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1. Einleitung. 

Es ist unmoglich, sich mit dem Problem der sozialen Utopien 
 beschiHtigen und es  vertiefen, ehe man sich nicht zuvor  

klaren Begriff  Wesen und Aussage der Utopie a]]gemein gebi1det 
hat. 

Das Wort Utopia leitet sich  dem Griechischen her, und zwar 
aus  (kein) und  (Ort, Ste]Je). Seine a]]gemeine Verbreitung 
fand es durch die Anwendung   h  m a s  r u s. Zunachst 
bedeutete dieser Ausdruck Utopia  «Nirgendland», jedoch schloss er 
zugleich zwei weitere Bedeutungen   der gewohn]ichen, taglichen 
Umgangssprache wird Utopia mit Unsinn identifiziert und erhalt da-
durch einen negativen Charakter; es wird zum Schimpfwort.  die 
,vissenschaftliche Terminologie gab  a r 1  a  h e i m eine, mei-
ner Meinung nach, klassische Definition des Begriffs Utopia a1s «eines 
Bewusstseins, das sich mit dem es umgebenden 'Sein' nicht in Deckung 
befindet».l Diese Definition steHt den positiven Charakter des Wortes 
heraus. 

Unter Zugrundelegung der Mannheimschen Definition lassen 
sich zwei Arten  Utopien unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es 
eine Utopia der Flucht aus der WirkJichkeit, die sich  rea1isieren 
lasst, wie  die he]]enistischen Staatsmarchen. Daneben bestehen 
die Utopien der Verwirklichung, die die Moglichkeit  sich tragen, 
Rea1itat  werden, wie   1a t  s Staat.2 

1.  a   a n n 11 e  m: «Ideologie und Utopie», Frankfurt, 1952, s. 169. 
Vgl. auch  a   a n n 11 e  m i. Encyclopaedia    Sciences, New York 
MCMXXXV  XV,  200-201. 

2. Ich  anmerken, dass meine hiel' gebrauchte Bezeichnung  
 a t  s Staat als Utopia nicht im Wider'spruch  der Einleitung meiner Disser-

tation     Politeia im  zur  des Apostels Paulusl> 
 1956, s.  steht, wo ich den Versuch machte  beweisen, dass Platons 

Staat keine Utopia ist.  meiner dama1igen Arbeit gebrauchte ich den Begriff 
Utopia  seinel' negativen Bedeutung. 
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Eine soziale Utopie kann  eine Utopie der Verwirklichung 
sein. Da jede soziale Utopie eine Negation aJler sozialen Vbel ist, die 
sich aus der sozialen Struktur ergeben, so versucht sie, die Sicherung 
des irdischen   und erstrebt eine Verwirklichung 
der idealen,  sozialen Ordnung aus menschlicher VolJmacht. 
Sie behandelt das Thema der Auflosung aJler sozialen Vbel und Leiden 
als ein durch die Vernunft lOsbares Problem. Auch  a u 1  i 11 i c h s 
Worte «die soziale Utopie kann niemals isoliert  den anderen Pha-
nomenen der Entfremdung und der Endlichkeit behandelt werden. 
Wird sie das, so wird sie  einer rein phantastischen Utopie,  einer 
gefahrlichen Ideologie, und die Resultate sind dann so, dass in dem Au-
genblick, in dem diese Utopie verwirklicht ist, ein Gegenstoss einsetzt, 
namlich eine  egativitat, die schlimmer ist als irgendeines der Dinge, 
die  worden sind,»3 beweisen, dass die soziaJe Utopie  
eine Utopie der Verwirklichung sein kann. 

Allgemein unterscheiden wir zwei Arten  Utopien: diejenigen, 
die in der Vergangenheit Jiegen und jene in der Zukunft. 

Jede Utopie hat ein Fundament in der Vergangenheit. Was als 
das beste  die Zukunft hineinverlegt wird, davon traumt man, dass es 
schon einmal in der Vergangenheit da war. Die Vergangenheit ist damit 
der Ursprung, und die Zukunft wird zum Ziel. Diese enge Verbindung 

 Vergangenheit und Zukunft finden wir in allen Utopien, sowohl so-
zialen wie religiosen etc. 

1m utopischen Denken wird stets auf eine Urzeit reflektiert, 
 der das wahre Wesen des Seines und der Menschen verwirklicht 

war. Dieses wahre "Vesen ging verloren, und die Welt gelangte  ihren 
gegenwartigen Zustand. Von der Zukunft  man  eine 
Wiederherstellung dieses wahren Lebens. Der Utopist versucht den 
Unterschied zwischen wahrem Wesen und gegenwartiger Wirklichkeit 

  und dabei schafft er entweder eine rtickgewandte 
Utopie in der Form der Beschreibung eines Urparadieses, eines golde-
nen ZeitaJters etc.j oder er entwirft eine vorwartsgewandte Utopie, d.h. 
eine Erhebung des Alten  etwas Neuem  der fernen Zukunft. Das 
Denkschema Urzeit - Fall - Wiederherstellung verleitet manche uto-
pische Denker, in ihrer Zeit den tiefsten Punkt des Falles  sehen und 
an eine baldige Wiederherstellung  glauben. Das beste Beispiel eines 
solchen Utopismus ist im religiosen Bereich J  a c h i m d e F i  r e, der 

3. Vgl.  a u 1  i 11 i c h: "Politische Bedeutung del' Utopie im Leben der 
Vjjlker» Berlin 1951, s. 47, 
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annahm, dass sein Zeitalter im Zustand der g1'bsstmbglichen 
tigkeit ]ebte; im sozia]en Be1'eich ist es de1' Ma1'xismus, dem de1' K]as-
sengegensatz gegenwa1'tig auf dem hbchsten Punkt angekommen  

sein scheint. 
Ich mbchte dem Einwand begegnen, dass man vie]]eicht in den 

Utopien   h  m a s  l' Us und C a m  a n e] ] R eine Utopie de1' 
Gegen\va1't se]len wi1J, wei] die Hand]ungen dieser beiden Utopien  die 
Gegenwa1't ve1']egt sind. Aber der Begriff eine1' Utopie de1' Gegenwa1't 
kann niema]s gep1'agt werden, denn e1'  ein Wide1'sp1'uch in sich 
se]bst sein.  Sache, die keinen Ort hat, hat auch keine Gegenwa1't. 
Die obengenannten Utopien   l' U s und C a m  a n e ] ] a sind, 
obwohJ sie sich in de1' Gegenwa1't abspie]en, Vorste]]ungen eines idea]en 
Zustandes inne1'ha]b de1' Zukunft. 

