niedriger kleiner 
Hiduser mit kleinen Giérten; hie und da ein groBer Tem- 

pelbau in einem Park. Die Eisenbahn nach Yokohama 
war gerade erdffnet worden und lief von Shimbashi nach 
Sakuragicho. Yokohama war eine neue, fiir Ausldnder an- 

gelegte Stadt, in der meistens junge Leute wohnten, denn 

die koniglichen Kaufherren von Bremen und Hamburg 
reisten nicht selbst in den wilden Osten. Es war ja auch 

wegen des noch verbreiteten Fremdenhasses gefihrlich. 

Die jungen Ausldnder waren meistens beritten, aber ihre 

Bewegungsfreiheit war noch (aus Sicherheitsgriinden) 

auf das Gebiet zwischen Kawasaki und Kamakura be- 
schrinkt, obwohl es schon die neue Eisenbahnlinie gab. 
Das Pferd spielte immer noch eine gro3e Rolle. Das zeigt 

eine Anekdote aus dem alten Kobe, die uns Otto Refardt 
erzdhlt hat. Im deutschen Klub Concordia erschien ein 
junger Mann und fiihrte seinen Gaul an die Bar, wo er 

ihm aus dem Sektkiihler Wasser zu saufen gab. Als sich 

andere Mitglieder beschwerten, zeigte er auf ein Schild 

tiber der Bar: “Das Mitbringen von Hunden ist verbo- 



ten”. Er sagte “Von Pferden steht hier nichts”. Ubrigens 
scheint in der alten OAG in Tokyo auch unter den Diplo- 

maten und Gelehrten ein derb-burschikoser Ton ge- 

herrscht zu haben. 
Aber auch das Leben in Deutschland, besonders in 

den kleinen und mittleren Stddten, war vor hundert 

Jahren noch ziemlich b#uerlich. Mein GroBvater, Chef- 
arzt eines Krankenhauses in Freiburg, ging noch in 
hohem Alter den weiten Weg von seinem Hause in der 
Vorstadt zum Krankenhaus in der Altstadt zu Fuf3 und 
besuchte seine Patienten im Schwarzwald zu Pferd, 

obwohl er natiirlich einen Wagen und Kutscher hatte. 

Mein Vater ging vor hundert Jahren gerade in die Volks- 

schule, wo in seiner Klasse 90 Kinder waren. Einmal 
fehlte er und brachte am nichsten Tag folgende Entschul- 
digung mit: “Mein Sohn konnte gestern wegen eines Fa- 

milienfestes nicht in die Schule gehen.” Der Lehrer 

fragte freundlich: “Was war das denn fiir ein Familien- 
fest?” Der Kleine antwortete prompt: “Wir haben ein 

Schwein geschlachtet.” 

Ja, das Leben war damals noch recht bduerlich. 

Wenn der Winter vor der Tiir stand, muf3te der Keller ge- 

fiillt sein. Geniigend Brennholz, Kartoffeln, Sauerkraut, 
ein FiBchen Wein, moglichst eigenes Gewichs, - und da 

wurde eben auch ein Schwein geschlachtet, und die Met- 
zelsuppe war ein groBes Fest, wie ich mich noch aus 

meiner eigenen Kindheit erinnern kann. 

Mein Vater besuchte am ersten Weihnachtsfeiertag 

seine GroBmutter, eine Dame aus der Biedermeierzeit. 

Bei ihr gab es keinen Christbaum, sondern an der Wand 
des Salons stand, mit Tannenreisern und Wachslichtern 

geschmiickt, eine riesige Krippe, die ich spiter im Hause 
einer GroBtante bewundern konnte: Zierliche Puppen 
mit hiibschen Wachsgesichtern; die heilige Familie im 
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Stalle zu Bethlehem, die Hirten auf dem Felde mit wolli- 

gen Schifchen, der Engel und die heiligen drei Konige 

mit Gefolge, im Hintergrund die Burg Jerusalem, und in 

einer Felsenspalte ein uralter Einsiedler in seiner Klause. 

In der Schule sagte man, der Christbaum sei eine uralte 

germanische Sitte, aber der junge Goethe sah 1770 im 

ElsaB zum ersten Mal einen Christbaum. Die uralte Sitte 

ist wohl eine romantische Fiktion, aber die historische 

Faktizitdt verliert an Weihnachten ihre Bedeutung. Das 

deutsche Volk zeigt in vielen Liedern sein tiefes Mitge- 

fithl mit der jungen Mutter, die im kalten Winter ihr Kind 

in dem drmlichen Stall zur Welt bringen muf3te. 

In vielen Jahrhunderten hat die Phantasie des Volkes 

am Bild der deutschen Weihnacht geschaffen, und auch 

wir erzdhlen unseren Kindern vom Christkind oder vom 

Weihnachtsmann. Und die Kinder selbst, wenn sie es 

auch schon lingst anders wissen, tun so, als ob sie daran 

glaubten; sie spielen mit. Weihnachten ist ein Bild, das 

uns ins Herz tief eingezeichnet ist. Die geschichtliche 

Wirklichkeit kiimmert uns wenig. 

Da ich nun schon einmal von meiner Familie gespro- 

chen habe, mochte ich noch etwas von meinem Onkel er- 

zihlen, der in den Neunziger Jahren des letzten Jahrhun- 

derts in der OAG oft den Weihnachtsmann machte und 

auch sonst eine bekannte Personlichkeit war. In den alten 

“Mitteilungen” der OAG gibt es zwei Aufsitze von ihm 

(urspriinglich Vortrige): einen iiber die Falkenjagd in 

Japan, und einen iber japanische Waffen, wobei der 

Bogen eine groBe Rolle spielt, der heute nur noch als 

Sportgerdt bekannt ist. Da er gerade diese Themen 

wihlte, ist verstandlich, wenn man weil3, daB3 er Haupt- 

mann in einem wiirttembergischen Artillerieregiment ge- 

wesen war und dann die Firma Krupp in Japan vertrat. Er 

hatte als Offizier den Abschied genommen, weil er eine 
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Ténzerin heiraten wollte, was damals mit der Standesehre 

eines Offiziers unvereinbar war. Mein Vater, der sonst 
nicht besonders gut mit seinem ilteren Bruder Albert 

auskam, rithmte das immer sehr; denn er schiitzte seine 

liebenswiirdige, zierliche Schwigerin Flora. Ein badischer 
Staatsminister, Freund unseres GrofBvaters, empfahl der 
Firma Krupp den Hauptmann a.D. Albert Schinzinger, 
und er karg im Auftrag Krupps zuerst nach Amerika, 
dann nach Agypten und zuletzt nach Japan, wo er groflen 
Erfolg hatte, da man in der Meijizeit gute Waffen 
brauchte, um sich gegen die westlichen GroBmichte zu 
behaupten. 

In Tokyo kniipfte er Beziehungen zu hohen Militirs 
an und zog sich, wenn es zu einem Kauf kam, vornehm 
zurlick, denn die kaufminnischen Abschliisse wurden 
durch die Firma Illies getitigt. Dabei kam er aber nicht zu 
kurz; denn er kehrte 1904 als reicher Mann in unsere Va- 
terstadt Freiburg zuriick. In Japan scheint er nicht gespart 
zu haben. Ich horte hier viel iiber sein gastliches Haus. 
Als Beispiel mochte ich nur die folgende Anekdote wie- 
dergeben, die ich in Yokohama von einem schwibischen 

Landsmann meines Onkels horte. 
Einmal hatte der Hauptmann Schinzinger vornehme 

Giste eingeladen, darunter einen Prinzen. Er befahl 
seinem Koch, am Vortag genau das gleiche Diner zu 
machen, als Hauptprobe sozusagen. Da aber Onkel 
Albert und Tante Flora zu einer wichtigen Einladung aus- 
gehen muBten, bat er seinen jungen schwiibischen Lands- 
mann, die Probe abzunehmen und genau darauf zu 
achten, daB alles klappte. So ging dieser also in die Schin- 
zingerische Villa und wurde in den Salon gefiihrt, wo im 
Kamin ein behagliches Feuer prasselte. Kaum hatte die 
Stutzuhr auf dem Kaminsims 7 geschlagen, da 6ffneten 
sich die Schiebetiiren zum Speisezimmer, und der Boy 
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number one erschien in Kimono und Hakama und sagte 
auf Deutsch: “Es ist serviert.” Der einsame Gast wurde 
an die mit gutem Linnen, feinem Porzellan und viel 
Silber gedeckte Tafel fiir zwolf Personen gefiihrt, ein an- 
derer Boy servierte Vorspeisen, wihrend ein dritter den 

Sherry einschenkte. Beim Schein der vielen Kerzen in sil- 

bernen Leuchtern aB der schweigsame Gast, unbekiim- 

mert um die elf leeren Stiihle, Gericht um Gericht, Wein 

um Wein. “Und”, so fuhr der Erzihler (nach 40 Jahren 
immer noch aufgeregt) fort, “nachdem ich mich an all 
den guten Sachen sattgegessen hatte, kam noch ein Ha- 

senbraten. Und ich ess doch Has ums Lebe gern! Da hab i 
vor lauter Zorn des ganz Hisle aufgfresse.” 

Der Enkel des berithmten Dr. Bilz schenkte mir vor 
seinem Tode eine kleine Silberplatte, auf der ein Dank- 

brief meines Onkels an den Arzt Dr. Bilz eingraviert war. 

“Die schrieben damals auf Silber”, sagte er. Ich las. Es 
war ein Dank fiir drztliche Behandlung, und zwar in 
Versen. Es begann so: “Pereat der Tuberkel, das hunds- 
gemeine Ferkel!” Wie ich meinen Onkel kenne, war das 

silberne Poem von einem dicken Scheck oder einer Kiste 
Sekt begleitet. Fiir mich ist das Datum interessant, da es 

mein Geburtsjahr 1898 war. 

Als ich sechs Jahre alt war, kam der reiche Onkel aus 
Japan zuriick und baute in Freiburg am Lorettoberg eine 
schloB-dhnliche Villa, die den Namen “Villa Sakura” 

fiihrte. Im Vorgarten bliihten im April die japanischen 

Kirschbdume, und hinter dem Hause war der Abhang mit 

Azaleen bepflanzt, an die sich ganz unten ein Irisfeld an- 

schlof3, durch das ein kleiner Bach rieselte. Eingang und 
Halle waren mit japanischen Waffen und Masken ge- 

schmiickt; an der Wand standen kleine Bronzekanonen 

aus dem 17. Jahrhundert, und in einer Nische thronte ein 

riesiger vergoldeter Buddha. Aus Riicksicht auf die from- 
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men Freiburger Biirger brachte der Onkel spiter vor dem 
Gotzenbild einen schénen Vorhang an. 

Unter alten Papieren fand ich das gedruckte Menii 

zum Festmahl, das der japanische Ehrenkonsul Schinzin- 
ger im Jahre 1910 anldBlich das Geburtstages S.M. des 
Kaisers von Japan gab. Um Ihnen den Mund nicht wissrig 
zu machen, zihle ich die Speisen und die dazu gehdren- 

den Weine nicht auf, sondern erwéhne nur, daB zu jedem 

Gang das Musikstiick angegeben war, das dazu vom Frei- 

burger Stadtorchester gespielt wurde. 

Leider dauerte dieser Glanz nicht lange. Ein 
Schwindler, der im Mooswald bei Freiburg Ol gefunden 

zu haben behauptete, verschwand mit dem Vermogen 

meines Onkels. Er muBte die schone Villa und Stiicke 
seiner Sammlungen verkaufen. Bei Ausbruch des Krieges 

meldete sich der Onkel, groB3 und dick wie ein Sumo-tori, 

bei seinem alten Regiment in Ludwigsburg und tat als 

Major Biirodienst. Nach dem Kriege folgte er dem Bei- 

spiel des deutschen Kaisers und ging nach Holland, wo er 
den Rest seiner japanischen Sammlungen verkaufte. 

Aber bald kehrte er doch in die Republik zuriick, erhielt 

von Japan den Ehrentitel “Generalkonsul” und machte 
eine Firma “Albert Schinzinger & Co” auf und zog in 
eine elegante Etagenwohnung in der HindersinstrafBe ein, 
nahe am Reichstag. 

Dort besuchte ich den Onkel, als japanische Professo- 
ren mich aufforderten, als Lektor nach Japan zu gehen. 

Er horte mich ruhig an, schiittelte dann den Kopf und 
sagte: “Als Lehrer verdient man kein Geld.” Ich erwi- 
derte, ich wolle nicht Geld machen, sondern die Welt 
sehen. Das leuchtete ihm ein und er stellte mich dem ja- 

panischen Botschafter mit den Worten vor: “Mein Neffe 
ist in allem das Gegenteil von mir. Er raucht nicht, er 
trinkt nicht und studiert nur.” Der Botschafter sah von 
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meiner hageren Figur zu der umfangreichen Gestalt 

meines Onkels und reichte mir lichelnd die Hand. Bald 
kam vom Mombusho ein Telegramm an die japanische 

Botschaft in Berlin, man solle mit mir einen Vertrag 

schlieBen; das Reisegeld wiirde dann telegraphisch iiber- 

wiesen werden. Ich heiratete, und die Hochzeit war zu- 

gleich ein groBes Abschiedsfest. Aber mir war nicht wohl 
zu Mute. Das Reisegeld war nicht gekommen. Wenn es 

ausblieb, stand ich als Heiratsschwindler da. Aber gerade 
nach dem groBen Hochzeitsschmaus kam die Nachricht 

aus Berlin, daB3 das Geld eingetroffen war. Wir reisten 

iiber Heidelberg und Weimar nach Berlin, wo mein Onkel 
mir noch viele Empfehlungsbriefe gab. Dann ging es iiber 
Holland nach London, wo wir das japanische Schiff bestie- 

gen, das uns in vierzig Tagen nach Japan brachte. 

Da wir heute eine Weihnachtsfeier haben, mdchte 

ich noch aus meiner Kindheit von einem Nikolaustag be- 

richten, an dem der Onkel Albert als Nikolaus zu uns 
kam. Er hatte einen weillen Bart, eine hohe Bischofs- 

miitze und ein langes Gewand, vielleicht ein No-Kostiim. 
Er sah noch viel groBer aus als sonst und mit seinem Stab 

wirklich wie ein Heiliger. Mit ihm kam als Knecht Rup- 
precht sein japanischer Koch, ein kleiner beweglicher 
Mann mit einer Dimonenmaske, einer struppigen Perii- 

cke und einem Sack auf dem Riicken, aus dem spiter 

Apfel, Niisse und Lebkuchen kollerten. In der Hand 
schwang er drohend eine Rute. Mein kleiner fiinfjahriger 

Bruder erschrak sehr, als er merkte, daB alle seine kindli- 
chen Untaten dem Nikolaus bekannt waren; er rannte aus 

dem Zimmer, weil er unbedingt verschwinden mufte. 
Nach dieser kleinen Abschweifung komme ich 

wieder auf meine Ankunft in Japan zu sprechen. Am 1. 

September 1923, also an dem Tage, als das groe Erdbe- 
ben Tokyo und Yokohama zerstorte, fuhr unser weiles 
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Schiff ruhig in die blaue Inlandsee ein. Aus Nebelstreifen 
wurden da und dort griine, mit Kiefern bewaldete Inseln 
sichtbar. Ich erinnerte mich an das Lied von Hugo Wolff 

“Du bist Orplid, mein Land”. Wihrend unserer Trauung 
hatte mein Schwiegervater Variationen dariiber auf dem 

Harmonium improvisiert. Das Gedicht ist von Eduard 

Morike und lautet: 

Gesang Weylas 

Du bist Orplid, mein Land, 
das ferne leuchtet; 

vom Meere dampfet dein besonnter Strand 

den Nebel, so der Gotter Wange feuchtet. 
Uralte Wasser steigen 
verjiingt um deine Hiiften, Kind. 
Vor deiner Schonheit beugen 

sich Konige, die deine Wiichter sind. 
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1970 

Zur Abwechslung verfate ich einmal fiir unsere Weih- 
nachtsfeier ein Puppenspiel in Knittelversen. Leider war 
es fiir Weihnachten zu lustig, und fiir Fastnacht zu wenig 
lustig. So wanderte es in den Papierkorb. Aus der Erinne- 

rung mochte ich Thnen heute eine kleine Episode daraus 
in Prosa erzihlen: 

Kasperle und der Weihnachtsmann sitzen auf einer 

Bank vor dem verschneiten OAG Haus und unterhalten 
sich tiber diese merkwiirdige und bemerkenswerte Gesell- 
schaft. Kasperle erzdhlt von einem steinreichen Mann, 

der seiner Frau zu Weihnachten ein OAG Buch schenkte. 
Der Weihnachtsmann fragt, ob der Mann ein Mitlied der 

OAG war. Kasperle: “Nein, dazu war er zu geizig. Aber 

die OAG Biicher sind preiswert, und ein wissenschaft- 

liches Buch sieht im Salon immer gut aus.” Der Weih- 
nachtsmann will weiter wissen, ob denn die Frau mit 
diesem Geschenk zufrieden war. Der Kasperle lacht ver- 

schmitzt und sagt: “Das will ich meinen! Denn als sie das 
Buch aufschlug, lag immer zwischen zwei Seiten ein 

Hundertyen-Schein. Und das waren damals zweihundert 

Mark.” Der Weihnachtsmann schiittelt den Kopf und 
murmelt: “Was es nicht alles gibt!” 

Diese Episode, die wirklich passiert ist, erzihle ich 
nicht, um sie zur Nachahmung zu empfehlen, sondern 
weil sie zeigt, wie das weihnachtliche Schenken zur Prot- 

zerei entarten kann. 
‘Warum macht man denn eigentlich an Weihnachten 

Geschenke? Doch wohl aus Freude und Dankbarkeit fiir 
das grofle Geschenk, das die Menschheit in der ersten 

Christnacht erhalten hat. In meiner Jugend wurden nicht 
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nur die Kinder beschert. Auch die Kinder machten fir 
ihre Eltern kleine, selbstgemachte Geschenke. Man 

wollte in der Familie und unter Freunden Freude 
verbreiten. 

Alles Schone und Grof3e im Leben ist im Grunde ein 
Geschenk: Liebe, Talent und alles was die Erde uns 

bietet. Der Dichter Rilke sagt: “Wenn sich der Bauer 
miiht und erntet, - die Erde schenkt.” Aber was haben 
wir aus der schonen Erde gemacht? Man klagt iiberall 

iber die Umweltverschmutzung, aber mit Regierungser- 

lassen wird wenig geidndert, solange sich nicht die 

Menschen dndern. Jeder Einzelne muf3 wieder Achtung 

und Dankbarkeit fiir die Geschenke der schénen Natur 
lernen. Und eben die Adventszeit erinnert uns, wie sehr 

wir uns von der Natur und unserem Ursprung entfernt 
haben. 

In einem Gedicht von Eichendorff heif3t es: 

Nichtlich macht der Herr die Rund, 
sucht die Seinen unverdrossen, 

aber iiberall verschlossen 
trifft er Tiir und Herzensgrund. 

Und er wendet sich voll Trauer: 
Keiner ist, der mit mir wacht. 

Nur der Wald vernimmt’s mit Schauer, 
rauschet fromm die ganze Nacht. 

Auch unser Wald ist lingst ein wirtschaftliches Nutz- 
Objekt geworden, rationell angepflanzt, durchzogen von 
Autostrafien, auf denen das Nutzholz ahgefahren wird 

und Touristen durchgeschleust werden, die kein Ohr 

haben fiir das fromme Rauschen des Waldes. 
Da ist es kein schlechtes Zeichen, daB in vielen 

Lindern die Jugend opponiert und revoltiert. Oft sind es 

gerade die Kinder wohlhabender Leute, die gegen den 
materialistischen Geist der alten Generation polemisieren 

und eine radikale Umkehr verlangen, eine Riickkehr zu 

einfachem und naturnahem Leben. Leider ist auch damit 
nicht selten viel Ungesundes und sogar Inhumanes ver- 

bunden, wie bei allen Revolutionen. 
In diesem Herbst bekam ich Besuch von zwei jungen 

Leuten, Freunden von Freunden meiner Kinder. Er war 

Student, hatte einen blonden Bart und blonde Locken bis 

auf die Schultern, sie, auch Studentin, hatte offene 

blonde Haare bis zu den Kniekehlen. Beide trugen Sanda- 

len an den nackten Fiilen. Zuerst wullte ich wirklich 
nicht, was ich mit den langhaarigen Kindern anfangen 

sollte. Bald aber zeigte sich, daB sie nicht nur hiibsch, son- 

dern auch intelligent waren. Beide studierten Medizin 

und sprachen interessant von ihrem Studium und kritisch 

von der Geldschneiderei gewisser Medizinprofessoren. 

Was mich aber besonders fiir sie einnahm, war, daf3 sie 
mit wenig Geld und viel Verstindnis durch Japan reisten 

und wanderten. Sie iibernachteten in Jugendherbergen 

oder unter freiem Himmel und besuchten das offentliche 
Badehaus. Sie fanden in dem durch Tourismus verdorbe- 
nen Japan noch stille, unberiihrte Landschaften, be- 
freundeten sich ohne viel Worte mit den einfachen 
Menschen dort und horchten auf das fromme Rauschen 
der Kiefernwilder und die Brandung des ewigen Meeres. 

Bei allem Neuen dieser oppositionellen Jugend er- 

kennt man doch eine gewisse Tradition, wenn man an die 
Sturm- und Drangzeit des jungen Goethe denkt, oder an 

die jungen Romantiker, oder an die Jugendbewegung vor 

dem Ersten Weltkrieg. Alles geschichtliche Leben 

braucht Erneuerung, um nicht zu erstarren, und Tradi- 
tion, um nicht in Chaos zu zerflieBen. 
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Das gilt auch fiir die Geschichte der OAG und ihrer 

Weihnachtsfeiern. Seit 97 Jahren finden sich die Mitglie- 
der an Weihnachten zusammen, aber die Form der Feier 
war nicht immer dieselbe. Am Ende des letzten Jahrhun- 
derts, als die OAG noch eine Herrengesellschaft war, 

hatte die Weihnachtsfeier einen studentisch-burschikosen 
Charakter. Nachdem man gut gegessen und getrunken 
hatte, erschien der Weihnachtsmann. Oft war es mein 
wohlgenidhrter Onkel, der seinen Pelzmantel umgekehrt 

anzog und seine Pelzmiitze aufsetzte. Er trug einen 

langen, weillen Bart und auf dem Riicken einen Sack mit 
Geschenken. Damals brachte jeder fiir seine Freunde 

Geschenke mit. Diese wurden vom Weihnachtsmann 
ausgeteilt, und die Beschenkten muBten die beigefiigten 

lustigen Verse laut vorlesen. Natiirlich wurden ‘sie oft an- 

gepflaumt. Wie es so geht, wurden die Pflaumen immer 
grbBer“und die Geschenke immer kleiner, sodal3 es bald 

mehr Arger gab als Freude. Die zur Unsitte gewordene 

Sitte wurde aufgegeben. Das habe ich natiirlich nicht 

selbst erlebt. Ich kenne es nur vom Horensagen. 
Als dann in diesem Jahrhundert die OAG auch fiir 

Damen gedffnet wurde, kam mit den Damen auch ein 
feinerer Ton in die Weihnachtsfeiern. Nun gab es zum 
SchluBl sogar einen Ball und vorher eine Tombola zu 

Gunsten der immer bediirftigen OAG Kasse. 
Als wir nach dem letzten Krieg unsere erste Weih- 

nachtsfeier hatten - es war im Tokyo Kaikan - da wurde al- 

lerdings schon nicht mehr getanzt. Es begann mit Weih- 
nachtsmusik, aber nach dem Festessen gab es noch die 

traditionelle Tombola. Trotz des teuren Essens fiir 1500 
Yen hatten wir iiber hundert Teilnehmer, und gute 

Sachen waren fiir die Tombola gestiftet worden. Ich hatte 

einen wertvollen Holzschnitt gestiftet, gewann aber 

nichts; Dr. MeiBner dagegen bekam mehrere und gute 
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Gewinne. Als ich etwas neidisch sagte: “Sie haben ja 

heute Gliick, Herr MeiBner!” lachte er verschmitzt und 
fliisterte mir ins Ohr: “Ich habe auch viele Lose gekauft!” 

Auch im neuen Hause war die Tombola zunichst 
noch eine Attraktion. Mit der Zeit aber wurden die Preise 
weniger originell, und trotz der witzigen Reden bei der 

Preisverteilung dauerte es zu lange. Viele gingen nach 

Hause, ohne abzuwarten, ob sie etwas gewonnen hatten. 

So gaben wir diese Tradition auf, die dann von der 

Japanisch-Deutschen Gesellschaft tibernommen wurde. 

Stattdessen wurde die heute noch bestehende Sitte 
eingefiihrt, daB jeder ein Geschenk mitbringt. Natiirlich 

gibt es auch Mitglieder, die vergessen, ein Geschenkchen 

mitzubringen. Einer solchen vergeBlichen Dame legte die 

Sekretirin ein OAG Heft auf den Tisch. Aber die Dame 
legte schnell das Heft wieder in den Korb und zog mit 
sicherer Hand eine Flasche Whisky heraus. (Dies wird 

aber nicht zur Nachahmung empfohlen!) 
Die kleinen Geschenke, die verteilt werden, sind ja 

nur ein Zeichen fiir weihnachtliches Geben und Empfan- 
gen. Gerade bei den Weihnachtsfeiern zeigt es sich, da 
unsere OAG kein rationaler Zweckverband ist, sondern 

ein geschichtlich gewachsener und sich stindig erneuern- 

der Kreis, in dem gegenseitiges Verstehen und Vertrauen 

herrscht. Die Mitglieder schenken dem Vorstand ihr Ver- 
trauen, dieser den Angestellten, und diese wieder den 
Mitgliedern. Ich erinnere hier an unseren kiirzlich ver- 

storbenen Hausmeister, den alten Futami-san, der sich 

und seine Familie mit der OAG identifizierte. Fiir seine 
Treue und weil er nach dem Kriege unbezahlt das OAG 
Grundstiick bewachte, erhielt cr auf Vorschlag von Dr. 

Friese und Botschafter Dr. Dittmann von der Bundesre- 
gierung das Verdienstkreuz, iiber das er sich riesig freute. 

Die japanischen Zeitungen riihmten damals die deutsche 
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Regierung, die nicht nur beriithmten Leuten und reichen 

Politikern Orden verleihe, sondern auch die Treue eines 
einfachen Zimmermanns belohne. Diese Tatsache hat un- 
serem Ansehen mehr geniitzt als der moderne Pavillon 

auf der EXPO. 

Da wir von Vertrauen sprechen, méchte ich doch 
erzihlen, daB es in dem riicksichtslos tosenden Lirm der 
GrofBstadt Tokyo auch noch eine stille Ecke gibt, wo Ver- 

trauen selbstverstindlich ist. Nicht weit von meiner Woh- 
nung lebt ein alter japanischer Schriftsteller, der beson- 

ders Mirchen schreibt und fiir seine Enkelin eine groe 

Sammlung von Mirchenbiichern zusammenbrachte. 

Nach dem pldtzlichen Tod dieser Enkelin stellte er die 

Sammlung den Kindern der Gegend dort zur Verfiigung. 

Auch meine jiingsten Kinder, die damals in die japanische 

Volksschule gingen, besuchten das Haus des alten Herrn. 
Durch die unverschlossene Haustiir traten sie in die Bii- 
cherstube. Da war niemand; der Hausherr saf3 im Neben- 
zimmer {iiber seinen Papieren. Die Kinder nahmen 
Biicher aus den Regalen und schrieben in ein Heft, das 

auf dem Tisch lag, ihren Namen und die Nummern der 
entliechenen Biicher. Wenn sie diese gelesen hatten, 

brachten sie sie wieder zuriick, stellten sie in die Regale 
und strichen ihren Namen durch. Keinem Kind fiel es 
ein, das Vertrauen des alten Mannes zu miBBbrauchen. So 

lebt in und neben der lirmenden GroBstadt eine kleine 

stille Welt der Mirchen und des kindlichen Vertrauens. 
In unserem OAG Lesezimmer ist es ja #hnlich. Da 

wird nicht kontrolliert, und doch ist die prozentuale Ver- 
lustziffer viel kleiner als die einer groBen Bibliothek, wo 
Kontrolliert wird. Biicher gehen ab und zu verloren, aber 

nicht aus bosem Willen, sondern aus Schlamperei; 

Jjemand geht plotzlich nach Europa zuriick und vergif3t in 
der Aufregung des Packens die OAG Biicher zuriickzu- 
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bringen. Manche haben es dann von Deutschland aus 

nachgeholt. 
Einmal sah ich im Lesezimmer einen birtigen Mann, 

den ich nicht kannte. Er hatte ein Buch in der Hand und 

sah sich suchend um. Ich fragte ihn, ob er Mitglied der 

OAG sei. “Nein”, sagte er, “aber ich wiirde furchtbar 

gern dieses Buch fiir ein paar Tage leihen”. Ich 

bedauerte; die Biicher seien nur fiir unsere Mitglieder da. 

Als er ein sehr trauriges Gesicht machte, fiigte ich hinzu: 

“Natiirlich kann ich selbst das Buch leihen und es Ihnen 

fiir sechs Tage geben. Wenn Sie es nicht zuriickbringen, 

muB ich es eben selbst ersetzen”. Der wilde Mann zog 

strahlend mit dem Buch ab, brachte es nach fiinf Tagen 

zuriick und sagte: “Ich danke Ihnen fiir Ihr Vertrauen.” 

Meine Damen und Herren! Ich habe zuerst vom 

Schenken gesprochen und zuletzt vom Vertrauen. Die 

deutsche Sprache verbindet beides in dem schonen Aus- 

druck “Vertrauen schenken”. Vertrauen kann man nicht 

fordern und verlangen; es wird geschenkt oder nicht ge- 

schenkt. Ich schlieBe mit dem Wunsch,daB3 die schone At- 

mosphire des Vertrauens in unserer OAG noch weitere 

hundert Jahre erhalten bleibt, und daB die freundschaft- 

liche Zusammengehorigkeit, die bei unserer Weihnachts- 

feier so deutlich ist, auch iiber die Festzeit hinaus sich 

bewihren wird bei unseren geselligen und wissenschaftli- 

chen Veranstaltungen. 
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1974 

Wieder haben wir unsere deutsche Weihnachtsfeier im 

fremden Land, wieder hat die Hausfrau der OAG den 

Christbaum und die festliche Tafel mit ihren Helferinnen 
geschmiickt, wieder hat uns der Schiilerchor der Deut- 
schen Schule mit Weihnachtsliedern erfreut, und wieder 

ich zu Thnen sprechen. 

Wir haben oft das Ungewdhnliche erwihnt, das in 

hundert Jahren durch die OAG geleistet worden ist. 
Immer waren es aber auch ungewdhnliche Menschen, die 

das Ungewohnliche geleistet haben. Und von einem sol- 
chen ungewdhnlichen Manne will ich heute erzihlen, 
némlich von Professor Hermann Bohner, der einigen von 
Ihnen durch seine Vortrige in Tokyo, vielen durch seine 
Biicher bekannt sein wird, besonders durch die zwei 
Binde iiber das No, von denen der zweite Band “Die ein- 

zelnen No” fiir jeden Besucher von No-Spielen unent- 
behrlich ist. Aber fiirchten Sie nicht, daB ich heute 

Abend alle seine Schriften bespreche, deren Katalog 
allein schon ein Heft fiillt. 