Zum Wesen des Menschen a]]gemein gehb1't es, utopische Vo1'ste]· 
]ungen  hegen. Sie sind im Sein des Menschen veranke1't uncl somit 
im Sein  Dadu1'ch treten Utopie und Wirk]jchkeit  ein  

enge1'es Ve1'haltnis, a]s wi1' es allgemein annehmen. Meine1' Meinung' 
nach zerf]iessen die G1'enzen zwischen Wi1']{]ichkeit und Utopie, da 
jeder Mensch immer wiede1' seine Wirk]ichkeit utopisiert und seine Uto-
pie verwirkJicht. Diese Gedanken wo]]te auch  G. W e]] s 
ken durch seinen utopischen Roman: «Men ]ike God». Er beweist, «dass 
die Utopia  gegenwartig sei, sie hinter jeder Ecke beginne und 
dass sie eine eigene,  Realitat habe.»5 

Wenn wi1' die Vo1'aussetzungen annehmen, dass es einen Unter-
schied gibt zwischen dem wahren Wesen und de1' Wirk]ichkeit und dass 
die gegenwartige We]t ein Ergebnis des Fa]]s ist, dann wird sich daraus 
die KOllsequenz e1'geben, dass der Mensch immer einen Zustand erstrebt, 
wo diese1' Unterschied zwischen Wesen und Existenz fo1'tfallen wird. 

Eine vertiefte Deutung' e1'ha]ten die Beziehungen der sozialen 
Utopien zur Wirklichkeit durch einen Vergleich de1' Politik mit der so-
zia]en Utopie. Die Po]itik denkt irdisch, aktiv und staat]ich; die sozia]e 
Utopie denkt auf die g]eiche Weise. Der Unterschied ]iegt darin, dass  
der Po]itik die Wirk]jchkeit hier und jetzt ist, \vahrend sie  der soziaJen 
Utopie irgendwo ]jegt. Auch die Stoffe, E]emente und Krafte, aus denen 
sich der wirkliche Staat zusammensetzt, finden sich im Gedankenstaat 
wiede1', der auf der Erde  werden so]], 

Die sozia]e Utopie versucl1t nicht  ein b]osses Idea]bi]d de1' 

4.  a u ]  ]]  c h: a.a,o., 5, 6,3? 
5. Vgl.  a n s F r e  e r: "Die politische Insel» Leipzig 1936, s. 12. 
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menschlichen Gesellschaft zu entwerfen. Sie will  erster Linie  

wirklichen Staat g r   d e  so wie  a t  sagt: «Wir wolIen  

Staat  Wirklichkeit und soziale Utopie sind immer so eng 
verbunden, dass man ohne  sagen kann, dass die sozialen 
Utopien  im Meer der Wirklichkeit sind»6 oder mit L a-
m a r t i   dass «die Utopien  heute die Wahrheiten  morgen 
sind». 

2. Altertum. 

1m Alterturn gab  bereits   a t  einige Ansatze eines 
utopischen Denkens,  bei S   die Forderung, dass der grosse 
Besitz geteilt werden muss und dass nicht der Reichtum  

ist, sondern die Tugend, die das Leben leicht macht. 
Am Anfang der Geschichte der sozialen Utopien steht aber 

 a t  dessen Werk   1i t e i a» alIe Utopien durch die J ahrhun-
derte hindurch beeinflusst hat. 7 Der Staat Platons bleibt  die 
Stoa und C i c e r  bis  den  Utopien immer das UrbiJd 
staatsutopischen Denkens. 

 a t  versuchte  seinem Werk weder eine vollstandige Be-
schreibung des Wirtschaftslebens noch den volligen Entwurf eines 
Rechtssystems zu geben.  des platonischen Staates sind nur 
drei wichtige Dinge zu unterscheiden: 1. die Dreiteilung der Standej 
2. die Erziehung und 3. die Herrschaft der  Ordnung und 
Herrschaft spielen die Hauptrolle  dieser Utopie. Die rechte Herr-
schaft ist das Wesen des vollkommenen Staates. 

om Standpunkt dieser Herrschaftsidee aus, unterscheidet sich 
 1a t   den anderen sozialen Utopisten.  den spateren Utopien 

gehort die Herrschaft  den Bereich der aJten Welt; sie ist  
und soll abgeschafft werden. Auch  h  m a s  r u s misst der 
Herrschaft keine Bedeutung bei, und die marxistische Utopie mit dem 
Glauben an die klassenlose Gesellschaft versucht,  herrschafts-
losen Zustand  Dasselbe Phanomen begegnet uns in 
den modernen Tendenzen  der Demokratie bis zum Anarchismus; 
ebenso  den modernen Staaten, wo die Herrscher  blossen Funktio-
naren herabgesunken sind. AIso ist  a t  unter den Utopisten eine 
Ausnahme, denn   die Herrschaft als  naturhaft gege-
bene und notwendige Sache. 

6. Vgl. F r e  e r: a.a.O., s. 15. 
7. Vgl. auch F r e  e r: a.a.O., s. 37. 

    4 47 
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Trotzdem bedeutet die Betonung der Herrschaft und die Unter-
teilung in verschiedene Klassen bei Plato keine Trennung der Gesell-
schaft.  ihn ist die Trennung das Bose, und das Erstrebenswerte 
hleibt immer die Einheit und die Harmonie. Gewisse Wertunterschiede 
gehoren zum Wesen des Staates, denn auf ihnen beruht die Gerechtig-
keit. Gerechtigkeit herrscht, wenn jeder Staat das ihm gemii.sse voll-' 
bringt, und die Besten des Staates seine Wii.chter und Herrscher '.verden. 

Als bedeutsames Merkmal des platonischen Staates ist noch 
hervorzuheben, dass in ihm nlcht die Gesetze herrschen, sondern die 
Menschen, und zwar die besten. Um diesen Staat der besten Menschen 
zu schaffen, bedarf es der Erziehung, die dadurch lm gesamten Staats-
aufbau eine so zentrale Stellung einnimmt. Der Weg zunl  Gut 
bzw. zur Philosophie   Eigentumslosigkeit, Freiheit  GoJd 

 Silber, Familienlosigkeit und Reinheit. 
Der Hohepunkt des platonischen Werkes ist das 5. Buch, wo der 

Begriff des koniglichen Philosophen aJs herrscherliche Mitte des Staates 
 wird, wenn  1a t  sagt: «Wenn nicht die Philosophen 

nige in den Staaten werden oder die jetzt Konige und Herrscher Ge-
n-annten echte und rechte Philosophen, und wenn nlcht das  eins zu-
sammenfii.Jlt: staatliche Macht und Philosophie... , so gibt es mein 
b'er G 1a u k  n, kein Aufhoren der Obel  die Staaten und auch wohl 

  Menschengeschlecht, und auch der Staat erwii.chst wohl nim-
mer und erblickt das Licht der Sonne, den wir in unserem Gesprii.ch auf-
gebaut haben». 

Die Aussagen  die Stellung des Philosophen machen die 
Politeia zu einer der wichtigsten sozialen Utopien, weil an diesem Punkt 
die Ordnung des Staates aufbricht. Wie das All ohne die Kraft der 
gottlichen Welsheit undenkbar ist und wle die Seele ohne den 

 Teil unmoglich ist, so kann auch der Staat ohne die philosophische 
Welshelt nlcht exlstleren. Die metaphysische Tiefe des platonischen 

 liegt in seiner  nach dem Bild des Welt-
gesetzes und der gottlichen Ordnung des Kosmos. So stehen Ordnung 
und Herrschaft, geleitet  dem Guten, d.h. dem Heiligen, im' Brenn-
punkt des Aufbaus eines neuen Staates. 

Es kann nicht gesagt werden, dass  in  1a t os Staat nur 
 Ordnung unter Ausschluss der Freiheit gibt. Es fehlt jene scharfe 

Ordnung, die C a m  a n e  1 a in selner Utopie aufstellte und die heute 
lmmer lm Gegensatz zu den Freiheitsprinzipien    r u s gesehen 

   1a t  laufen Freiheit und Ordnung parallel. Platos Staat 
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will die Menschen zur VolJkommenheit  und ihnen  
g(js und gerechtes Leben innerhalb der Gesellschaft verschaffen. Dieses 

 kann aber  durch  Gleichgewicht von Freiheit und Ordnung 
verwirklicht werden. 

Mit den G e s e t  e  seiner zweiten8 Utopie, betritt Plato  

neuen Raum des Denkens. Das Gesetz spielt  die Hauptrolle im 
Staate;  bleibt zwar weiterhin  Erziehungsstaat, aber als grosster 
Piidagoge herrscht das Gesetz. Das  dieses Staates Jiegt  der  
Gesetzesbefolgung aller Biirger. 

DieHauptphanomene der Politeia, Ordnung, Herrschaft und 
Erziehung, bleiben  Staate erhaltenj aber an die StelJe der Philosophie 
und der Philosophen tritt die religiose Fiihrung und der ethische Gehalt 
der Gesetze des Staates. Also findet sich  diesem Staate  «Nomo-
kratie»j  Herrschaft des Gesetzes. Zugleich ist die Nomokratie  

Theokratie, da die Gesetze keine sozialtechnischen Regeln sind, sondern 
Verkorperung der gottJichen Vernunft. Die Quelle der Gesetze ist das 
Heilige, genau wie die Quelle der Ordnung  der Politeia das Heilige 
war. Gott, Schicksal nnd Mensch sind die drei Faktoren, die  Zusam-
menarbeit die Ordnung des Staates garantieren miissen. 

Zum ersten Mal wird hier  Struktnr der Wirtschaftsordnung 
aufgezeigt. Diese Wirtschaftsordnung ist jedoch bei  1a t  - und das 
unterscheidet ihn  den anderen Utopisten - nicht der Bau, sondern 
der Unterbau seines Staates. 

Der Besitz von Gold und Silber ist verboten, alJes  dem 
Staate, sogar der Boden ist  Gemeingut. Reichtum definiert  1 a t  

als den Anfang  Vbel. Doch begriindet   den Gesetzen die 
Teilung der Klassen auf die VermOgensunterschiede. Der  

mus» der PoJiteia wird nicht rigoros  

1m Gegensatz zur Politeia niihert sich die Verfassung der Ge-
setze der Demokratie.  diesem zweitbesten Staat bilden nicht mehr 
die philisophischen Konige die herrschende Mitte. Die Herrscher sind 

 blossen Funktioniiren geworden, und der gesamte Herrschaftsaufbau 
niihert sich mehr der Wirklichkeit der griechischen Polis. Trotzdem 
bleibt das Hauptprinzip der Politeia auch in den Gesetzen erhalten, 
niimlich, dass die Weisheit das hochste alJer Gesetze ist. 

8. Das Fragment  1a t    i t ia s  ich als sozia1e Utopie njcht 
behande1n, da  diesem Fragment Jediglich   e t i s c h e Schj)derung des 
ideaJeIi Zustandes im Ur-Athen gegeben wird. Der  e t i s c he Charakter sch1iesst 

 r  t  a s im Gegensatz  Po1iteia und Gesetze  den soziaJen Utopien aus. 
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Mit  1a t  erreicht die Utopie ihre erste ausgepriigte und zu-
gleich hOchst vollendete Form. ((Nie wieder ist in der Geschichte der 
Utopien die Grosse, Fulle und Einheit des UrbiJdes erreicht  
bemerkt F r e  e r 9 • Platos Werk Politeia birgt im umfassendsten Sinne 
alle seine Gedanken. Auf die Politeia zielte sein ganzes Lebenswerk, und 

 diesem Gedanken einer Erneuerung des gesamten, gemeinsamen Le-
bens der Menschen beschiiftigt sich  1a t  mit aller Ethik, Metaphysik, 
Erziehung, Philosophie der Geschichte und Soziologie. 

1m Altertum ist weiterhin die Utopie der S t  a  Bedeutung. 
Sie schafft mit ihrem Gedanken eines Weltstaates eine vollig neue Art 
des utopischen Denkens. Bis zur Stoa waren die utopischen Gedanken 
und Vorstellungen immer an eine Insel oder an eine Stadt gebunden. 
Die stoischen Staatenentwurfe erfassen aber grossere Riiume. Der pla-
tonische Staat wird zum Weltstaat. ' 

 e  n10 ergreift in seiner Sozialutopie den Gedanken einer 
Weltrepublik. Das Universale und die Oikumene werden geboren, und 
Zenon wird zum Propheten des Weltstaates. ll Die platonische und die 
Zenonsche Utopie ahneln sich in vielen EinzelzUgen. Beide Denker pro-
pagieren die Besitzlosigkeit, die Frauengemeinschaft, gemeinsame Er-
ziehung etc. Doch der uberragende Ged,anke des W e  t s t a a t e s ist 

  1a t  her nicht  erklaren und zeigt das ganz Neue dieses Ent-
wurfes. 

Die S t  a   einem neuen, goldenen Zeitalter, in dem 
kein Gesetz, keine Furcht, keine Munzen, kein Krieg und keine Macht 
die Menschen erschrecken. Ein Dasein ohne Gold, Gericht und Macht 
wird in einer neuen Welt voller Harmonie anbrechen, und alle Unter-
schiede und  lbsen sich.  der Megapolis wird  keinen Mann 
oder Frau, Griechen oder Barbaren, Freien oder Sklaven geben. 1m neuen 
Naturstaat werden Natur und Vernunft zusammenfallen. 

Die Stoa schuf somit eine SoziaJutopie, deren besondere Bedeu-
tung in dem Gedanken des Weltburgertums liegt, sowie in der Einheit 
des gesamten Menschengeschlechts. Die Hauptfaktoren des neuen Welt-
staates sind Natur und Vernunft, und daraus ergibt sich das seltsame 

 dass Anarchie und Ordnung, Individualismus und das 

9. Vgl. F r  e  a.a.O.,  69. 
10. Etwa 336-264 v. Chr. 
11. Vgl.  r  s t   c h: «Freiheit und Ordnung>'  der  

1.946,  37. 
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Leben des   das Wohl des gesellschaftlichen Kosmos zusam-
menfal1en. 