Mit Dr. Bohner und seiner Frau haben meine Frau 
und ich in Osaka manchen ersten Weihnachtsfeiertag 
zusammen gefeiert. Von ihm habe ich damals viele Anre- 

gungen bekommen, denn er gehort zu den Altmeistern 

der deutschen Japanologie, obwohl er nie in Deutschland 
gelehrt hat. Bohner war, wie gesagt, ein ungewdhnlicher 
Mann und hat auch eine ungewohnliche Lebensge- 
schichte. Er wurde als Sohn eines Missionars und Hand- 
werkers in Afrika an der Goldkiiste geboren, und sein 
dlterer Bruder schrieb spiter einen Roman iiber den 
Vater, mit dem Titel “Der Schuhmacher Gottes”. Her- 
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mann Bohner wurde als Kind zu einer Tante nach Worms 
am Rhein gebracht, wo er das Gymnasium besuchte. Er 
studierte evangelische Theologie und wurde Lehrer an 

einer deutschen Missionsschule in Tsingtao. Dort stu- 

dierte er eifrig Chinesisch und befreundete sich mit Ri- 
chard Wilhelm, dem berithmten Sinologen,dessen Schwi- 

gerin er spiter heiratete. Zeitlebens verehrte er Richard 

Wilhelm sehr, und wenn jemand in seiner Gegenwart an 

Wilhelms Ubersetzungen Kritik iibte, stand er auf und 
verlie3 ostentativ das Zimmer. 

1914 meldete er sich in Tsingtao als Kriegsfreiwilliger 

und kam als Kriegsgefangener nach Japan. Vermutlich 
brachte er wie viele China-Deutsche keine besondere 

Sympathie fiir die Japaner mit, was sich im Gefangenen- 

lager offenbar zu einem Komplex entwickelte, einer Art 
Verfolgungswahn. Er soll, wie Dr. Uberschaar sagte, im 
Lager das Geriicht verbreitet haben, die Japaner wollten 

die Gefangenen vergiften. Jedenfalls wollte er in spiteren 

Jahren moglichst nicht Japanisch essen und nahm auf 

Ausfliigen genug eigenen Proviant mit oder iibernachtete 

in einem Hotel westlichen Stils. Aber immer war er mif3- 
trauisch, jemand konnte von seinem Wissen Gebrauch 

machen. Im Lager hielt er fiir die Kameraden Vortrige 

iiber deutsche und chinesische Philosophie und befreun- 

dete sich mit Kurt MeiB3ner, der ihn ins Japanische einfiihr- 

te und fiir Japan interessierte. Er studierte fleiBig Japa- 

nisch, wobei ihm seine Kenntnisse des Chinesischen zu- 

statten kamen;doch waren sie ihm zugleich auch hinder- 
lich, da er die Kanji mit chinesischen Augen sah und oft 

mehr hinein interpretierte, als was die Japaner darin 

sehen. 

Nach vier langen, schweren und arbeitsreichen 
Jahren kam die Freiheit, und Bohner blieb, wie so viele 
andere auch, in Japan, wo er eine Lektorenstelle an der 
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lfremdsprachen-Akademie in Osaka annahm. Auch Dr. 

Uberschaar lehrte wieder an der Vorschule der medizi- 
nischen Hochschule in Osaka, wie vor dem Kriege. 

Zwischen den beiden Professoren herrschte eine eifer- 
siichtige Spannung, da Uberschaar in der Deutsch- 

Japanischen Gesellschaft, Bohner dagegen in der Zweig- 

stelle der OAG eine fiihrende Rolle spielte. 

Von 1920 bis zu seinem Tode 1964 lehrte Bohner an 
der Fremdsprachenschule, die nach dem Kriege Univer- 

sitdt fiir Auslandsbeziehungen wurde. Seine unzihligen 

Schriften verdffentlichte er teils in der OAG, teils in den 
Monumenta Nipponica der Sophia Universitit; einige 

lieB er auf eigene Kosten in Osaka drucken. Daher hat er 

nie Honorare bekommen. Er betrachtete seine Lebensar- 
beit als ein Opfer fiir die Verstindigung zwischen Osten 
und Westen. 

Generalkonsul Balser, der ihn sehr protegierte, 

wollte einen deutschen Verlag fiir ein Japan-Buch Boh- 

ners interessieren, aber seine Bemiihungen scheiterten 

daran, daB der miBtrauische Gelehrte sein Manuskript 

nicht aus der Hand geben wollte, bevor es sicher war, dal} 

es gedruckt wurde. Kein Verlag aber kauft die Katze im 
Sack. In der OAG half man sich damit, daB Bohner das 

Manuskript an seinen Freund MeiBner schickte, zu dem 

er absolutes Vertrauen hatte. Dieser berichtete dariiber 
im Redaktionsausschu3, wo er auch das Manuskript 

zeigte. Es kam vor, da3 Bohner, wenn seine Sache ange- 
nommen war, ein Manuskript einsandte, das umfang- 

reicher war als das von MeilBner gezeigte. Dann zahlte 
Bohner (und oft MeiBner) die Druckkosten fiir die Dif- 
ferenz.Bohners MiBBtrauen,daB Jiingere aus scincn Schrif- 

ten profitieren konnten, ist wahrscheinlich eine Art 
Verfolgungswahn, eine Folge der Gefangenschaft. 

Neunzehn Jahre lang war ich in Osaka Bohners Kol- 
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lege, wenn auch an einer anderen Schule, viele Jahre lang 

sein Nachbar. Ich habe stets sein Wissen, seine eigentiim- 

liche Genialitdt und seinen ungeheuren Flei3 bewundert 

und darum seine Absonderlichkeiten geduldig hingenom- 
men. Einmal fragte mich sein junger franzosischer Kol- 

lege, ob Bohner eigentlich normal sei. Ich sagte: “Jeden- 

falls ungewdhnlich! Sehr ungewohnlich.” Dann erzihlte 
mir der intelligente und flieBend deutschsprechende 

Franzose, wie er bei dem ilteren deutschen Kollegen 

einen Antrittsbesuch machen wollte. Er ging um halb 
fiinf Uhr hin und wurde in das EBzimmer gefiihrt, wo er 

etwas warten sollte, da der Herr Professor noch Mittags- 
schlaf halte. Nach zwanzig Minuten wurde es ihm zu lang- 

weilig, und da die Tiir zu Bohners Studierzimmer offen- 
stand, ging er hiniiber und sah sich die Biicher an, die alle 

vier Winde bedeckten. Plotzlich wurde das Licht ausge- 

schaltet, und Bohner sagte barsch: “Diese Biicher kénnen 

Sie sich ansehen, wenn Sie drei Jahre in Japan gewesen 

sein werden!” Ich erklirte das sonderbare Benehmen 
Bohners damit, daB3 er sich fiir den groBen Meister hielt. 

Der Neuling sollte erst nach drei Jahren Lehrzeit das Al- 

lerheiligste des Meisters betreten. 

Ein amerikanischer Kollege traf Bohner in der 
StaBenbahn und sprach von dem weilen und schwarzen 

Sake, der bei der Kaiserkronung eine Rolle spielte. 
Bohner rief: “Don’t touch this subject! I am writing a 
book about it.” Leider blieb das Buch ungeschrieben, und 
der Amerikaner hat das Thema auch nicht mehr beriihrt. 

Was Bohner immer wieder betonte. war die japa- 

nische Religion, in der shintoistische, buddhistiche, tao- 
istische und konfuzianische Elemente eine unauflosliche 

Einheit bilden, in deren Zentrum die Idee des Opfers 

stehe. (Der weiBe und schwarze Sake sind bei der 
<ronung ein Opfer.) Bohner ging sogar so weit, zu 
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behaupten, daBl das in Japan beliebte Schenken von 

Puppen im Grunde ein symbolisches Menschenopfer sei. 

Wihrend die Wochentage und -néchte seinen Stu- 

dien gehorten, zog er an Sonn- und Feiertagen hinaus und 
wanderte. Dabei verband er die Lust am Wandern in der 
schonen Natur mit dem Besuch historisch interessanter 
Stitten. So traf er im Wald bei Nara eine Bronzetafel mit 
der Inschrift: “Hier hat Jimmu-Tenno das japanische 
Reich gegriindet.” Spiter wurde dort ein groBartiger 
Schrein gebaut. 

Ubrigens trat Bohner auch in unseren japanischen 
Reitklub ein und nahm an einem gemeinsamen Ritt 

durch die Stadt Osaka teil, der am Tag der Verkehrssi- 
cherheit veranstaltet wurde. Wir alle trugen groB3e Schir- 
pen mitder japanischen Aufschrift, die dem englischen 
Slogan “safety first” entsprach. Bei dem Bahnhof Tennaoji 
aber, wo die StraBe auf einer Briicke iiber die Eisenbahn 
fahrt, wurde Bohners Pferd, das als Durchginger bekannt 
war, durch einen schrillen Pfiff der Eisenbahn scheu und 
raste, wie vom Teufel besessen, geradeaus. Bohner, wie 
zur Salzsdule erstarrt, konnte sich zwar aufrechthalten, 
war aber auBerstande das rasende Tier zu ziigeln. Auch 
alle anderen Pferde gerieten auBer sich und stiirzten dem 
Durchginger nach. Das Volk stob zur Seite, als das wilde 
Heer mit den Schiérpen “safety first” daherjagte. Nur dem 
Reitlehrer gelang es, Ruhe und Ordnung wiederherzustel- 
len. Aber es gehorte nun einmal zu Bohners Eigensinn, 
daB er immer darauf bestand, auf dem bekannten 
Durchginger zu reiten. 

Eines der groBen Werke Bohners ist das riesige Buch 
iiber Shotoku Taishi, den politischen Reformator des 
achten Jahrhunderts. Das Bild von Shotoku Taishi finden 
Sie auf den japanischen Banknoten fiir 10 000 Yen. Boh- 
ners Buch wurde von der OAG gedruckt, und Botschafter 
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General Ott, der grof3e Stiicke auf seinen schwibischen 

Landsmann Bohner hielt, lud zur Feier dieses Buches 

prominente Japaner ein, und nach dem Essen hielt Pro- 

fessor Bohner einen japanischen Vortrag iiber Shotoku 

Taishi. Ich habe den Vortrag nicht gehort, da ich damals 

noch in Osaka war, aber man erzdhlte mir, Prinz Taka- 

matsu habe gesagt: “Wenn der Professor wenigstens 

Deutsch gesprochen hitte, dann hitte ich doch ein 
biBichen verstehen kionnen!” Ich halte diese Anekdote 
fiir eine boswillige Erfindung, denn unter unseren Lands- 

leuten gab es einige, die dem armen Bohner seinen 

Ruhm miBgonnten. Tatsache ist nur, daB Bohner tat- 

sichlich mit einem sehr schwibischen Akzent Japanisch 

sprach und darum nicht so leicht verstanden wurde. Tat- 
sache ist auch, daB Frau Bohner aus Begeisterung iiber 

den Vortrag ihres Mannes einen Klapptisch mit Lecker- 

bissen und Weingldsern umwarf - natiirlich aus Versehen. 
Im OAG Biiro liegt noch ein enormes Manuskript 

von Dr. Bohner: “Legenden aus zwdlf Jahrhunderten”. 
Es wurde uns nach seinem Tode von Frau Bohner ge- 

schickt, aber wir konnten uns nicht entschlieBen, es zu 

drucken, nachdem die OAG schon frither zwei Binde 
buddhistische Legenden in Bohners Ubersetzung verof- 
fentlicht hatte. Das erwdhnte Manuskript wartet darauf, 
bis ein Liebhaber von Mirchen und Legenden sich die 

Miihe nimmt, das Manuskript um ein Zehntel zu kiirzen 

und zu einem lesbaren Buch zu machen. 
Zu den Rivalen Bohners gehorte Dr. Uberschaar, der 

schon im gleichen Gefangenenlager Vortrige hielt und of- 

fenbar schon damals ein Konkurrent Bohners war. Nach 
dem Krieg wirkten beide in Osaka, und in der Zweig- 

gruppe Kobe/Osaka de OAG hielten beide oft Vortrige. 

Zweifellos fand Bohner mehr Beifall als Uberschaar - 
besonders bei den Damen. Auch war Bohner wegen 
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seiner Fiihrungen in schdne Landschaften und zu beriihm- 
ten Tempeln sehr beliebt. In der Tat war schon die Aus- 
drucksweise der beiden Professoren grundverschieden. 
Der Ex-Theologe Bohner neigte zu poetisch-mystischer 
Sprache und war trotz seiner Dunkelheiten und Gedan- 
kenspriinge immer originell; Uberschaar dagegen, der 
Typ eines mondinen Corps-Studenten, hatte eine niich- 
terne und resolute Ausdrucksweise. Mit einer Schrift 
iiber den Dichter Basho (OAG) und einem Buch iiber die 
japanische Staatsidee erhielt er zu Bohners Arger eine 
Professur als Japanologe in Leipzig. Nach der Rohm- 
Affire kehrte er heimlich nach Japan zuriick, wo er nach 
dem Kriege Professor an der Konan Universitit wurde. 
Beide Rivalen sind ldngst gestorben, und ihre Griber 
liegen fiedlich nebeneinander auf dem schonen Fremden- 
Waldfriedhof oberhalb von Kobe. Fiir beide haben ihre 
ehemaligen Schiiler stattliche Grabsteine errichtet, und 
zu beiden Gribern pilgern gelegentlich die alten Schiiler, 
nur mit dem Unterschied, da3 die Studenten des trink- 
festen Uberschaar sich mit Bier bewaffnen, an dem Grabe 
trinken und Bier als Trankopfer auf den Grabstein 
gieBen. Bohners Stein wird nur vom Tau des Himmels 
befeuchtet. 

Sie werden nun fragen, warum ich das alles erzihle. 
Ich tue es, um daran zu erinnern, daf} wir in der OAG die 
Menschen nehmen, wie sie sind, und auch die Sonder- 
linge in ihrer Art gelten lassen. Allerdings gibt es immer 
weniger originale Sonderlinge, weil die Auslinder nicht 
mehr so lange hier leben, daB sie ihre Eigenheiten tippig 
wachsen und wuchern lassen. Die Menschen zu nehmen, 
wie sie sind, und sie in ihrer Eigenartigkcit gelten zu 
lassen, bedeutet eine Achtung vor der Besonderheit und 
Andersheit der Individuen, die heute selten geworden ist. 
Ich meine nicht nur Erpresser, Luftpiraten und Terrori- 
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sten, sondern die Sucht, jeden abzuurteilen, der anders ist 

und anders denkt. 

Die Anerkennung der personlichen Freiheit des 

Nebenmenschen ist das Kernstiick der Moralphilosophie 

bei Immanuel Kant, dessen 250. Geburtstag dieses Jahr 

mit vielen Reden und in Deutschland auch mit einer Son- 
derbriefmarke gefeiert worden ist. Leider ist es fraglich, 

ob seine Philosophie heute noch wirksam ist. Bei Schiller 
war sie noch wirksam. In seinen Dramen gehen die 

Helden wie Marquis Posa und Wallenstein darum zu 

Grunde, weil sie die Freiheit der andern nicht achten. 
Kant steht in der Tradition des abendlindischen 

Humanismus mit seinen Wurzeln im Griechentum und 

Christentum. Kant zeigte die Grenzen der menschlichen 
Erkenntnis, die durch Experimente gesichert ist. Jenseits 
dieser Grenze beginnt die Welt des Glaubens und der 
personlichen Uberzeugung. Im Bereich der sittlichen Er- 
fahrungen des Menschen wechseln mit der Zeit die mora- 
lischen Inhalte und Wertschdtzungen, aber was immer 

gleich bleibt, ist die allgemeine Form sittlicher Beurtei- 
lung iiberhaupt. Diese Form nennt er den “kategorischen 
Imperativ”, das “du sollst!”. Weil man aber aus dieser all- 
gemeinen Form des Moralischen nicht erkennen kann, 
was man im Einzelfall tun oder nicht tun soll, fiigt Kant 

hinzu, dafl wir andere Menschen niemals nur als Mittel 

zu unseren Zwecken beniitzen diirfen. Wir miissen sie 
immer auch als Zwecke in sich selbst, als Selbstzweck be- 
trachten und darum ihre Freiheit anerkennen. 

Schon in Griechenland hatte Sokrates die innere 

Stimme, also das Gewissen des Einzelnen als hochste Au- 
toritdt im Bereich des Sittlichen bezeichnet. Und dic gric- 

chische Demokratie behauptete die Freiheit des Indi- 
viduums. Nur die Sklaven waren davon ausgenommen; 

sie wurden nicht als Personen, sondern als Sachen 
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behandelt. 

Hier setzte das Christentum ein und lehrte die 
Gleichheit aller Menschen als Kinder Gottes. Gerade an 
Weihnachten wird uns dies besonders deutlich: Vor der 

Krippe in Bethlehem knien neben den armen Hirten die 
drei Konige, der WeiBe, der Braune und der Schwarze. 
Seither ist die Freiheit und Gleichheit aller Menschen das 
Prinzip des Humanismus, also das, was man heute als 

“Menschenrechte” bezeichnet. 
Kant wollte als aufgeklirter Philosoph die Philoso- 

phie von der Bevormundung durch die Theologie befreien. 
Darum griindete er die Wiirde des Menschen nicht auf 

Gotteskindschaft, sondern darauf, da der Mensch, also 
jeder Mensch, Triger des Sittengesetzes ist. Der Mensch 

ist Subjekt, Person und Selbstzweck, nicht Objekt, Sache 

und Mittel. Zwar ist es unvermeidlich, daB wir andere 
Menschen als Mittel beniitzen, aber Kant fordert, da3 wir 
sie immer zugleich auch als Zwecke in sich selbst be- 
trachten und ihre individuelle Freiheit respektieren. 

Selbst Karl Marx steht in dieser humanistischen Tra- 

dition und begriindet das Recht zur Revolution durch die 
Menschenrechte, durch das Recht des Individuums auf 
Gleichheit und Freiheit. Nur fiir die Dauer des revolu- 
tiondren Kampfes wird die individuelle Freiheit auBer 
Kraft gesetzt, bis sie dann in der klassenlosen Gesellschaft 
wiederhergestellt wird. 

Damit sind wir schon mitten in der politischen Dis- 
kussion unserer Zeit, an der ich mich nicht beteiligen will. 
Ich méchte nur an dieser Weihnachtsfeier meiner Freude 
dariiber Ausdruck geben, daf in unserem Kreise die Frei- 
heit und Besonderheit der Individuen anerkannt und 

sogar die Sonderbarkeit mit heiterer Gelassenheit gedul- 
det wird. In der Gegenwart sind allerdings die Sonder- 

linge, K#utze und Originale seltener geworden, weil die 
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Ausldnder nicht mehr so lange in Japan bleiben, so daB3 

sie ihre Sonderbarkeiten frei und iippig wachsen lassen 

konnen, hier wo die Japaner ihnen groBziigig eine Art 

Narrenfreiheit einrdumen. 
Ich schlieBe mit dem Wunsch, daB die freundschaft- 

liche Atmosphire gegenseitigen Geltenlassens auf wei- 

tere hundert Jahre erhalten bleibt. 



1977 

Wieder miissen Sie in der schonen Adventszeit meine 
Ansprache horen; denn als ich vor acht Jahren vom Vor- 

sitz unserer Gesellschaft zuriicktrat, nahm man meinen 

Riicktritt nur unter der Bedingung an, daB3 ich auch wei- 
terhin bei den Weihnachtsfeiern der OAG sprechen 

sollte. Es ist also heute das achte (und im ganzen das acht- 
zehnte) Mal, und ich denke, das geniigt. Es ist ein Laster 
der alten Leute, daf3 sie sich wiederholen, und schon jetzt 
passiert es mir, daB mein Sohn, wenn ich sage, er soll 

fleiBiger sein, mir antwortet: “Vater, das hast du schon 
einmal gesagt”. 

Wir feiern heute wegen des Neubaus nicht im eige- 
nen Hause. Das erinnert mich an unsere erste Weih- 
nachtsfeier nach dem Kriege, die im Tokyo Kaikan, nicht 

weit von hier, veranstaltet wurde. Zuerst zeigte Dr. Eitel 

schone Farbdias von deutschen Weihnachtsgemiilden, 
wihrend im Hintergrund alte Musik aufgefiihrt wurde. 
Beim Festessen gab es keine Ansprache, da unser 

damaliger Vorsitzender, Dr. von Weegmann, das Reden 

nicht liebte. Und als jemand ihn fragte, warum es denn 
keine Tischrede gebe, sagte er kurz: “Das -wurde immer 
so gemacht”. Nach dem Essen gab es eine Tombola zu 
Gunsten des Neubaufonds’. Ein altes japanisches Mitglied 

wunderte sich, dal3 nicht getanzt wurde; das sei doch 
friiher so gewesen. Aber so weit zuriick reicht meine Erin- 
nerung nicht, und auch nicht Weegmanns Erinnerung, 

der fiir mich damals die alte Zeit repriisentierte. 

Da nur sehr wenige von Ihnen Herrn von Weegmann 

personlich gekannt haben, mochte ich heute von ihm 
erzdhlen; sein Wirken fiir die OAG kann gar nicht genug 
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gewlirdigt werden. 

Carl von Weegmann war ein Mann der alten Schule, 

geboren vor bald einem Jahrhundert in Kéln, wo sein 
Vater Polizeiprisident war. Auf den Wunsch des Vaters 

wurde er nach Absolvierung des Gymnasiums Offizier, 

und zwar in einem Kavallerieregiment, was damals das 

Feinste vom Feinen war. Doch der junge Rittmeister er- 
kannte, dal seine Begabung auf anderem Gebiete lag, 
nahm seinen Abschied und studierte in Miinchen Kunst- 
geschichte und Archiologie. In Miinchen, das ja die Stadt 

der Kunst war, promovierte er und wurde vom volker- 

kundlichen Museum angestellt. Im Auftrag des 
Museums, aber hauptsichlich auf eigene Kosten, unter- 

nahm er im Friihling 1914 eine Studienreise nach Ostasi- 

en und wurde in Tokyo Mitglied der OAG. Da er zehn 

Goldstiicke (200 Mark) auf den Tisch des Hauses legte, 
wurde er “lebensldngliches Mitglied”. 

Bevor Weegmann seine Reise nach Siidostasien und 

China fortsetzen konnte, brach der Krieg aus, und er mel- 
dete sich als Offizier in Tsingtao. Von dort wurde er als 

Kriegsgefangener wieder nach Japan zuriickgebracht. Auf 
der Insel Shikoku studierte er in den langen Jahren der 

Gefangenschaft tiichtig Japanisch und hielt gelegentlich 
Vortriage tiber Kunstgeschichte, um seine Kameraden 
und sich selbst geistig frisch zu erhalten. 

Dr. Vogt aus Tokyo, der im gleichen Offizierslager 
war, stellte ein kleines Orchester zusammen, aber dafiir 

kam Weegmann nicht in Frage; er war ein Augenmensch, 

und auch in seiner duBeren Erscheinung waren es die 
klaren, freundlichen blauen Augen, die sofort auffielen 
und sofort fiir ihn einnahmen. 

Endlich, im Jahre 1920, wurden die Gefangenen 

nach Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrags 
frei. Mit einer Japanerin aus Shikoku kam er nach Tokyo. 

31 



Sie waren nicht gesetzlich verheiratet; es war eine “wilde 
Ehe”, aber nicht so furchtbar wild, dafiir dauerhaft. 

Weegmanns Posten beim Miinchener Museum war 
lingst durch einen anderen besetzt, und so blieb er in 

Tokyo und wurde Lektor fiir Deutsch an der Kriegsakade- 
mie. Wie einer seiner fritheren Schiiler mir erzihlte, 
wurde er nicht mit “Herr Professor”, sondern mit “Herr 
Rittmeister” angeredet. 

Botschafter Dr. Solf schitzte Weegmanns Kenntnisse 
und klaren Charakter. Er sorgte dafiir, daB3 Dr. von Weeg- 

mann, nebenamtlich, von der OAG als Bibliothekar an- 

gestellt wurde. Das Geld fiir diese Anstellung brachte 
Solf auch auf, indem er von der japanischen Regierung 

die Riickgabe konfiszierter OAG Gelder erwirkte, wozu 
die japanische Regierung nicht verpflichtet war. Es 
scheint, dal er versprach, mit dem Geld keine neue 
Kegelbahn zu bauen, sondern einen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter anzustellen. 

Ich sehe diese Anstellung im Kontext der Solf’schen 
Kulturpolitik, die er in den Vordergrund stellte, da 
Deutschland, das besiegte Feindland, politisch und wirt- 

schaftlich bedeutungslos war. Solf arbeitete auch darauf- 
hin, dall von japanischer Seite ein Japanisch-Deutsches 
Kulturinstitut gegriindet wurde,und in Berlin von deutsch- 
er Seite ein Japaninstitut, zu dessen Griindern tibrigens 
auch die OAG gehorte. Fiir das Institut in Tokyo empfahl 
Solf als deutschen Leiter Herrn Dr. Wilhelm Gundert, 
der flieBend Japanisch sprach und ein ausgezeichneter 
Kenner Japans war. Bis dahin war Gundert deutscher 
Lektor in Mito, spiter Ordinarius fiir Japanologie in Ham- 
burg. Dr. Solf, urspriinglich Sanskritist, wurde zum Priisi- 
denten der Asiatic Society of Japan gewihlt, wahrschein- 
lich auf Vorschlag des bisherigen Prisidenten, des ehe- 
maligen englischen Botschafters Sir Charles Elliot, der 
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auch, wie Solf, ein Kenner des Buddhismus war. Solf hielt 
selbst bei einer gemeinsamen Veranstaltung von OAG 

und Asiatic Society einen Vortrag iiber den in Japan ver- 

breiteten Mahayana Buddhismus. 

Dr. von Weegmann war im Vorstand beider Gesell- 

schaften und hielt auch nach Solfs Riickkehr nach 
Deutschland diese Beziehung der beiden Gesellschaften 

aufrecht. Er verbrachte jede freie Stunde in der OAG Bib- 
liothek iiber Biichern und Papieren. Der systematische 
Auf- und Ausbau der bis dahin mehr zufillig zusammen- 
gestellten Bibliothek war sein groBes Verdienst, und er 
berichtete spiter in den “Nachrichten” monatlich iiber 
die Neuanschaffungen. Daneben war er im Redaktions- 
ausschuB3, und im Laufe der Jahre hat er Tausende von 

Druckbogen korrigiert und den Autoren guten Rat gege- 

ben, immer sachlich, freundschaftlich-kollegial, niemals 
besserwisserisch. 

Ich selbst kam im Jahre 1923 als deutscher Lektor 
nach Osaka und trat sofort der dortigen Zweiggruppe der 

OAG bei. Ich horte den Namen Weegmann oft, lernte 
ihn aber erst im Jahre 1938 kennen, als er mich zu einem 

Vortrag iiber japanische Philosophie einlud. Zu meiner 
Uberraschung war der Saal der OAG bis auf den letzten 
Platz gefiillt, und auch der Beifall war grof3, aber zu dem 

anschlieBenden “gemeinsamen Abendessen” blieben 
auBer mir nur vier Mitglieder, zwei Deutsche und zwei 

Japaner. Warum nur so wenige blieben, weif3 ich nicht. 
Vielleicht war bekannt, daf3 ich nicht zur Partei gehorte; 

vielleicht hatte man zu Hause was besseres zu essen. Da 
waren also am Tisch der Vorsitzende, Herr Kurt 

MciBner, damals noch nicht Dr.h.c., und Dr. von Weeg- 

mann. Den zwei japanischen Herren wurde ich nach einer 

komischen OAG Sitte nicht vorgestellt (ich war ja vor 

dem Vortrag vorgestellt worden) und erfuhr ihre Namen 
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erst viel spiter, als ich sie in Tokyo personlich kennen- 

lernte. Der eine war Graf Aoki, Sohn des beriihmten 

AuBenministers in der Meijizeit, der andere war sein 

Freund, Professor Koichi Nomura, Direktor der Adels- 
schule und spiter Erzieher des Kronprinzen. Dieser Pro- 

fessor Nomura war es dann, der mich nach Tokyo berief - 
eine ganz unerwartete Folge meines OAG Vortrags. Von 

der OAG bekam ich damals die obligate Erbsensuppe mit 

Schwarzbrot und Bier. Die Reise und das Hotelzimmer 

im Mampei Hotel bezahlte ich selbst. Man hielt es fiir 
eine Ehre, in der OAG sprechen zu kénnen. 

Als ich 1942 nach Tokyo kam, sah ich Dr. von Weeg- 

mann oft und bewunderte seine vornehm-bescheidene 
Art, sein enormes Wissen und seine unermiidliche Ar- 

beitsenergie. Weegmann hatte auBBer seinen Beziehungen 
zur Asiatic Society auch durch seinen Lektorenberuf gute 
Beziehungen zu einfluBreichen japanischen Kreisen. Er 

tat im Grunde all das, was in Zukunft der wissenschaft- 
liche Assistent der OAG tun soll, und es ist interessant, 
daB unser Vorsitzender, Herr Rodatz, ohne es zu wissen, 

auf die gleiche Idee kam wie Solf. 

Der personlichen Initiative Weegmanns ist es zu ver- 

danken, daf3 wenigstens ein Teil der Bibliothek evakuiert 

wurde. Der groBe Rest brannte im Mai 1945 mit dem 

OAG Gebdude ab, als ein groBer Luftangriff jenen 
ganzen Stadtteil, auch die nahe gelegene Deutsche Bot- 
schaft, in Schutt und Asche legte. Damit kam die Titig- 

keit der OAG und auch Weegmanns Anstellung zu Ende. 

Mit der japanischen Kapitulation war auch seine Anstel- 

lung an der Offiziersschule zu Ende. Er gab Privatstunden 

und verkaufte Blitter seiner wertvollen Holzschnittsamm- 

lung, - natiirlich zu billig, wie immer wenn man gezwung- 

en ist, zu verkaufen. 

Auf Anordnung der Besatzungsmacht wurde das 
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OAG Vermogen konfisziert. Weegmann bat Herrn Netke 
und mich, mit ihm zusammen die OAG zu reprisentie- 

ren, falls Grundstiick und Biicher zuriickgegeben 

wiirden. Wir waren gern bereit, ihm zu helfen, aber im 

Grunde war es Dr. von Weegmann, dem es zu verdanken 

ist, daB die OAG zu neuem Leben erwachte und ein 

neues Haus baute. Er hat unermiidlich auf dieses Ziel hin 
gearbeitet. 

Leider konnte er bei der feierlichen Eroffnung des 
neuen Hauses nicht den Vorsitz fiihren, weil er auf den 

Rat der Arzte nach Deutschland gereist war, um sich 

griindlich untersuchen zu lassen. Wir wollten die Einwei- 
hung verschieben, aber er erlaubte es nicht. “Das Haus 

wird am Griindungstag der OAG erdffnet, ob ich da bin 

oder nicht”, sagte er mit Bestimmtheit. Ich glaube, er 

meinte, Krebs zu haben und iiberhaupt nicht wiederkom- 

men zu konnen. UnvergeBlich ist mir das Bild, wie der 

alte Herr, auf seinen Schirm gestiitzt, in Haneda allein die 

Treppe hinunterstieg, als stiege er in die Unterwelt. 

Er kam zuriick, gesund und frisch; ihm hatte nichts 
gefehlt, nichts als das Wiedersehen mit der Heimat. Mit 

erneuter Energie arbeitete er als Vorsitzender, natiirlich 

ohne Bezahlung, von Montag bis Freitag jeden Nachmit- 

tag bis fiinf oder sechs Uhr im OAG Biiro und tat prak- 
tisch alles selbst. Er zahlte auch piinktlich seinen Beitrag 

und erklirte seine “lebenslingliche Mitgliedschaft” fiir 
iiberholt. Der Sekretirin schrieb er jeden Brief mit Blei- 

stift vor, und sogar die Portokasse hielt er selbst unter 

VerschluB und gab jede Briefmarke einzeln heraus. Er 
steuerte die OAG mit sicherer Hand, etwas eigenwillig 
freilich, und sein stirkstes Argument war stets: “Es 
wurde immer so gemacht”. 