Die  Utopien des spiiteren Altertums, namlich die helleni-
stischen Staatsmiirchen, sind reine Staatsromane.  ihnen spielt die 
Phantasie  Hauptrolle. Sie sind keine Utopien der Verwirklichung, 
sondern stel1en  Flucht aus der Wirklichkeit dar und fal1en damit 
aus dem Rahmen der sozialen Utopien heraus.  der «Heiligen Inschrift 

 Ephemerus» werden  Gottermythos und politische Phantasie 
miteinander verwoben. Die Ordnung des Staates und die Wirtschaft, 
die  diese Utopie entworfen werden, sind  verquickt mit Wundern 
des Klimas etc., dass man kaum annehmen kann, dass jemand diese 
Ordnung als ernsthaften Vorschlag   neue, soziale Struktur ge-
macht hat. 

Endlich zeigt uns das bei D  d  r  Jambulos-Mar-
chen  der Sonneninsel, dass die Utopie bereits ganz  den Bereich 
des Marchens  worden ist und jegliche Verbindung mit dem 
poJitischen Leben der WirkJichkeit verloren hat. Es ist nicht ohne Be-
deutung, dass die Trager al1 dieser zuletzt erwahnten Utopien wilde 
VOlker  fernen La.ndern sind und nicht politischc Menschen wie  

die Griechen. 

3.  

Ehe wir uns der Neuzeit und ihrer Erneuerung des utopischen 
Denkens zuwenden, halte ich  ftir wichtig,  im Rahmen der soziaJen 
Utopien dem Chiliasmus kurz zuzuwenden, da im Mittelalter die Utopie 

 und an ihre Stelle der Chiliasmus rtickte, und zweitens, weil 
alle modernen, westlichen Utopien  den chiJiastischen Utopien den 
Gedanken tibernommen haben, dass irgendwann einmal  der Geschichte 
die Erwartung aller menschJichen Wtinsche   gehen wird. 
Der Chiliasmus beschrankt sich aber nicht auf das Mitte)alter; er lebt 
in der Reformation und  der Neuzeit weiter. 

Der ChiJiasmus als  Utopie unterscheidet sich  den anderen 
sozialen Utopien  zwei Hauptpunkten: Erstens verwirklichen weder 
politischer Wille und Kraft  neue, soziale Ordnung, sondern die gott-
lichen Wunder; und zweitens k  m m t das tausendjahrige Reich  
Gegensatz  den Staaten der anderen Utopien, die gegrtindet werden. 

Der Ursprung der chiliastischen Gedanken liegt  der Religion. 
 ungefahr allen grossen Religionen entstanden chiliastische Ideen, 

lange bevor das Christentum sich entwickelte.  Form einer Vorstellung 
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 Weltperioden oder einer Scheidung zwischen Licht und Finsternis, 
Kampf und Sieg des Lichtes, oder wie beim Christentum Weltschopfung 
-  - Erlosung' - J  Gericht durchdr,ingen diese chi-
liastischen Gedanken die Religionen. Die Erwartung eines neuen ZustaJ;l-
des an der Grenze der Geschichte und der Ewigkeit, des Kommens eines 
gottahnlichen Menschen, eines gottlichen Kindes, eines Friedenskai-
sers etc., der diesen Zustand realisieren wird, dies alles sind chiliasti-
sche Elemente, die die Religion als Quelle haben. 

Wir  die Erwartung des 1000jahrigen Reiches, d.h. des 
messianischen Reiches, auf Erden am Ende der Menschheit als einen 
Chiliasmus in seiner religiosen Bedeutung im engeren Sinne verstehen, 
Dieses Reich des Friedens und der Gerecht.igkeit ist eine politische, so-
ziale, okonomische und geistige Grosse. Am deutlichsten und klarsten 
lasst sich dieses Phanomen in der Friedensutopie der  r  h e t e  
des Alten Testaments feststellen.  den vielen interessanten Ste]len 
mochte ich hier nur die eine Prophetie nennen. Sie ist der Stoa sehr nah 
verwandt und klingt wie eine pazifistische Internationale. Der .Text 
findet sich in J es. 2,4 und Mi. 4,3: «Und er ,vird Recht sprechen zwischen 
vielen Volkern und Weisung geben starken Nationen bis in die Ferne, 
und sie werden ihre Schwerter zu Pflug'scharen schmieden und, ihre 
Spiesse zu Rebmessern. Kein Volk wird wider das andere das Schwert 
erheben, und sie werden den Krieg nicht mehr lernen». 

 der Offbg J oh. 20,4-6 wird das 1000jahrig'e Reich als eine Vor-
stufe zur  Verwandlung des ganzen Kosmos bezeichnet. 1m 
Mittelpunkt steht der Gedanke der Herrschaft Christi auf Erden, die 
Vollendung der Reiche und ihre Mitherrschaft  Christus. 

Die geschichtliche Wirkung des Chiliasmus war immer gross, 
und ist es noch bis heute geblieben. Entweder wirkte er in seiner rein 
religiosen Form, oder auch religios-sozial oder profanisiert. 

1m Mittelalter vertrat  u g u s t  in seinem «De ,Civitate 
Dei» den Gedanken, dass die Kircheselbst die irdische Darstellung' des 
gottlichen Staates auf Erden ist. Das Reformationszeitalter griff den 
Gedanken des Chiliasmus neu auf und verband ihn mit seinen sozialen 
und soziolog'ischen Forderungen. Die Christenheit ist dazu berufen, 
das Werk des Friedensreiches in der Geschichte zu beginnen. Der Chi-
liasmus nimmt nUll revolutionare Formen an, ein Beispiel dieser Ten· 
denzen ist  h  m a s   e  Er versuchte aus religiosen  

soziale Umwalzungen  Der Chiliasmus der 1\1   e r· 
s c h e  Be\vegung ist mit einer sozialen Revolution strukturell so ver· 
wqndt,    bat, in dief?er Bewegung einen   
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den modernen Revo1utionen  sehen.12 Bei  u s s i t e    e r 
und den W i e d e r t a u f e r  wird so der Chiliasmus zu einem sozia1en, 
10ka1isierbaren Akrivismus. 

 der Sozia1- und Geschichtsphi1osophie der Aufk1arung und 
des Idea1ismus wird der Chi1iasmus rein profan, er wird  einer Uto-
p,ie eines we1tlichen Reiches der Wohlfahrt, des G1uckes, der Gerechtig-
keit, der Humanitat und der voIlkommenen geistigen Ku1tur. 

Sch1iess1ich entwicke1t sich der Chi1iasmus innerha1b der bo1-
schewistischen Ideo1ogie  der Hoffnung einer Se1bster]osung der Ge-
se]]schaft durch die Erreichung der k1assen1osen Gese]]schaft. Ein weite-
res interessantes Phanomen innerha1b dieses profanisierten Chiliasmus 
ist auch der Versuch des Nationa1-Sozia]ismus zur ReaJisierunp; eines 
tausendjahrigen Reiches. 