‘Wir hatten es im Vorstand nicht leicht, Neuerungen 

durchzusetzen, verstanden aber die Bedeutung der Tradi- 

35 



tion bei einem Neubeginn, und fiigten uns, denn wir 
bewunderten seine absolute Selbstlosigkeit. Nur die Ein- 
fithrung einer kaufminnischen Buchhaltung muBte er 

Herrn Plambeck, dem damaligen Schatzmeister tiberlas- 

sen. Meine Titigkeit als stellvertretender Vorsitzender 
bestand auBer der regelmiBigen Teilnahme an den Sit- 
zungen des Vorstandes und des Redaktionsausschusses 
hauptsichlich darin, Herrn von Weegmann zwei Nach- 
mittage in der Woche im OAG Biiro Gesellschaft zu lei- 
sten und seine OAG Sorgen anzuhdren. Am 9. Mai 1960 
brach er im OAG Biiro zusammen, wurde ins Kranken- 
haus gebracht und starb am gleichen Abend. 

Die Trauerfeier fiir unseren verdienten Vorsitzenden 
wurde unter riesiger Beteiligung in seinem geliebten 
OAG Hause veranstaltet, in demselben Saal, in dem wir 
zwei Jahre vorher seinen 80. Geburtstag gefeiert hatten. 

Gegen jene Geburtstagsfeier hatte er sich in seiner 
Bescheidenheit lange gestriubt, bis ich ihm versprach, 
vor dem Essen einen wissenschaftlichen Vortrag zu arran- 
gieren. Das Essen selbst war gut und festlich, die Beteili- 
gung grol, mit rithmenden Tischreden von deutscher 
und japanischer Seite. Als Weegmann in seiner Dankrede 
auf Dr. Solf zu sprechen kam, konnte er vor Bewegung 
einige Minuten nicht weiterreden. Gegen Ende des Fest- 
mahls kam ein friiherer General zu mir, schon etwas 
beschwipst (er, nicht ich), und sagte: “Dr. von Weeg- 
manns Orden der Aufgehenden Sonne ist hher als Thr 
Orden vom Heiligen Schatz!” Ich erwiderte: “Das freut 
mich sehr; denn Herr von Weegmann ist mein Freund 
und zwanzig Jahre ilter.” 

Sie werden nun fragen, warum ein so verdienter 
Mann nicht Ehrenmitglied geworden ist. Das hingt mit 
seiner eigensinnigen Bescheidenheit zusammen. Mit acht- 
zig Jahren trat er vom Vorsitz des Vorstandes zuriick, 
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weil ihm das Reden zu Beginn und zu Ende der Veranstal- 

tungen zu ldstig geworden war. Das sollte ein jiingerer 

machen. Dieser jiingere war der sechzigjihrige Schinzin - 

ger.Er selbst wollte im Vorstand wie bisher weiterarbeiten. 
Als nun bei der Hauptversammlung Dr. MeiBner den 
Vorschlag der Ehrenmitgliedschaft machen wollte und 
kaum drei Worte gesagt hatte, schnitt ihm Weegmann 

sofort scharf das Wort ab: “Ich bitte, das zu unterlassen!” 
- Peinliche Stille im Saal. Eine Stimme fliisterte: “Jetzt 
schieBen die alten Herren scharf”. Ich aber verstand, daB3 
Weegmann nicht als “Ehrenmitglied” kaltgestellt werden 

wollte. Er wollte ohne Reprisentationspflichten weiter im 
Vorstand arbeiten und tat es auch bis zum letzten 
Atemzug. 

Carl von Weegmann war ein groBer Kenner der japa- 

nischen Kulturgeschichte, vielleicht der groBte deutsche 
Kenner. Dennoch hat er nichts dariiber publiziert. Wir 

fanden in seinem NachlaB unendlich viele Zettel mit Noti- 
zen, aber kein zusammenhingendes Manuskript, das 

man fiir die Verdffentlichung hitte bearbeiten konnen. 
Dabei hat er doch Vortrdge dariiber gehalten und auch 

einen Winter lang ein Seminar in der OAG. 

Seinen Vortrag “85 Jahre O.A.G.”, fiir den er die 
alten handschriftlichen Protokolle der Vorstandssitzun- 
gen durchstudierte, wollte er auf unsere Bitte fiir den 
Druck niederschreiben, wurde jedoch durch den Tod vor 

dem Abschlul des Manuskripts abberufen. Dr. MeiB3ner 
hat dann den Vortrag fiir die “Mitteilungen” rekonstru- 

iert, wobei Weegmanns Verdienste um die Reaktivierung 

der OAG nach dem Kriege (wegen der bescheidenen 

Sachlichkeit seiner Notizen) nicht deutlich genug hervor- 

gehoben sind. 

In den DreiBliger Jahren wurde er gebeten, fiir den 

Sammelband “Japanischer Geist” einen Beitrag iiber die 
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nationale Erziehung in den japanischen Volksschulen zu 

schreiben. Er tat es ohne ideologische Phrasen, sachlich 
und griindlich. 

Weegmann schien den Sinn seiner Lebensarbeit 
darin zu sehen, fiir das Verstéindnis Japans nicht direkt 

durch eigene Schriften, sondern indirekt durch seine 
unermiidliche Arbeit fiir die OAG zu wirken. Das ist eine 

fiir einen Wissenschaftler ganz unwahrscheinliche 
Zuriickhaltung. 

Von Jahr zu Jahr wird der Kreis derer kleiner, die 

Herrn von Weegmann noch personlich gekannt haben. 

Daher halte ich es fiir meine Pflicht, bei der heutigen 
Weihnachtsfeier an seine seltene Personlichkeit und an 
sein selbstloses Wirken fiir unsere OAG zu erinnern. 
Denn gerade Weihnachten ist eine Zeit, in der wir uns auf 
das besinnen, was der Mensch eigentlich ist und sein 

kann. 

Ich brauche nicht zu sagen, was an Weihnachten vor 
1977 Jahren in die Welt gekommen ist. Sie wissen es. 

Auch ist es nicht meine Aufgabe, iiber die religiose Idee 
der Liebe, des Opfers und der Erlosung zu sprechen. 
Doch miochte ich daran erinnern, was fiir ein neues Bild 

des Menschen damals in die Welt gekommen ist. 

Das Christentum brachte die neue Idee der Gleich- 
heit aller Menschen als Kinder Gottes. Zwar kannte 
schon die griechische Demokratie die Gleichheit und 
Freiheit aller Staatsbiirger, aber die Sklaven waren davon 

ausgeschlossen. Ein Sklave war nur eine Sache. Jesus 
aber lehrte, da3 jeder Mensch eine Person ist und nicht 
eine Sache. Jeder Mensch muf3 als Person anerkannt 
werden. 

Als die Franzosische Revolution die Freiheit, Gleich- 

heit und Briiderlichkeit der Menschen verkiindete, sahen 

die deutschen Studenten Holderlin, Hegel und Schelling 
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darin die Verwirklichung der christlichen Idee, und nicht 

mit Unrecht, trotz der antikirchlichen Tendenz der 

Revolution. 

Auch der Gedanke der “Menschenrechte”, der 

heute im Zentrum der internationalen Diskussion steht, 

ist eine Konsequenz jener christlichen Idee. 

Die Tatsache, daB es dennoch in der christlichen 

Welt bis ins letzte Jahrhundert hinein Leibeigenschaft 

und Sklavenhandel gab, ist kein Beweis gegen die Richtig- 

keit jener Idee; es ist nur ein Beweis dafiir, wie lange es 

dauert, bis eine richtige Idee sich in der geschichtlichen 

Wirklichkeit durchsetzt. 

Zwei Jahrtausende haben am Bild des humanen 
Menschen geschaffen, und es ist heute noch nicht verwirk- 
licht. Unsere Dichter haben das Bild des Menschen von 

vielen Seiten gezeigt. Sie betonen verschiedene Seiten 
des menschlichen Daseins. In einer dieser Perspektiven 

zeigt sich die humane Verbundenheit der Menschen in 
Freundschaft und Liebe, was uns gerade an Weihnachten 

besonders einleuchtet. In einer anderen Perspektive zeigt 

sich die absolute Einsamkeit des Menschen, der sein ei- 

genes Leben leben, und seinen eigenen Tod sterben 

muB; das nimmt ihm kein anderer ab. 

Die Einsamkeit betonte Hermann Hesse in seinem 
Gedicht: 

Im Nebel 

Seltsam, im Nebel zu wandern! 
Einsam ist jeder Busch und Stein, 
Kein Baum sieht den andern, 

Jeder ist allein. 

Voll von Freunden war mir die Welt, 
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Als noch mein Leben licht war; 
Nun, da der Nebel fillt, 
Ist keiner mehr sichtbar. 

Wahrlich, keiner ist weise, 
Der nicht das Dunkel kennt, 

Das unentrinnbar und leise 
Von allen ihn trennt. 

Seltsam, im Nebel zu wandern! 
Leben ist Einsamsein. 
Kein Mensch kennt den andern, 

Jeder ist allein. 

Ganz im Gegenteil dazu betont Hans Carossa in seinem 

Gedicht “Der alte Brunnen” die humane Verbundenheit: 

Der alte Brunnen 

Losch aus dein Licht und schlaf! Das immer wache 
Gepldtscher nur vom alten Brunnen tont. 

Wer aber Gast war unter meinem Dache, 
Hat sich stets bald an diesen Ton gewthnt. 

Zwar kann es einmal sein, wenn du schon mitten 

Im Traume bist, daBl Unruh geht ums Haus, 

Der Kies beim Brunnen knirscht von harten Tritten, 
Das helle Pldtschern setzt auf einmal aus, 

Und du erwachst; - dann muBt du nicht erschrecken! 

Die Sterne stehn vollzihlig tiberm Land, 

Und nur ein Wandrer trat ans Marmorbecken, 

Der schopft vom Brunnen mit der hohlen Hand. 

40 

____ 

Er geht gleich weiter. Und es rauscht wie immer. 

O freue dich, du bleibst nicht einsam hier. 
Viel Wandrer gehen fern im Sternenschimmer, 

Und mancher noch ist auf dem Weg zu dir. 

‘Wenn man alt geworden ist, braucht man nicht besonders 

weise zu sein, um das Dunkel zu kennen, das uns von 

den alten Freunden getrennt hat. Ich habe ja an den alten 
Herrn von Weegmann erinnert, wie er im Flughafen 

schweigend ins Niemandsland hinunterstieg. Wenn ich 
aber heute diese heitere Festversammlung vor mir sehe, 

wird mir sofort die andere Seite unserer Existenz deutlich: 
die freundschaftliche Verbundenheit. Uber alles hinweg, 
was sonst Menschen trennt, sind wir verbunden durch 

das gemeinsame Interesse fiir die Kultur und die Mensch- 

en des Fernen Ostens. Dabei halten wir doch an unserem 
abendldndischen Standpunkt fest. 

Einmal sagte ein vorlauter Student zu mir: “Wenn 

Sie Japan wirklich lieben, miissen Sie Japaner werden wie 

Lafcadio Hearn!” Ich antwortete ihm: “Nein. - Ein 

Mann, der eine Frau liebt, will darum doch nicht selbst 

eine Frau werden. Aulerdem mii3te ich, wenn ich Japa- 

ner wire, gegen Japan viel kritischer sein als ich es als 

Deutscher zu sein brauche. Gegen sich und sein eigenes 
Land ist man ja am kritischsten.” 

Dazu kommt noch eine andere Uberlegung: gerade 

der andere, fremde Standpunkt erlaubt, manches zu 

sehen, was sonst nicht gesehen wird, weil es so selbst- 

verstindlich ist wie die Luft, die wir atmen. 

Wir halten also getrost an unserem eigenen Stand- 
punkt fest und sehen ohne vorgefa3te Meinung, aber mit 

Sympathie die Dinge, wie sie sind. Wir feiern im fremden 

Lande unser deutsches Weihnachtsfest, tauschen kleine 
Geschenke, danken allen, die im vergangenen Jahr fiir 
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unsere OAG gearbeitet haben, singen unsere alten 

deutschen Weihnachtslieder und wiinschen einander 1978 
Frohliche Weihnachten. 

Liebe Freunde! 

“Also doch!” werden Sie gesagt haben, als Sie 
meinen Namen auf der heutigen Einladung sahen. Ja, ich 
habe mich also doch iiberreden lassen, heute zu sprechen, 

einmal weil ich mich noch einmal sehr herzlich fiir die 
schone Feier meines 80. Geburtstags bedanken mochte, 
zum andern weil nur wenige von lhnen meine ersten 

Weihnachtsansprachen gehort haben. Die Mitglieder 

wechseln ja standig, wihrend die OAG mehr oder weniger 

dieselbe bleibt. Mehr oder weniger, - denn wie alle Kul- 

turerscheinungen verbindet auch die OAG Tradition mit 

Erneuerung. Erneuerung allein wire leer, Tradition allein 

wire tot. 

Zwar habe ich die alte Zeit nicht selbst miterlebt, 
aber ich habe viel dariiber gehort, besonders von Herrn 
Vogt, der Thnen wohl nur dem Namen nach bekannt ist, 

als Griinder des Rechtsanwaltsbiiros Vogt-Sonderhoff, 

heute Sonderhoff-Einsel. 
Dr. Karl Vogt kam um die Jahrhundertwende nach 

Tokyo, und zwar als Dolmetscher der Botschaft. Er war 
Volljurist und hatte iiberdies in Berlin Japanisch studiert. 

Er flihlte sich von den aristokratischen Diplomaten, die 

kein Japanisch verstanden, nicht gebiihrend gewiirdigt 

und nahm 1904 den Abschied aus dem Staatsdienst, 

behielt aber den Ehrentitel eines Justiziars der Botschaft 
bei. Er lieB sich in Tokyo als Rechtsanwalt nieder und ver- 

diente bald als Patentanwalt mehr als die Diplomaten, 

was ihm eine gewisse Genugtuung war. 

Vogt war auBerordentlich musikalisch und auch 

schriftstellerisch talentiert. Er heiratete eine gleichfalls 
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kiinstlerisch begabte Frau, die malte und sang. Sie war 
die Frau seines Freundes Ostwald gewesen, und diese Lie- 
besgeschichte hat, wie man mir schon in Deutschland 
erzihlte, die ganze deutsche Kolonie in sympathisierende 

Aufregung versetzt. 
Ostwald war Missionar gewesen und gab dann in 

Yokohama eine deutsche Zeitung “Japan Post” heraus, 

fiir die auch Vogt Beitrige lieferte. Dabei spielte ihm 
einmal der Druckfehlerteufel einen bosen Streich. Er 
berichtete iiber den Besuch des Prinzen Heinrich von 
PreuBlen in Japan, und in Miinchen zitierte der “Simpli- 

zissimus” ironisch den folgenden Satz aus der “Japan 
Post”: “Der feierliche Empfang fand in den Bdumen der 

Botschaft statt.” 
Auf einer Urlaubsreise traf Vogt im Hause meines 

Onkels in Freiburg mit meinem Vater zusammen, der 

auch Rechtsanwalt war und auch ein Musik-Enthusiast. 
Die beiden setzten sich abwechselnd an den Fliigel und 
improvisierten. Aber bei diesem Sdngerkrieg unterlag 

mein Vater, weil er mozartisch phantasierte, wihrend 

Vogt die Zuhorer wagnerisch rauschend mit sich rif3. 

Den Hohepunkt seiner Anwaltstitigkeit bildete seine 

groBBe Verteidigungsrede fiir den Vertreter der Firma Sie- 

mens, der in einen Marine-Bestechungsskandal verwik- 
kelt war. Letztes Jahr hat die japanische Presse diesen 

Skandal wieder aufgewdrmt, und NHK zeigte ihn in 
einem Film. DaB dabei der deutsche Siemensvertreter 

sympathisch dargestellt wurde, ist vielleicht auf den japa- 

nischen Text des Vogt’schen Plddoyers zuriickzufiihren. 

1914 eilte Vogt als Reserveoffizier nach Tsingtao 
und wurde als Kriegsgefangener nach Japan zuriickge- 

bracht. Im Lager stellte er ein kleines Orchester zusam- 

men. Was die Offiziere an Instrumenten in Japan nicht 

bekommen konnten, stellten sie selber her. So machten 
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sie die Pauken aus leeren Tsukemono-Tonnen, die mit 
Kalbsfell iiberzogen wurden, das der Lager-Schuster 
unter der Hand besorgt hatte. Beim Musizieren soll man 
den Tsukemono-Geruch garnicht bemerkt haben. Durch 
die Musik half Vogt seinen Kameraden iiber die schweren 
Jahre der Gefangenschaft hinweg, besonders iiber das 
Jahr 1919, als der Krieg schon zu Ende war, die Gefange- 
nen aber als Pfand festgehalten wurden, bis 1920 endlich 
der Friedensvertrag unterzeichnet war. 

Nun konnte Dr. Vogt nach Yokohama zuriickkehren 
und seine Praxis in Tokyo wieder aufnehmen. Ich kam 23 
nach Osaka und besuchte im Sommer 24 Herrn Vogt in 
Karuizawa. Ich hatte einen Empfehlungsbrief meines 
Onkels, und meine Frau hatte einen Brief einer Verwand- 
ten an Frau Vogt. So wurden wir freundlich empfangen, 
fiihlten uns aber in der eleganten Vorkriegsatmosphiire 
und dem altmodischen Kolonialstii des Vogt’schen 
Hauses etwas bedriickt, da wir einer ganz anderen Gene- 
ration angehorten. Auch kannte ich Vogt nur als Freund 
meines sehr konservativen Onkels, der um die Jahrhun- 
dertwende als Vertreter von Krupp in Japan gewesen war. 
Von 23 bis 42 war ich in Osaka titig, hatte also keine Gele- 
genheit, Vogt zu sehen. Ich horte aber viel iiber seinen 
groBziigigen Charakter und sein gastliches Haus, das ein 
gesellschaftliches Zentrum war. In Chuzenji, wo sonst 
nur Diplomaten den Sommer verbrachten, hatte er ein 
Haus und ein Ruderboot mit schwarz-wei3-roter Flagge. 
1933 trat er wie viele Auslandsdeutsche aus Patriotismus 
der NSDAP bei, fiel aber in Ungnade, weil er fiir die 
kirchliche Trauung seines Partners einen Gesangsvortrag 
von Frau Professor Netke-Lowe arrangiert hattc, und 
von diesem Entschlul} auch durch ernste Warnungen der 
Partei nicht abzubringen war. Frau Netke hat ihm das 
immer hoch angerechnet. 

45 



Zu Beginn der 40er Jahre wurde Vogts geliebte Frau 
schwer krank; man befiirchtete Krebs. Wegen des China- 

Krieges fehlte es in den japanischen Krankenhidusern an 

modernen Medikamenten, und Vogt brachte seine Frau 
nach Peking, wo sie im Missionshospital operiert wurde. 

Aber es war schon zu spit. Als einige Jahre darauf auch 
meine Frau starb, 1946 in Karuizawa, erhielt ich ganz 

unerwartet einen langen und freundschaftlichen Brief 
von Herrn Vogt. Ich beniitzte die nichste Gelegenheit, 

um ihn zu besuchen, und von diesem Zeitpunkt an sahen 

wir uns oft. Da auch er Schwierigkeiten mit den Augen 

hatte, tauschten wir unangenehme und komische Erfah- 
rungen aus. Von Politik sprachen wir beide nie. Er war 
vielseitig interessiert: Musik, Literatur, Philosophie, 

Japan. Was er sagte, hatte immer Niveau. Wenn er gut 
gelaunt war, sprudelte er iiber von drolligen Anekdoten 

aus alter Zeit. So erzihlte er einmal von Dr. Erwin Bilz, 

der von den Japanern fast wie ein Heiliger, als Vater der 

japanischen Medizin verehrt wird. Er sall bei einem Bot- 
schaftsessen in der Nihe von Bilz, neben dem ein durch- 
reisender deutscher Arzt seinen Platz hatte. Bilz titu- 

lierte ihn liebenswiirdig mit “Herr Kollege” oder “Herr 
Doktor” und erzihlte von seiner eigenen Titigkeit. Als 
aber der naive Landarzt ausrief: “Ich wuBte nicht, daB Sie 

so berithmt sind. In Deutschland habe ich Thren Namen 
nie gehort”, da wurde Bilz eisern und nannte ihn nur 

noch “Herr Arzt”. Ich schlug Herrn Dr. Schwalbe vor, 
diese Geschichten als humoristischen Anhang zu “Kon- 
torrock und Konsulatsmiitze” zu verdffentlichen; er 
lehnte es ab, und mit Recht. Fiir eine solche Spielerei 

waren die Druckkosten zu hoch. AuBerdem wirken diese 
Geschichten beim Lesen nicht so lustig, wie wenn der 

alte Herr sie in behaglichem Plauderton erzihlte, - beson- 
ders wenn man vorher bei ihm gut gegessen hatte und bei 
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einer Waldmeisterbowle gemiitlich zusammensaB. 
Ich erwihne die Waldmeisterbowle absichtlich, weil 

das Vogt’sche Haus immer deutsches Gebiet war. In 
seinem Hause, sei es nun in Yokohama, oder in Oiso 
oder in Chuzenji, herrschte die deutsche Tradition. Als 
ich ihn einmal zum Sukiyaki einlud, bat er um eine 
Gabel. Er hatte sich auch in 50 Jahren nicht mit den Stib- 
chen befreunden konnen, entweder wegen des alten 
Kolonialstils oder - was wahrscheinlicher ist - aus Selbst- 
schutz, um nicht tatamisiert zu werden. 

Als nach dem letzten Krieg Dr. Northe als 
Geschiftstriger die Botschaft in dem Interimshaus bei 
Roppongi wiedererdffnete und alle Deutschen einlud, 
hielt Vogt als Senior der Deutschen eine Rede. Er sprach 
gern und gut. Fiir die OAG machte er zusammen mit 
Rechtsanwalt Nagai die neue Satzung, die einen Kom- 
promif3 darstellt zwischen der &ltesten Satzung und dem 
japanischen Text, der den Vorschriften des Mombusho 
entsprechen muflte. Nicht nur deswegen, sondern vor 
allem wegen seiner wissenschaftlichen Leistung als 
Ubersetzer des japanischen Biirgerlichen Gesetzbuchs 
wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Nach dem Kriege 
wurde eine Reform des japanischen Rechts durchgefiihrt, 
und Vogt iibersetzte nun auch die neue Fassung des 
BGB. Da aber seine Augen schon so schwach waren, da3 
er die japanischen Kanji nicht gut erkennen konnte, emp- 
fahl ich ihm als Assistentin eine Japanerin, die zu den 
ersten juristischen Studentinnen gehorte, die von der 
Tokyo Universitit abgegangen waren. Einer meiner japa- 
nischen Freunde meldete in Marburg die Geburt eines 
Kindes an und war crstaunt, wie der Standesbeamte vom 
Regal die deutsche Ubersetzung des japanischen BGB 
herunterholte. Das kann nur Vogts Buch gewesen sein. 

Dr. Vogt hatte nicht nur Schwierigkeiten beim 
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Sehen, sondern auch beim Gehen, weil ein Oberschenkel- 

bruch schlecht geheilt war. Darum wurde sein 80.Geburts- 
tag in kleinem Kreise in Oiso gefeiert. Dort hatte er auf 
der Hohe seines kleinen Berges am Strand ein Haus in 

japanischem Tempelstil durch den Architekten Petzoldt 

bauen lassen, und seine erste Frau hatte die Papier- 

Schiebetiiren mit Bildern in japanischem Stil bemalt. 

Natiirlich gab es keine Tatami, sondern Parkettboden mit 

schonen Teppichen. In diesem mit Blumen reich 
geschmiickten Haus fand also die Geburtstagsfeier statt. 
Vogts Partner und Freund, Herr Dr. Roland Sonderhoff, 
hielt die Festrede. Dr. von Weegmann war als Kriegska- 

merad da, aber da ich schon Vorsitzender der OAG war, 

sprach ich im Namen unserer Gesellschaft einige 

Gliickwunschworte. 
Von jener Zeit an nahmen Vogts Krifte rapide ab, 

und er wurde ins Seibo Krankenhaus nach Mejiro ge- 

bracht. Dort besuchte ich ihn oft und war auch bei der 
Drucklegung seiner Jugenderinnerungen behilflich. 

Dieses Buch und seine Memoiren, die spiter von Frau 
Vogt unter groBen finanziellen Opfern in Druck gegeben 

wurden, waren nicht fiir das allgemeine Publikum, son- 
dern nur als Geschenk fiir Verwandte und Freunde 
gedacht. Aus den Memoiren hat Dr. Schwalbe fiir das 

Buch ”Deutsche Botschafter in Japan* interessante Streif- 
lichter entnommen, natiirlich mit Angabe der Quelle. 

Als Herr von Weegmann im gleichen Krankenhause 
starb, muBten wir seinen Tod Herrn Vogt verheimlichen; 

so schwach war er schon. Dann bestand er darauf, in sein 

geliebtes Haus nach Oiso zuriickzukehren, wo er wie Tri- 

stan am Ufer des ewigen Meeres starb, von Biumen und 

Blumen umgeben. Sein Anwesen dort gehort heute der 
Evangelischen Akademie. 

In jenem langen Brief, den ich 1946 von Dr. Vogt er- 
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hielt, stand auch das Wort “Ens per se”, das durch sich 
selbst Seiende. So hatte Spinoza Gott definiert. Alle ande- 
ren Seienden sind nicht durch sich selbst, sondern durch 
dieses Ens per se. 

Bekannt ist Spinozas Einfluf auf den jungen Goethe. 
Fiir ihn waren Natur, Liebe, Gott das eine und einzige un- 
begreifliche Letzte, fiir das es keinen Namen gibt; denn 
“Name ist Schall und Rauch ...”. 

Spiter, vielleicht unter Schillers EinfluB3, unterschied 
Goethe zwischen der fiihllosen Natur und dem “Gottli- 
chen”, das sich im Menschen offenbart, und zwar erstens 
im sittlichen BewuBtsein des Menschen, der “unterschei- 
det, wihlet und richtet”, zweitens in der kiinstlerischen 
Produktion, bei welcher der Mensch den Impressionen 
des Augenblicks durch das Kunstwerk zeitlose Dauer ver- 
leiht, und drittens in der wissenschaftlichen und tech- 

nischen Produktion, wodurch der Mensch das scheinbar 

Zusammenhangslose (das “Irrende, Schweifende”) 
“niitzlich verbindet”. Niitzlich, - d.h. fiir die menschliche 
Gesellschaft niitzlich. 

AuBerdem unterscheidet Goethe in seinem Gedicht 
“Das Géttliche” zwischen den sterblichen Wesen, die wir 

kennen, und den unsterblichen “htheren Wesen”, die 

wir ahnen und glauben. Aber ihr Bild wurde vom 

Menschen entworfen und soll dem Menschen ein Vorbild 
sein. In solchem Sinne steht Goethe neben Lessing, der 

das Wesen des Christentums in der Liebe sah und eine 
Religion der Humanitit forderte. 

Goethes Gedicht “Das Géttliche” lautet: 

Das Gottliche 

Edel sei der Mensch, 

Hilfreich und gut! 
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Denn das allein 
Unterscheidet ihn 
Von allen Wesen, 

Die wir kennen. 

Heil den unbekannten 
Hohern Wesen, 
Die wir ahnen! 
Thnen gleiche der Mensch! 

Sein Beispiel lehr’ uns 

Jene glauben. 

Denn unfiihlend 
Ist die Natur: 
Es leuchtet die Sonne 
Uber Bos’ und Gute, 
Und dem Verbrecher 
Glinzen wie dem Besten 
Der Mond und die Sterne. 

‘Wind und Strome, 

Donner und Hagel 

Rauschen ihren Weg 

Und ergreifen 
Voriiber eilend 
Einen um den andern. 

Auch so das Gliick 
Tappt unter die Menge, 
FaBt bald des Knaben 
Lockige Unschuld, 
Bald auch den kahlen 
Schuldigen Scheitel. 

Nach ewigen, ehrnen, 

GroBlen Gesetzen 
Miissen wir alle 

Unseres Daseins 
Kette vollenden. 

Nur allein der Mensch 
Vermag das Unmaogliche: 
Er unterscheidet, 

Wiihlet und richtet; 

Er kann dem Augenblick 
Dauer verleihen. 

Er allein darf 

Den Guten lohnen, 

Den Bésen strafen, 
Heilen und retten, 

Alles Irrende, Schweifende 
Niitzlich verbinden. 

Und wir verehren 
Die Unsterblichen, 

Als wiren sie Menschen, 
Téten im groBen, 
Was der Beste im kleinen 
Tut oder méchte. 

Der edle Mensch 
Sei hilfreich und gut! 

Unermiidet schaff’ er 
Das Niitzliche, Rechte, 

Sei uns ein Vorbild 
Jener geahneten Wesen! 



Goethe vermeidet den Namen “Gott”, Weil man Qamlt 

umgeht wie mit einem Bekannten. Fr bedient sich hebgr 

der Chiffre des “poetischen Polytheismus”, der _de?-uth- 

cher macht,daf hier die wissenschaftliche Erkenntnisiiber- 

schritten und transzendiert wird. So augh hungerl Jahre 

spater R.M. Rilke. Der spite Rilke sagt in d_en Sone?ten 

an Orpheus”, daB wir Menschen des technischen Zeital- 

ters unsere “uralte Freundschaft”, die Gotter, verlorgn 

haben, weil sie nicht an unsere Maschinen rfihrep, die 

immer groBer werden, wihrend der Mensv_:h bei diesem 

Fortschritt an Kraft abnimmt, wie ein Schwimmer, der an 

Kraft verliert, je linger er schwimmt. 

24 Sonett 

Sollen wir unsere uralte Freundschaft, die gro3en 

niemals werbenden Gatter, weil sie der harte 

Stahl, den wir streng erzogen, nicht kennt, verstof3en 

oder plotzlich suchen auf einer Karte? 

Diese gewaltigen Freunde, die uns die Toten 

nehmen, rithren nirgends an unsere Rider. 

Unsere Gastmiler haben wir weit, unsere Bader 

fortgeriickt, und ihre uns lang schon zu langsBamen 

oten 

iiberholen wir immer. Einsamer nun, auf einander 

ganz angewiesen, ohne einander zu kennen, 

fiihren wir nicht mehr die Pfade als schdne Maiander, 

sondern als Grade. Nur noch in Dampfkesseln 

brennen 

die einstigen Feuer und heben die H'zimmgr, die 

immer 
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groBeren. Wir aber nehmen an Kraft ab wie 
Schwimmer. 

In einem Sonett aus Rilkes Spitzeit wird gezeigt, wie die 
Menschen umsonst versuchen, die Gotter (die “unbe- 
grenzten Wesen”) zu erkennen. Rilke nennt zwei Vertre- 
ter einer gesteigerten menschlichen Existenz, die Dichter 
und die Liebenden. Zu den Liebenden gehodren auch die 
Mystiker, die Gottes Angesicht ekstatisch anschauen 
wollen, aber vom iibergroBen Glanz geblendet werden. 
Die Dichter sind vorsichtiger; sie versuchen durch 
Gleichnisse, Bilder und Figuren die Gétter zu zeigen, ver- 
steigen sich aber auf deren Spur von Sphire zu Sphire 
und machen “erschrocken” in den Himmeln halt. Er- 
schrocken, weil das nicht die Wohnstatt des Menschen 
ist. Er muB das Géttliche auf dieser, unserer Erde suchen. 
Das Sonett lautet: 

Der Liebende wird selber nie genug 

euch iiberschauen, unbegrenzte Wesen; 
denn wer vermag ein Angesicht zu lesen, 
an dem sein Blick sich schimmernd tiberschlug? 

Der Dichter hofft mit der und der Gestalt 
euch gleichnishaft, vorsichtig zu beweisen 
und steigt auf eurer Spur von Kreis zu Kreisen 
und macht erschrocken in den Himmeln halt. 

Am Ende ist er euch am nichsten dann, 

wenn er sich plotzlich wie in siiBer Trauer 
von einem Gartenweg nicht trcnnen kann. 

Eidechse hat sich eilig weggeregt, 

wihrend er an die warme Weinbergmauer 



fast feierlich die leeren Hinde legt. 