4. Die  

Das Mitte1alter konnte keine grosse Sozia1utopie hervorbringen, 
da der Gottesstaat des Mitte1a1ters ein Feind der We]t war.  u g u-
s t i  s ne civitate Dei tragt keine Sehnsucht nach einem goldenen Zeit-
a1ter des Anfangs in sich.13  u g u s t i  ertraumt eine kirchliche Oi-
kumene: die civitas terrenis 1iegt seiner Meinung nach im ewigen Kampf 
mit der civitas Dei. Der politische Staat ist nur ein Staat der Verbrecher. 
«Was sind die irdischen Staaten, da die Gerechtigkeit sich aus ihnen 
zuruckgezogen hat, anderes a1s grosse  so fragt Augu-
stinus (De civ. Dei IV). 

Mit dem Einbruch der Renaissance verandert sich die Lage 
vo]]ig. Es erfo1gte eine neue Hinwendung zur Erde, eine Wiederentdek-
kung des Menschen a1s Wert und eine neue Begegnung mit der Gedan-
kenwelt des griechischen und romischen Altertums. Es war a1so kein 
Wunder, dass die soziale Utopie in der Person des  h  m a s 1\1 0-

r'u s eine neue  er1ebte. Die Utopie beginnt wieder, wie bei  1a-
t  aus einem politischen Wi]]en zu erwachsen. Der Humanismus und 
die Renaissance geben der Utopie ihre k1assische Form. Es bricht.  
neuem der Wunsch auf, die Welt zu verbessern und  erobern. 

Ein Humanist, inder hohen PoJitik Englands stehend, war 
 h  m a s  r u s mit 50 Jahren der Kanz]er  e i  r i c h s  

12. VgI.   a  h e  m : a.a.o., s. 184 ff und   c h: «Thomas Mi1n-
zeI' als Theologe der Ref,Jolulion", Mi.inchen 1921. 

13. VgI.   c h: «FI'eiheit und OI,q,nung",  s. 4<;), 
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geworden.  seiner Utople fliessen selne politisclle Erfahrung, selne klas-
slsch-humanlstlsche Bildung, seln besonderer Charakter und selne tiefe 
Religiositat zusammen, und er schafft eln Werk, das nach  a t  
den zweiten Hohepunkt  der Geschichte der Utopien bildet. 

«Das wahrhaft goldene   der besten Staatsverfassung 
und  der neuen Insel Utopla)) entstand  den J ahren um 1516. Die 
Verfassung des neuen Staates  Utopia ist demokratlsch. Die Insel 
besteht aus 54 Stadten, die demokratlsche Gemeinwesen mlt selbst-
gewahlter Obrigkeit slnd.  der Hauptstadt wlrd eln Senat aus je drel 
Abgeordneten der Stadte gebildet, der die gemeinsamen Interessen der 
Insel vertritt. «Ausserhalb des Senates oder der offiziell einberufenen 
Versammlungen staatliche Massnahmen  diskutleren, ist bel Todes-
strafe  

Jeder Utopier arbeitet abwechselnd je zwel Jahre auf dem Land 
und  der Stadt. «An diesem Brauch, die Bauern standig  wechseln, 
ha1ten sle zwar der Regel nach fest, damlt nlemand gegen seinen Willen 
gezwungen sel, eln etwas anstrengendes Leben ·langer  

J eder Bewohner muss 6 Stunden arbelten, die  Zelt steht 
dann  selner freien  ))Sie tei1en den Tag mit Einsch1uss der 

 acht  24 gleich lange Stunden, verwenden aber davon nur 6 zur Ar-
beit, nam1ich drel vor dem Mittag, darauf nehmen sle das Mittagessen 
eln, ruhen nach dem Essen die ersten zwel Nachmlttagsstunden und lie-
gen dann wleder drel Stunden der Arbelt ob, daran sch1iesst slch das 
Abendessen an. Um die achte Stunde, die erste rechnen sie vom Mittag 
an, gehen sle zu Bett, acht Stunden beansprucht der Schlaf.) 

 die schweren Arbelten werden Sk1aven geha1ten, aber {(ihre 
Sk1aven stammen weder aus dem Kriege - oder die Utopier  

ihn se1bst  haben - noch slnd es Kinder  Sk1aven, noch solche, 
die sle bel anderen Vo1kern auf dem Markt kaufen konnten, sondern 
entweder elgene Leute, die  eln Vergehen  den Sk1ayenstand yersetzt 
wurden, oder solche -und das kommt haufiger yor-, die  aus,var-
tigen Staaten elne Missetat mit dem Tode hatten bezah1en sollen.) 

Die Arbeltsmltte1 und die Arbeitsertrage slnd gemeinsames Gut. 
Um die Quelle des sozla1en  unschadlich  machen, wurde das 
Prlyatelgentum abgeschafft. Auch die Hauser ,verden nach Ablauf  
10 J ahren ausgetauscht. 

So arbeltet die  Maschinerle mit der yollkomInen-
sten Priizlslon. «Es wlrd zuniichst festgestellt, was eln jeder Ort lm 

 besltzt, 1.lI)d Was umgekehrt irgendwo sch1echt geraten lst, 
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dann behebt man sofort durch den Vberschuss des einen den Mangel 
des anderen. Die Stiidte besorgen diesen Ausgleich ohne Entschiidigung 
und erhalten  den Beschenkten keine Gegenleistung, sondern wenn 
sie vom Eigenen irgendeiner Stadt gaben, ohne  ihr etwas  verlan-
gen, so erhalten sie  einer anderen, der sie nichts Jeisteten, die fehlen-
den Produkte. So ist die ganze Insel wie eine einzige Familie)). Keine 
Frauen, Priester, Monche, Reiche und Bettler belasten die 
schaft der Utopia, wie sie es  den anderen Staaten tun.  r u s hii1t 
jedoch an der FamiJie fest, und er will den Ehebruch schwer  
sehen. Ebenso wird  Utopie eine gut organisierte  einge-
richtet mit g'Hinzend ausgestatteten Spitiilern  die Kranken. Die 
Gedanken der Euthanasie werden   r u s gebilJigt; d.h. die Un-
heilbaren konnen sich auf den Rat der Priester und Arzte hin freiwillig 
das Leben nehmen. 

 jegJicher Luxus ist rigoros ausgeschJossen.  der Werk-
statt tragen die Utopier schlecht und recht etwas aus Leder oder ein 
Fell: derJei hii1t sieben Jahre vor. Gehen sie aus, so werfen sie sich einen 
Mantel  der jene primitive Kleidung deckt, seine Farbe ist auf der 
ganzen Insel gJeich und zwar naturhaft. Wi:ihrend anderswo keinem Men-
schen vier oder  wollene Kleider  verschiedenen Farben und ebenso 
viele seidene Unterkleider  - die eleganteren Leute tun es nicht 
unter zehn - ist hier jeder mit einem einzigen zufrieden, meist auf zwei 
J ahre hinaus. Warum soJlte er auch mehr haben woJlen? Er ware gegen 
die Kiilte ja doch nicht besser  und vornehmer sahe er wegen 
seiner Kleider um kein Haar aus». 

Die Religion ist ganz  das Belieben des Einzelnen gestelJt, im 
ganzen Staat herrscht vollstandige Toleranz. Die wenigen Priester be-
sitzen keinerlei Einfluss und Macht auf die GeselIschaft. Kriege werden 

 der Utopia als reine Raubtiermethoden abgelehnt. Stehen die Utopier 
wirklich einmal der Notwendigkeit gegenuber, einen Krieg   

dann beauftragen sie ein fremdes Volk mit dessen  ziehen 
sie wirklich selbst  den Kampf, so tun sie es ohne Leidenschaft. Der 
besiegte Feind wird nicht vernichtet, er wird  die Sklaverei  

oder mit ewigem Tribut belegt. 
Die Utopier biIden keine Masse, sie sind vielmehr ein Kreis gebiI-

deter Menschen. Diejenigen unter ihnen, die die Wissenschaft aIs Beruf 
betreiben, sind  der korperIichen Arbeit befreit. Aus ihrem Kreis 
gehen die Beamten und Priester hervor. Die Kultur des Geistes und des 
Intellekts bilden den Sinn des Einzelnen und des Staates. AIIes Vbrige, 
wirtschaft1iche Arbeit, Krieg etc. sind keine Eigenwerte, sie sind Iedig-
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lich Notwendigkeiten; «denn die BehOrden schinden die  nicht 
mit  Arbeit, da dieser Staat vor a11em   verfolgt, 
jeden  soweit es die  der A11gemeinheit erlauben, 
moglichst ausgiebig vom korperlichen Frondienst  entlasten, zugun-
sten der freien Entfaltung und Pflege des Geistes: darauf namlichbe-
ruht, wie sie glauben, das  des Daseins». ' 

Die Bedeutung die Utopie des  h  m a sM  r u s konnen wir 
nicht erkennen, wenn wir uns nicht zuvor den Rahmengesprachen zwi-
schen  r u s, seinem ho11andischen Freund  e t e l'  e g  d  u s 
und R a  h a e   t h e  d e u s  Dieses Rahmenge-
sprach wird noch deutlicher erweisen, dass es sich bei der Morusschen 
Utopia um  soziale und politische Utopie handelt. 

Zunachst wird im Rahmengesprach um die Losung der Frage, 
ob  Philosoph  die praktische Politik gehort, gerungen.  r u s 
behauptet, dass es  politische Art der Philosophie gibt, die den 
Staat  kann. Weiter   r u s  scharfe Kritik an 
den englischen Gese11schaftszustanden. Hier bricht  echte Sozial-
kritik auf, und die nachfolgende Utopie im zvveiten  des Bucheskann 

 dieser Kritik nicht getrennt werden.  sind die 6 Stunden Ar-
beit, die im Utopia-Land  jeder Bewohner leisten muss, nur aus 
den Verhaltnissen, die  r u s vorfand, zu verstehen. 1m damaligen 
England  e  r  c h s  arbeiteten Bauern und Handwerker im 
Sommer  morgens 500 bis abends 7 oder 800, im Winter  Sonnen-
aufgang' bis Sonnenuntergang. Drittens missbi11igt  r l1 s  dein 
Rahmengesprach die Politik an den damaligen europaischen  Also 
versucht Morus  soziale Reformation  starten, und durch seine 
Utopie appe11iert er an das politische Gewissen Englands. Deshalb ist 
seine Utopia ohne Einschankung  soziale Utopia. 

1\1  r u s ist kein Sozialist, Kommunist, Deist o.a., denn obwohl 
sich  seiner Utopie Faktoren a11 dieser Anschauungen nachweisen 
lassen,  keine  ihnen. Die Hauptgrundlage der Utopia 
bildet der Gedanke, dass a11e Bewohner  der Vernunft geleitet werden. 
Das Staatswohl hangt  der moralischen Haltung der  ab. 
Deshalb erleben Freiheit und Ordnung  solchen harmonischen Zu-
sammenschluss  del' Utopia. Die Vernunft, die Moral und das natur-
gemasse Leben ermogJichen diese Koexistenz  Freiheit und Ordnung; 

 Gesetze und Advokaten  sich und sind abgeschafft. 
Stehen vvir vor de1'  otvvendigkeit die 1\1  r u s s c h e Utopie 

in eine Kategorie der sQzialen Utopien einzl1ordnen, dann konnen 
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wir  a u t  k  zustimmen, der behauptet, dass diese Utopie in die 
Geschichte des Sozialismus gehort. 

Die Utopie   l' U s kann aber nicht  in ihren Einzelheiten 
gesehen und gewertet werden. Als Ganzes offenbart sie eine neue, andere 
und grossere Bedeutung. Sie zeigt  dass die abendHindische Chri-
stenheit  das soziale Elend  verantwortlich ist; Die Christen 
leben in einer Atmosphare  Habgier, Luxus etc., obwohl die Lehre 
und das Beispiel Christi  ihren Augen steht. Die Utopier jedoch, 
die niemals etwas  Christus gehort haben, ftihren das Leben wahrer 
Christen und zwar  weil sie verntinftig leben.  l' U s konnte als 
echter und wahrer Christ keine Utopie ohne eine Botschaft an die 
Christen schreiben. 

Ich mochte S c h  e 114 zustimmen, der seine Einleitung zu  

 u s mit folgenden Worten schliesst: «Nicht ob  Privateigentum geben 
darf oder nicht, steht zur Frage.  l' U s denkt dartiber nicht anderes 
als die Lehre der Kirche. Nicht ob der Priester verheiratet  solJ, 
steht zur Debatte, vielmehr soJlte da und dort ein Licht aufgesteckt 
werden, dass die mehr oder wenigeI' erzwungene Ehelosigkeit noch kei-
nen frommen Priesterstand verbtirgt, wenn daneben Frass und Vollerei 
und Schlimmeres hergeht. Nicht einen Augenblick    l' U s daran, 
sich zur kirchlichen Glaubens- oder  in Gegensatz  set-
zen.  tibersteigert sich  seiner Satire    den handgreif-
lichsten Gegensatzen zu allem gewohnten Wesen, um den klaffenden 
Zwiespalt zwischen Soll und Haben  der Verwirklichung des Christen-
tums auch dem Dtimmsten zum Bewusstsein zu  Und er tut   

dem Bild eines Nirgendlandes und sagt: So lebt  VOlkchen ohne alle 
die Segnungen der christlichen Lehre und ollne  Gnadenmittel- und 
wie lebt  Das ist die Frage, mit der die Utopia das schlafende, christ-
liche Gewissen wachrtitteln wiJJ». 