Fiir uns, die wir den buddhistischen Begriff der “s_tillen 

Leerheit” und des “fliichtigen Lebens” kenpen, 1s_l es 

iiberraschend, bei dem deutschen Dichter dles_e_Bllder 

der “leeren Hinde” und der Eidechse, die sich eilig weg- 

geregt hat, anzutreffen. Damit soll der Untcrschlegl 

zwischen Ost und West nicht verwischt werden. Wir 

miissen den Unterschied klar betonen. Aber etwas men- 
schlich Gemeinsames ist da und erlaubt uns, das Fremde 

als solches zu sehen und zu verstehen. o 

In solchem Sinne mochte ich auf eine Analpgle in 

der christlichen und buddhistischen Mystik hinweisen: lp 

seiner Predigt iiber die Reinigung des Tempels sagt M_el— 

ster Eckhart,wie Jesus die Hindler aus dem Tempel getrie- 

ben hat, sollen auch wir allen Héandlergeist aus der .Seele 

austreiben. Und Hindlergeist sei es noch, wenn wir das 

Gute tun, weil wir mit einer Belohnung im Jgnsens Arech- 
nen. Erst wenn die Seele ganz leer, ganz rein, frei und 

“ledig” sei, konne Gott in der Seele \)fi'lrken.. A_nalog 

sagen die Zen-Buddhisten, der Mensch miisse sich in der 
Meditation von seinem Ich und von allem, was das Ich 

wiinscht oder fiirchtet, befreien. Erst wenn der Meqsch 
ganz frei und “leer” ist, konne sich das Weltgesetz in ihm 

spiegeln und wirken. Dann ist die Erlbsung__durch 9uq— 

dhas Gnade nichts anderes als die Selbsterlosung. “Die 

andere Kraft, d.h. die eigene Kraft. Die eigene Kraft, d.h. 

die andere Kraft”. 
Indem wir uns in der OAG mit der Kultulj des 

Fernen Ostens befassen, lernen wir auch unsere eigene 

Kultur besser verstehen, wie man die eigene Sprache 

besser versteht, wenn man fremde Sprachen gelernt I}at. 

Auf solche Weise wird unser Bild der Welt groBer, w«ilter 
und umfassender. Und wenn wir in die Heimat zuriick- 
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kehren, sehen wir betroffen, wie eng und beschrinkt die 
Welt vieler Leute ist, auch wenn sie noch so gescheit 
reden. Und wir fithlen uns dann am wohlsten, wenn wir 
mit Menschen zusammen kommen, die einmal in Osta- 
sien waren. 

So war es ein Hohepunkt meiner Reise in diesem 
Sommer, als wir bei Schwalbes eingeladen waren und 
Herr Dr. Schwalbe am zweiten Abend ehemalige OAG 
Mitglieder einlud. Da kamen Herr Dr. Zahl und Frau, 
Frau von Stengel, Herr Dr. van Briessen und Frau, Herr 
Botschafter Dr. Breuer, Herr Toring (bis Kriegsende 
Vertreter von Bosch in Tokyo und wihrend des Krieges 
in Karuizawa unser freundlicher Nachbar) und, last not 
least, Herr Correns, der gerade auch in Miinchen war. Sie 
konnen sich vorstellen, daB ich in diesem Kreise ganz zu 
Hause war. 

Sofort muB ich aber hinzufiigen, daB ich mich auch 
auf dem Lande bei den einfachen Menschen zu Hause 
fuhlte. Mein Bruder fuhr mich am Oberrhein zu einem 
Schwarzwilder Bauernhof, wo wir auf dem gepflasterten 
Vorhof ausstiegen. Rechts stand, so grof3 wie eine Dorf- 
kirche, die Scheune mit den Stallungen unten, links ein 
flieBender Brunnen mit einem Forellenkasten und einem 
langen Trog fiir das Vieh, dahinter der Bauerngarten mit 
Gemiise und vielen Blumen. Aus dem stattlichen Haus 
kam uns die junge Biuerin aufrecht wie eine Fiirstin ent- 
gegen, begriiite uns freundlich und fiihrte uns durch das 
Haus auf die reben-umrankte Veranda, die sich an der 
ganzen Hausfront hinzog, mit dem Blick auf ein sanftes 
Tal, griine Felder und Wiesen hiiben und driiben, in der 
TFerne 2 oder 3 Bauernhofe, am Horizont die dunklen 
Tannen des Schwarzwalds, dariiber ein blauer 
Sommerhimmel. 

Die Hausfrau bewirtete uns mit Kaffee und 
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Kirschkuchen, und als mein Bruder sie bal_, doch etvyas zu 

singen, da ich das auch gern horte, holte sie, ohne sich zu 

zieren, ihre kleine Ziehharmonika und ein lzerlesenes 

Notenheft. Sie spielte und sang neue und alle. Lieder, und 

wir zwei brummten mit, wenn wir die Melodie kannten. - 

a war ich auch ganz daheim. 

b Emschuldigin Sie mich bitte, meine Damen und 

Herren, daB ich Sie so kreuz und quer gefiihrt ha_be! Aber 

das hat alles einen inneren Bezug zu unserer Welhnachts- 

feier, die wir in der Fremde begehen. Natiirlich denken 

wir dabei an die Heimat, an die Freunde und an dasfl, was 

an Weihnachten in die Welt kam urgd uns?lrem verdiister- 

in Licht, Sinn und Wert geben soll. ) 

s I;Sksxei)vimsche Ihnen frohliche Weihnachten und ein 

gliickliches neues Jahr. 
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Wie schon, daB wir unsere Weihnachtsfeier wieder im 

eigenen Hause feiern konnen! Zwar gehort uns nur ein 
Drittel dieses groBen Gebiudes, aber es steht auf unse- 
rem Grundstiick, setzt eine hundertjihrige Tradition fort, 

und beim Bauen hat man der OAG die ganze Verantwor- 

tung iberlassen. Die Bundesregierung, die alles finan- 

zierte, hat nur kontrolliert und fiir jede Geldiiberweisung 

Sicherheiten verlangt (damit niemand mit dem Geld 
durchbrennt). Ich bewundere unseren Schatzmeister, der 

diese Garantien in Hohe von vielen Millionen Yen aus 
der leeren OAG-Kasse hervorgezaubert hat, wie ein 
Zauberer lebendige Tauben aus einem leeren Zylinder- 

hut. Und nun steht alles und ist eingeweiht und trigt den 

Namen “Deutsches Kulturzentrum”. Dieser Name 
klingt anspruchsvoll, wenn man bei Kultur an die groBen 

Namen denkt, die uns die Weltgeschichte iiberliefert; 

aber eigentlich ist Kultur nur dann wirklich, wenn sie von 

unzihligen Namenlosen in personlicher Existenz verwirk- 

licht wird. Zu diesen namenlosen Trigern der Kultur 
gehoren auch die Mitglieder der OAG, und von einem 

solchen Mitglied, einem Ehrenmitglied, mochte ich 
heute erzidhlen: von Martin Netke, der jetzt hundert 

Jafire alt wire, wenn er noch lebte. 
Wenn man frither fragte: “Was ist eigentlich Herr 

Netke?”, bekam man zur Antwort: “Wissen Sie nicht? 
Das ist doch der Mann von Frau Netke!” In der Tat war 
Frau Netke eine sehr bekannte Kiinstlerin, und nur 

wenige wissen, da auch er ein Kiinstler war, nimlich 

Maler. Und als solchen lernte ich ihn vor tiber 50 Jahren 
kennen. Er war damals ein kriftiger blonder Mann mit 
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strahlenden blauen Augen, geboren in Elbing in Ost- Lektor fiir Deutsch an der Fremdspfachen»Akad f 
preuBen. Wenn man ihn sah, konnte man sich vorstel_len, Dort gab es schon einen deutschen Lektor, qes eGmxe. 
daB seine germanischen Vorfahren auf der Ostsee ihre manisten Dr. Roehn, aber die Nachfrage na;h o er}; 
Netze auswarfen und daher “die Netkes” genannt war in den Zwanziger Jahren so groB, daB eine ZW:,-CIE wurden. . Lektorenstelle eingerichtet und Netke berufen wurde 

Es muB eine gesunde Familie gewesen sein, denn Botschafter Dr. Solf interessierte sich f'Lir. das 
Herr Netke wurde beinahe 90, seine GroBmutter sogar Kiinstler-Ehepaar und verschaffte Herrn Netke den Auf- 110 Jahre alt. Als sie 70 war, starb der GroBvater, und sie trag, ein Portriit von Professor Sata zu malen. Satalons 
bestellte gleich zwei Sirge; in den zweiten legte sie Brau_t- Rektor der Medizinischen Hochschule in Osaka und briefe und andere liebe Andenken; darauf wollte sie Prisident des Deutsch-Japanischen Vereins, den er gleich dereinst zur ewigen Ruhe gebettet werden. Als sie aber nach dem Kriege gegriindet hatte, und dem viele einflu3- 100 war, muBte die Familie umziehen, und als man den reiche Personlichkeiten aus Osaka und Umgegend an- 
Sarg der GroBmutter aus dem Keller holte, war zum gehorten. Ich sah das Bild im Hause von Professor Sata: 
Schrecken der Familie der Boden durchgefault und ver- es hing in groBem vergoldetem Rahmen iiber denr; modert. Aber die alte Dame lachte nur: “So hab ich Kamin. Ich muB sagen, daB es dem Maler gelungen ist, doch meinen eigenen Sarg iiberlebt!” das Sata-nische in den Ziigen Satas markant darzustellen. Offenbar war die Familie auch wohlhabend, denn der Der dankbare Professor versprach, eine Netke. 
junge Martin konnte, nachdem er das Gymnasium absol- Ausstellung in Osaka zu veranstalten und beauftragte mit viert und seine Militérzeit abgedient hatte, die brotlose der Ausfiihrung ein jiingeres Vereinsmitglied, den 
Kunst der Malerei studieren, und zwar in Paris und deutschfreundlichen Apotheker Mambei Takeuchi, der 
Berlin. Er heiratete und hatte gerade ein kleines Téchter- auch alles gut organisierte. Ich war damals in Osaka und 
chen, da brach 1914 der Krieg aus. Er kam als Offizier an mit Takeuchi gut bekannt; er lud mich zur Eroffnung der die Ostfront, wurde mit einer gréBeren Truppenabteilung, Ausstellung ein, und auch zum Abendessen mit dem 
die sich zu weit vorgewagt hatte gefangen, und verbrachte Kiinstler. Damals sah ich Netke zum ersten Mal. 
die letzten Kriegsjahre hinter Stacheldraht in Sibirien. Von der Ausstellung ist mir besonders das fast Als er endlich in die Heimat zuriickkam, hatte seine lebensgrof3e Bildnis von Frau Netke in Erinnerung: eine Frau inzwischen einen anderen Mann gefunden. Er }163 bliihende junge Frau in langem fuffreien Rock, - ganz so, sich scheiden, traf aber bald in Berliner Kiinstlerkreisen wie ich sie bei einem Sommerkonzert in Karuizawa gese- 
die schone und begabte Singerin Margarete Lowe. Es war hen und gehort hatte. Leider war die Ausstellung kein 
Liebe auf den ersten Blick und fiirs ganze Leben. Und als Erfolg. Das hat zwei Griinde: Einmal gehorte Netke zur Frau Netke-Lowe einen Ruf an die Ueno Musikakademie deutschen realistischen Malerschule, und in Japan wurde 
erhielt, kam Martin Netke schon als Mann von Frau der franzosische Impressionismus grof3geschrieben, - Netke nach Japan. nicht mit Unrecht. Sodann erschien Netkes Technik alt- 

In Tokyo fand Netke sofort eine Anstellung als modisch; seine Farben, die er sorgfiltig auf der Palette 
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mischte und relativ diinn auftrug, waren klar, rein und 

leuchtend. Die damaligen japanischen Maler driickten 

aber die Farbe direkt aus der Tube mit dem Daumen auf 
die Leinwand, und man muBte zuriickspringen, um zu 
erahnen, was gemeint war. 

Einsichtig und bescheiden, wie er war, legte Netke 
seine Pinsel in den Malkasten und machte in der Ginza 

ein Photographengeschift auf, das auch recht gut ging. 
Viele Ausldnder lieBen dort Portrit-Fotos und Pa3-Fotos 
machen und ihre Filme entwickeln. Wenn er Unterricht 
hatte, vertrat ihn seine junge Assistentin Tsuru-san. 

In der internationalen Gesellschaft der Hauptstadt 

waren die beiden Netkes bekannte und beliebte Person- 

lichkeiten. Dann kam das Jahr 1933; der Wind schlug 

um, auch in Japan. Im Jahre ’36 wurde das Deutsch- 

Japanische Kulturabkommen geschlossen, wonach sich 

die japanische Regierung verpflichtete, keinen deutschen 
Lehrer anzustellen, der der deutschen Seite nicht 
genehm war. Und Frau Netke-Lowe war der Leitung der 

NSDAP nicht genehm. Sie verlor ihre Anstellung an der 
Musikakademie. Auch er verlor seine Anstellung an der 

Fremdsprachenakademie, vermutlich auf Machenschaf- 
ten der Partei, denn er war, wie es damals hieB: “nicht- 

arisch versippt”. Ein Nachfolger wurde nicht berufen; es 
scheint, dal die Regierung die Gelegenheit beniitzte, um 

diese zweite Lektorenstelle fiir Deutsch einzusparen. 

Jedenfalls waren die Netkes auf einmal vollig verein- 
samt, ganz auf sich allein angewiesen, und hielten sich 
mit Privatunterricht iiber Wasser, denn auch den Laden 

in der Ginza muf3te Netke wegen der Schikanen der Poli- 

zei zumachen. Ein Ausldnder, der Filme von Ausldndern 

entwickelte, ohne sie der Polizei zu zeigen, war untragbar 

geworden. Bald kam der Krieg, und nach den ersten Luft- 

angriffen gab die Fremdenpolizei Netkes den Rat, nach 
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Karuizawa zu evakuieren, da man in Tokyo 
Sicherheit sorgen kénne. Schon safiep a 
griinden mehrere der Polizei oder Gest 3 
Ausldnder im Internierungslager, und N 
vor, dem Rat der Polizei zu folgen. In Ka, 
man sich noch frei bewegen. Allerdings 
Bahnhof keine Fahrkarte, es sei denn, 
besondere Reiseerlaubnis der Polizei. Als 
wa war ein freundliches und fiir die Regier, 
Internierungslager, aus dem Netkes sofort nach di Kapitulation Japans nach Tokyo zuriickkehrten . 4 

] AZum Gliick stand ihr Haus in Meguro noch: n einige Fensterscheiben waren bei einem Bombe:,msifiI sghlag in der Nachbarschaft geplatzt. Glas war damaI; 
nicht zu bekommen. Als der nun schon weiBBhaarige Herr 
Nelke versuchte, die Fenster mit Holz und Papier abzu- 
qlchlen, kamen zufillig drei amerikanische Militérgeist- 
liche in ihrem Jeep vorbei, sahen den alten Herrn sich 
abmiihen und besorgten Fensterglas. Kaum waren die 
Fenster repariert, da erklirte der Hauswirt, er miisse das 
Haus verkaufen, und Netkes miiBten ausziehen. Aber im 
ausgebombten Tokyo war es ganz unmoglich, eine Woh- 
nung zu finden. Netkes klagten ihre Not einem japani- 
schen Freunde, Herrn Kawakita, der durch den Import 
von deutschen Ufa-Filmen und andere Geschifte wohlha- 
b;nd geworden war. Er sagte ruhig: “Ich kaufe das Haus. 
Sl? kdnnen so lange darin wohnen, wie Sie wollen. Miete 
will ich keine, aber Sie miissen die laufenden Reparaturen ] 
selbst besorgen.” Und so wohnten Netkes bis zuletzt in 
dem gleichen Hause wie im eigenen Hause, wo man ja 
auch die Reparaturen bezahlen muf3. 
. Martin Netke fand sofort eine Anstellung  als 
Ubersetzer bei der Besatzungsbehorde, und Frau Netke 
wurde trotz ihrer 60 Jahre wieder von der staatlichen 
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Musikhochschule angestellt, denn sie war eine sehr gute 

Gesangspiddagogin; es war wohl zugleich eine Art 

Wiedergutmachung. 
In jenen Tagen trat Herr Dr. von Weegmann, der 20 

Jahre lang im Vorstand der OAG gewesen war, an Netke 

und mich heran und bat uns, mit ihm zusammen die 

OAG zu reprisentieren, falls das inzwischen konfiszierte 

Eigentum unserer Gesellschaft zurilickgegeben wiirde. 