Vbel' die Utopie des  h  m a s   U s habe ich  
gesprochen, weil er der Vater des Begriffes Utopie ist. Num mochte ich 

 Ktirze die tibrigen Utopien der Neuzeit behandeln. Zunachst die 
beiden folgenden wichtigsten Utopisten der Renaissance:  h  m a s 
C a m  a  e 11 a und F l' a  c  s  a c   

Die «Civitas solis»lO  C a m  a  e 11 a, 1623 erschienen, bildet 

14..  e r b e r t S c h  e  «Des eiligen  OI'US   194. 7, 
s. 29. . 

15. Der TiLel und die geographisclle Lage  sich mit denen des Jam-
bulos. Trotzdem ist C a m  a n e 11 a s Sonnenstaat frei  dem  l1el-
lenjstisch-orientalischen  YgI.   c h: a.a.o., s.  
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ein  zur  r u s Utopia. Der grosse Unterschied zwischen 
der Freiheit des  r u s und der strengen Ordnung des C a m  a n e 1-

 a fi:illt sofort ins Auge. C a m  a n e 11 a ist in seinem po1itischen 
WilIen revo1utionar ausgerichtet und hegt messianische   eine 
neue soziaJe Ordnung und ein neues Zeita1ter, wahrend  r u s nur 
eine Sozia1kritik tibt, unter Aussch1uss eines revo1utionaren Willens. 

C a m  a n e 11 a ge]angte nach vie1en philosophischen Studien 
-er ist tibrigens mit  a c  n und F i c h t e ein Philosoph a]s Utopist -

 einer revo1utionaren Verneinung aller Prinzipien, und er erkannte 
a1s einzige Quelle seines Denkens  die Beobachtung der \\Tirklichkeit 
an. Seine Phi10sophie grtindet sich auf seine Erfahrung. 

Der mauerumsch10ssene Sonnenstaat wird  einem Priester-
 namens  e t a  h  s i k u s regiert, der aJle geist1ichen und 

we1tlichen Maclltbefugnisse in seiner Hand vereinigt. Neben ihm stehen 
die drei Ftirsten Macht, Weisheit und Liebe. Die Macht sorgt ftir die 
Kriegsange1egenlleiten, die Weisheit  Wissenschaft, Ktinste und 
Schu1en und die Liebe ftir das Wohl der Btirger. 

Dieser Staatsaufbau entspricht der Campanellaschen Metaphy-
sik, nach der zwei Machte, d.h. das Sein und das Nichtsein, gegeneinander 
kampfen. Ein gut organisierter Staat kann teilhaben an dem wahren 
Sein, da der Mensch wie auch der Staat ein Abbild Gottes ist. Deshalb 
ist der Sonnenstaat ein Gebilde mit streng metaphysischem Geha1t, 
in dem die Obrigkeiten die Grundmachte der kosmischen Ordnung dar-
stellen. 

 einem so]chen Staat, der die Organisation und die Obrigkeit 
'so stark betont, muss das Leben in einer miJitarisch monarchischen 
Ordnung mechanisch wie ein Uhrwerk ab1aufen. Der Sinn des Lebens 
muss ftir die Bewohner in der Arbeit ftir den Staat unter Wahrung eines 
m6nchischen Gehorsams liegen. Eine Ausnahme bzw. Sonderexistenz 
ist  vornherein ausgesch10ssen. Das Leben ist nur a1s ein im Ganzen 
ge1ebtes wert - und sinnvo11. Alles Private vom Eigentum bis zur Ehe 
wurde abgeschafft. Der Mann vereinigt sich nach dem Rat der Arzte, 
Priester und Astro10gen mit Frauen, mit denen er die besten Kinder 
zeugen wird. Auf der Verrichtung  Arbeiten 1iegt keine Verachtnng, 
und im Gegensatz   r u s werden  die niederen Arbeiten keine 
Sk1aven herangezogen. 

Ein Stab  Astro10gen  die Sterne und bestimmt 
die Zeiten ftir alle wichtigen Hand1ungen. Das zeigt erneut, wie sehr der 
Staat ein Abbi1d des Kosmos sein sol1.  a t  war der einzige unter 
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den sozialen Utopikern, der so wie C a m  a n e 11 a seinen Staat nach 
dem BiJd des gottlichen Kosmos geplant hat. 

C a m  a  e 11 a s Sonnenstaat  auf die spateren chiliasti-
schen Stromungen einen gewissen Einfluss aus. Er fand sogar  dem 
revolutionaren J  h a  V a  e  t i a  d r e a e einen Nachfol-
ger. Dieser schuf eine ParalleJe zu Campanellas Staat mit seiner «Be-
schreibung des Staates CI1ristianopolis (Rei publicae ChristianopoJi-
tana Descriptio)) allerdings unter starkerer Verarbeitung des Christen-
tums. 

Delll dritten grossen Utopisten des Renaissance - Zeitalters 
F r a  c i s  a c  und seiner Utopie «Nova AtJantis» muss  un-
serem Zusammenhang der sozialen Utopien grosses Interesse gehoren. 
Obwohl er keine sozialen Obel im  Sinne  und keine ge-
nauen wirtschaftlichen Zustande seines idealen Staates entwirft, so ha-
ben seine Gedanken doch eine soziale Bedeutung, weil er namlich die 
Auffassung vertritt, dass der europaische Mensch durch das Wissen 
und die Technik sich zum Herrn der Erde machen kann. 

Unter der Annahme, dass die Trennung  der Natur die Ur-
sache alles sozialen Obels ist, kann man den Kampf vieler Utopisten um 
die Oberwindung der Naturentfremdung verstehen. Es gibt unter den 
Utopisten diejenigen, die das ObeJ durch das Motto  zur Natur» 

 wollen; sie sind die Naturutopisten wie  R  u s s e a u 
u.a. Die anderen versuchen die Natur durch die Technik zu  
sie schaffen technische Utopien, wie in unserem Falle  a c   

 a c  ist der grosse Vertreter der technischen Utopie, und 
doch ist sein utopischer Entwurf zu den sozialen Utopien zu rechnen, 
da er als erster die Zusammenhange  Technik und Gesellschaft er-
kannte.  a c  kann man als den geistigen Vater der industrielIen Re-
volution bezeichnen.16 Er  einen Bruch mit der traditionellen 
Art des Denkens und leistet somit einen wertvollen Beitrag zur Ge-
schichte der Sozialwissensc11aft. 17 

Auf der Insel Bensalem im stillen Ozean befindet sich das «Haus 
Salomons», welches  a c  nun  beschreibt. Dieses Haus 
ist ein staatJiches Forschungsinstitut, zielt auf eine Erforschung der 
gesamten Naturkrafte hin und erstrebt ein Vorwartstreiben der tec11lli-

16. 80 J.  F U  "Wel/are Economics in English  The Hague 1952, 
s. 13. 