Netke war einverstanden. Nun gab es aber unter den 

Amerikanern einige Leute, die versuchten, die Freigabe 

des groBen, wertvollen Grundstiicks in Hirakawacho zu 

hintertreiben, und einer von ihnen war der unmittelbare 

Vorgesetzte Netkes. Er dringte ihn, die OAG solle sich 

freiwillig auflosen, sonst werde sie zwangsweise aufgelost. 

Netke widersetzte sich mannhaft, obgleich er dadurch 

seine Anstellung aufs Spiel setzte. Diese Zivilcourage hat 

ihm die OAG nie vergessen. Wie hoffnungslos damals die 

Lage der OAG aussah, erkennen Sie daraus, dal3 der 

frithere Vorsitzende Herr MeiBner in Deutschland eine 
neue OAG griindete, weil er iiberzeugt war, in Japan 
wiirde nie mehr eine deutsche OAG existieren konnen. 

Wie Sie wissen, kam unsere OAG doch wieder zu 

neuem Leben, und bei der Weihnachtsfeier 1952 waren 
schon iiber hundert Teilnehmer im Tokyo Kaikan. 

1955 veranstalteten die Schiiler und Freunde von 
Frau Professor Netke-Lowe eine riesige Feier ihres 30. 
Japan-Jubiliums mit Musik und vielen freundlichen 

Reden. Fiir die deutsche Seite sprach Botschaftsrat 
Galinsky von der neuen Botschaft, und zum Abschluf3 
der Feier sangen die Schiiler und Schiilerinnen von Frau 

Netke auf Deutsch die dritte Strophe des Deutschland- 

liedes: “Finigkeit und Recht und Freiheit fiir das 

deutsche Vaterland!” Bundesprisident Heuss verlieh ihr 

das Verdienstkreuz fiir ihre Forderung der deutschen 
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Musik in Japan. Daran wurde ich kiirol: i 
in der “Zeit” einen merkwu‘rdi;eiujr;l;;:‘i”?ier[’ &y ic.h 
der Uberschrift: “Bier, Beethoven, Hitler” galfieé)las, ol land hier in Japan als Heimat Beelhfiven Sl Il;anfd der Musik beriihmt und beliebt jst darasn il:t“i:rilj rofe I8 . . N E o Zi]seo; Netke-Lowe mitschuldig, - nicht an den ande- 

Im folgenden Jahre 56 wurde das i 
OAG Haus eroffnet, Frau Netke besorgter}‘?il:ev’iélee[z\}v a’lktle nachtsfeiern die Musik, wihrend Herr Netke in Vorst81 d 
und Wissenschafllichem AusschulB3 mitarbeitete Bei ];‘115 
kussionen hielt er sich bescheiden zuriick, abef wenn e; 
Arbeit gab, war er sofort bereit. Er hat schweigend hun- 
derte von Druckbogen korrigiert, natiirlich ohne Entgelt 

Mit dem Ende der Besatzung war auch seine Anstei- 
lL}ng zu Ende gekommen. Er gab Privatstunden. Als dann 
die Deutsche Schule in Omori wieder ihre ersten Gehver- 
suche lals Kinderschule machte, wurde Netke als Lehrer 
fiir Zeichnen und Deutsch angestellt, bis Fachkriifte aus 
Deutschland kamen. Dann wurde er fiir einige Wochen- 
stunden Deutsch an der Kyoiku Universitit angestellt 
wo er als Muster eines gewissenhaften, fleiBigen unri 
piinktlichen deutschen Mannes hochgeachtet war. 

Seinen 80. Geburtstag feierte die OAG mit einem 
g{oBen Abendessen, dem eine Aulffithrung japanischer 
Tdnze voranging. Die Hauptversammlung wihlte ihn 
zum Ehrenmitglied; er war nun nicht mehr im Vorstand 
Wurde aber noch zum Wissenschaftlichen AusschuB; 
elnggladen. Bei einer solchen Sitzung, die mit einem vor- 
ziiglichen Abendessen bei Dr. Kurt Brasch verbunden 
war, meinte Netke, er habe eigentlich kein Recht, tcilzu- 
nehmen, da er kein Fachmann sei. Ich sagte: “Lieber 
Herr Netke! Fachleute haben wir genug; wir brauchen 
auch einen verniinftigen Mann, der den Standpunkt der 
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Mitglieder vertritt. SchlieBlich sind ja Vorstand und 
Ausschiisse fiir die Mitglieder da.” o 

Auch Frau Netkes 80. Geburtstag wurde mit einem 

Abendessen in der OAG gefeiert, und unser damallger 

Zweiter Vorsitzender, Herr Kaemmerer, hielt die Fes}— 

rede. Frau Professor Netke-Lowe war fils [T{ofessorm 

zurlickgetreten, erhielt aber den Ehrenmel‘ Professor 

emeritus”. Herr Netke konnte seinen Ur}terncht an der 

Kyoiku Universitit fortsetzen, da er nur eine Ngbfnstelle 

hatte, die sehr miBig bezahlt war. Als er we_n ube}' 80 

war, schickte ihm der Dekan, Professor Hoshl_no, seinen 

Dienstwagen ins Haus, damit der alte Hefr nicht in der 

iiberfiillten Bahn zu fahren brauchte. Hoshlpo selbst fuhr 
an diesen Tagen mit der Bahn in die Universn‘:itl: 

Bis ins hohe Alter verbrachten Netkes wie vor dem 
Kriege, so auch wieder nach dem Kriege jeden ‘Somr'ner 

am Chuozenji-See bei Nikko. Sie hatten drei kleine, 

dunkle Zimmer in einem Fischerhaus am Ufer. Al?er 

wenn morgens die Sonne schien, ruderte Netke sieme 

Frau und die Dienerin Tsuru-san in seinem Boo} iiber 

den stillen See. An einem sonnigen Strand friihstiickten 

sie, lagen in der Sonne und badeten im kalten Bergsee. 

Bei der Riickfahrt setzte er ein Segel auf, das er aus dep 

Resten seiner Malerleinwand angefertigt hal.le, und"mu 

dem Wind im Riicken glitten sie gemdchlich zuriick, 

wihrend die Sonne auf der Leinwand malte. o 

Chuzenji wurde ihnen zu einer Heimat, dla benfie ihre 

deutsche Heimat (er Ostpreufien, sie Schlesien) infolge 

des ungliickseligen Krieges Ve_l_'loren haller_l. Uber 

Geographie und Flora von Chuzenji sprach Marlm Netke 

einmal in der OAG und zeigte Lichtbilder, die er ‘_‘nn dem 

Auge des Malers aufgenommen halne. Es war einer der 

letzten naturkundlichen Vortrige bei uns. ) 

Kurz vor seinem 90. Geburtstag starb Martin Netke 
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plotzlich am Herzschlag in seinem Arbeitszimmer, 
wihrend Frau Netke in einem anderen Zimmer herzlei- 
dend zu Bett lag und nichts vom Tod ihres geliebten 
Mannes erfahren durfte, da man fiir ihr Leben fiirchtete. 
So wuBte sie auch nichts von der Trauerfeier in der 
Kreuzkirche, wo Dr. Hans Schwalbe fiir die OAG Worte 
des Danks und des Abschieds sagte. Ich war damals 
gerade auf Heimaturlaub, Als ich wiederkam, besuchte 
ich sofort Frau Netke, die mit schwacher Stimme sagte: 
“Martin ist nicht in Tokyo.” Ich nickte mit dem Kopf und 
erzihlte von meiner Reise. Nicht lange darauf folgte sie 
ihrem Manne nach, und die Trauerfeier wurde in der 
Kreuzkirche unter sehr groBer Beteiligung von Japanern, 
Deutschen und anderen Auslindern abgehalten. fiir die 
Deutschen sprach Generalkonsul Galinsky, der eigens 
aus Kobe gekommen war. Die kirchlichen Feiern hatten 
deshalb eine besondere Bedeutung, da beide Netkes 
fromme Christen waren, wenn sie auch wenig dariiber 
sprachen. Aber das hat ihnen, glaube ich, die Kraft gege- 
ben, die Jahre der Defamierung ohne psychischen Defekt 
zu lberstehen und sich nach dem Kriege wieder ohne 
Ressentiments mit Deutschland zu identifizieren, das ja 
nun freilich ein anderes Deutschland geworden war. 

Das ist nun alles schon zehn Jahre her, aber ich 
wurde daran erinnert, als ich kiirzlich einen Anruf von 
der amerikanischen Botschaft bekam; ein fritherer Diplo- 
mat wollte wissen, wo die Griber der beiden Netkes 
seien. Ich fragte ihn, ob er sie gekannt habe, und als er 
sagte, er sei mit ihnen befreundet gewesen, erzihlte ich - 
- den Rest der Geschichte. 

Tsuru-san, die iiber 40 Jahre treu fiir die Netkes 
gesorgt hatte, stellte die Urnen mit der Asche der Ver- 
storbenen im Meguro Hause auf und schmiickte sie 
taglich mit frischen Blumen. Nach einem halben Jahr war 
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die Hinterlassenschaft durch die Botschaft geordnet und 

das Inventar verkauft. Sie muBte ausziehen; so lange 

hatte Herr Kawakita geduldig gewartet. Da nun weder 

Netkes Tochter aus erster Ehe in Deutschland, noch Frau 

Netkes Schwiigerin in Siid-Afrika die Asche reklamierte, 

nahm Tsuru-san, kurz entschlossen, die beiden Urnen, 

reiste nach Nikko und versenkte sie an einer schonen 

Stelle in den See. Der Amerikaner fand das sehr verniinf- 

tig, da er wuBte, wie sehr Netkes Chuzenji geliebt hatten. 

Er wuBte aber auch, daB eine solche Beisetzung nach japa- 

nischem Gesetz nicht erlaubt ist. Eben darum wollte 

Tsuru-san niemanden in ihre illegale Aktion verwickeln. 

Nach alter japanischer Art nahm sie schweigend alle 

Verantwortung allein auf sich. Auch ich erfuhr die vollen- 

dete Tatsache erst im folgenden Sommer, und zwar durch 

den Sohn des Fischers, bei dem Netkes immer wohnten. 

Er hatte Tsuru-san auf den See hinausgefahren und ihr 

geholfen, die mit Steinen beschwerten Urnen zu versen- 

ken.Dann streuten sie Blumen auf die Wellen und kehrten 

nach einem stummen Gebet zuriick. Ich fragte nicht, 

nach welcher Religion das Gebet war. Wohl nach einer 

weltweiten Religion ohne Worte. 

Seither ist der vertriumte Bergsee ein Touristenziel 

geworden; Motorschnellboote rattern iiber den See und 

verschmutzen das klare Wasser. Der stille Uferweg ist 

eine verkehrsreiche AutostraBe geworden. Die Maschine 

hat auch diese stille Landschaft erobert. Das ist nun 

einmal das Schicksal einer Industrienation. Wir konnen 

nicht mehr zuriick zur Natur. Wir miissen den einmal 

beschrittenen Weg entschlossen weitergehen und die 

Technik so entwickeln, da der Mensch wieder Herr iiber 

die Maschine wird und noch etwas freie Natur iibrig ldBt. 

Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Gerade in 

diesem Jahr haben das groBe Flugzeug-Ungliick in 
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Amerika und das Malheur mit dem At 
ganze Welt in Schrecken versetzt. Map 
kannt, daB unser Leben tiglich und 
abhingt, ob die Unbekannten, die mit 
nen zu tun haben, ihre Pflicht tun. Auc 
gemiitlich in diesem schon geschmiickt: 
unten im Keller die Maschinen summ 
s@lbstverst‘zjndlich darauf, daB die Unbekannt. i 
diese Maschinen kontrollieren und dafiir von unsebn, o 
werden, gewissenhaft ihre Pflicht tun. Das Wort “Pfleizcéll]]:’l’t 
das aus unserem Wortschatz schon beinahe v ) 
schwunden ist, bekommt auf einmal neue Bedeutuep 
Das technische Problem ist ein moralisches Pmblgg. 
geworden,_ und auch ein pidagogisches, denn die k'LinftT 
gf:n _Ingemeure und die kiinftigen Unternehmer miissen 
fgr ihre riesige Verantwortung erzogen werden: ebenso 
die Ar}gestellten und Arbeiter, die den aulomz;lisierten 
Maschmen nicht passiv zuschauen diirfen; sie miissen 
diese komplizierten Maschinen kennen kontrollieren 
und auf ihre Warnungssignale richtig reagiéren. 

Das Problem der Technik ist ein geistiges Problem 
Das hat schon vor 60 Jahren der Dichter Rilke erkannl' 
als er sagte: “Alles Erworbene bedroht die Maschine, 
solangp sie sich erdreistet, im Geist, statt im Gehorsan; 
zu sein”. In dem gleichen Gedicht vergleicht er die 
Bauter} der alten Zeit, die von Menschenhand schoner, 
aber \flel langsamer errichtet wurden, mit dem modemen, 
technischen Bau (er nennt ihn den “entschlossenen’ 
Bau”), der sich mit Hilfe von Maschinen in kurzer Zeit in 
dgn realen Raum erhebt, - allerdings im Falle der OAG 
nicht hiher, als es die Nachbarn erlauben. Und diesem 
reallen Bau stellt der Dichter den idealen Bau einer musi- 
kalischen Komposition gegeniiber, die sich wie eine Ka- 
thedrale aus Tonen (er sagt “aus den bebendsten Stei- 
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nen”) in einen Raum erhebt, der technisch unbrauchbar 
ist, in den Raum der Kunst. Der Dichter weil, wie unser 

Dasein durch die Maschine bedroht ist. Er weill aber 
auch, daB unser Dasein immer noch an hundert Stellen 

verzaubert ist, urspriinglich, ein Wirken reiner Krifte, 

die niemand begreift, der nicht kniet und bewundert. 

Das Gedicht finden Sie in den “Sonetten an Or- 
pheus” (Zweiter Teil, Nummer 10). Es lautet: 

Alles Erworbne bedroht die Maschine, solange 
sie sich erdreistet, im Geist, statt im Gehorsam zu 

sein. 
DaB nicht der herrlichen Hand schoneres Zogern 

mehr prange, 

zu dem entschlossenen Bau schneidet sie steifer den 
Stein. 

Nirgends bleibt sie zuriick, daB wir ihr ein Mal 
entrénnen 

und sie in stiller Fabrik 6lend sich selber gehort. 
Sie ist das Leben. Sie meint es am besten zu konnen, 

die mit dem gleichen Entschlu3 ordnet und schafft 

und zerstort. 

Aber noch ist uns das Dasein verzaubert. An hundert 

Stellen ist Ursprung, ein Spiel von reinen 

Kriften, die keiner beriihrt, der nicht kniet und 
bewundert. 

Noch gehn Worte zart am Unséglichen aus ... 
Und die Musik, immer neu, aus den bebendsten 

Steinen 

baut im unbrauchbaren Raum ihr vergottlichtes 
Haus. 

Der Dichter, der im Element der Spache schafft, kennt 
die Magie des Wortes, aber auch seine Grenzen, “Worte 
gehn zart am Unsiglichen aus™, zart, voll Riicksicht auf 
das Unsagbare, - was es auch sein mag, das unsagbare 
Wunder des Seins, oder was uns an Weihnachten beson- 
ders gegenwirtig ist: Geburt und Tod, Liebe und Opfer, 
Schuld und Erlosung. Die Kunst aller Zeiten und aller 
Volker versucht das, was Worte nicht direkt aussagen 
und definieren konnen, indirekt durch Gleichnis, 
Symbol, Chiffre, Bild und Klang dem fiihlenden Herzen 
nahezubringen. Und gerade an Weihnachten merken wir, 
daf3 da, wo Worte versagen, die Musik ihr vergottlichtes 
Haus aufbaut. Darum will ich keine Worte mehr machen 
und der Musik den Platz einriumen. 
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