17.   e e r:  istory  British  London 1919, s. 50. 
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schen Herrschaft des Menschen  die Natur. AlJes, was sich ein Orga-
nisator der Wissenschaft ertraumen kann, steht dem Stab der Ge1ehr-
ten, die auf der Insel arbeiten, zur   naturwissenschaft-
lichen Samm1ungen, physika1ischen Laboratorien bis  botanischen 
Garten und astrologischen Stationen. Auf der Inse1 gibt es bereits Mi-
kroskope, Telephon, Radio, F1ugzeuge, und auch die Chemie macht 
neue und grosse Fortschritte. Die Medizin unternimmt Anstrengungen, 
um  eine Ver1angerung des menschlichen Lebens zu sorgen. 

Es ist nicht notig, die Utopie weiter im Detai1  beschreiben. 
Schon die erwahnten  beweisen, dass hier die Grundidee «Wissen ist 
Macht» herrscht und dass die Wissenschaft den Menschen zum  
der Erde machen kann. Bacon's  Atlantis» ist die erste Utopie, 
wo die wissenschaftliche und technische Bildung zum Lebensgesetz 
einer Utopie geworden sind. Sie ist di\J Utopie der wissenschaftlichen 
Forschung. 

Die Baconsche Utopie wirkte stark auf das nachfo1gende Denken 
ein. Das Motto «die Naturkriifte in den Dienst der Menschheit» wird zum 

 der beiden Jetzten J ahrhunderte und steht noch  im 
grossen Ansehen. Wieweit diese Utopien der Menschheit wirk1ich geholfen 
haben, durch die Technik die Naturentfremdung   und 
das wahre Wesen des Menschen wieder herzustellen, ist eine andere 
Frage, die in diesem Zusammenhang nicht diskutiert werden kann. Ich 
mochte diese Frage  allgemein stellen.  a u 1  i 11 i c h18 sagt fo1-
gendes dazu: «Die Leidenschaft  die technische Utopia kann  
im gegenwartigen Europa nicht nlehr  werden. Ich werde es 
nie  wie einer der Chikagoer Theo1ogen, den ich kurz nach 
meiner Ankunft in Amerika etwa 1934 besuchte, mich in seinem Studier-
zimmer empfing, indem er fragte: «Wissen sie, was das Reich Gottes 
ist?» Und ich stamme1te irgendetwas. Dann  er mich  seinem 
Schreibtisch, knipste seine Schreibtischlampe an und sagte: «Das ist das 
Reich Gottes» - d.h. die Technik, die es dem Menschen ermog1icht, die 
Natur sich anzueignen. Nur wenn man das  und gesehen hat, 
wenn man diesem G1auben und seine Leidenschaft kennt, kann man 
stehen, was der Zusammenbruch dieser Utopie bedeutet  dem 
ment, in dem die Technik zur Vollendung gekommen war, die Atombom-
be  produzieren und somit die Grund1age del' Zerstorung der mensch1i-
chen Gesellschaft zu 1egen - ich weiss nicht, wieweit es bekannt ist, 
dass unmitte1bar nach dem Abwerfen der drei ersten Atombomben, der 

18.   i 11 i c h: a.a.O., s. 43/44. 
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ersten versuchsweisen und der beiden anderen, eine Reaktion der 
renden Atomphysiker einsetzte, die  stark war, dass man sagen kann, 
dass heute  den  Kreisen der Physiker die t e c h n i s c h e 
U t  i e zerbrochen ist». 

5. Aufkliirung. 

Die Aufklarung griff die soziale Utopie der Renaissance auf und 
wandelte sie nach dem Gedanken um, dass das ewig  in der Ge-
schichte die Vernunft und die Natur sind. Somit brach mit der AufkJa-
rung notgedrungen eine  der Utopien an,ID da man glaubte durch 

 Denken einen vernunftgemassen Aufbau des Gemeinschafts-
lebens  und dass die vollkommene Gesellschaftsordnung 
durch Kenntnis der menschlichen Natur und der  Organi-
sation des Staates moglich sein kann und muss. 

Die  des aufklarerischen, utopischen Denkens sind 
folgende: 

1. Man glaubt an die Moglichkeit einer rationalen Gesell-
schaftsordnung, die wegen der  Vernunftordnung 
realisierbar ist. Der Gedanke einer Aufrichtung der vollkommenen Ord-
nung der GeseJlschaft nur dort, wo die Gesetze der Natur herrschen, 
tritt stark hervor. Ebenso herrscht die Idee einer Kultur, deren Herr-
scher die Vernunft ist. 

2. Die Zeitkritik benutzt die Utopie als machtvolles Einfluss-
mittel. Besonders in Frankreich nimmt diese utopische Kritik scharfe 
Formen an. Diese aufklarerische Zeitkritik  sich nicht mit der 
Aufdeckung der sozialen  und dem Finden des Ziels einer vernunft-
beherrschten Kultur. Sie bekampft zugleich real die Unvollkommen-
heiten der Gegenwart, sodass das Licht der Aufklarung siegen kann. 
Deshalb wirken die Utopien dieser Zeit revolutionar, und  Frank-
reich bereiten sie den Boden  die folgende grosse Revolution. 

3. Weil die Utopie eine  starke revolutionare Kritik  _vah-
 ihre Verfasser den Weg  den Roman, der ihnen sicherer scheint. 

Somit  die utopischen Romane. Doch diese utopischen Romane 
sind soziale Utopien, weil sie mit der Wirklichkeit, die sie kritisieren, 
stark verbunden sind. Alle  Utopien tragen ein mehr politisches 
Wollen  sich, sie wollen, wie   1 a t  einen gerechten Staat 

19. Allein  Frankreich erschienen im 18. Jahrhundert rund 40 Utopien. 
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 Dje utopischen Romane der  betonen  Ge-
gensatz dazu mehr die Zeitkritik. DeshaJb gehoren sie zur s   a 1-
k r  t  s c h e  L  t e r a t u r innerha1b des allgemeinen, sozia1en 
Denkens. 

4. Die Utopje erscheint  der Form eines Heldenromans und 
zeigt die GestaJt eines aufgek1arten Monarchen. F e  e1  s  e1e-
m a c q u e» ist   dieser Art des utopischen Denkens. Sein Haupt-
thema erschopft sich  der Beschreibung der Tugenden und Pf]jchten 
des Herrschers. Der wahre  sol1 nicht  sein Vo1k reich und 
machtig machen, sondern - und das ist die Hauptsac1le - es inner1ich 
bessern. Die Beziehungen Vo1k und  sollen auf der Liebe und nicht 
auf der Furcht  sein. Die Herrschaft eines solchen  

ist Dienst, denn sein Hande1n geschieht um des Vo1kes wi11en. 

1ch mochte  den Utopien der Aufk1arung hier  kurz  a r-
r  g t  s Oceana; V a  r a s s e s Histoire des Sevarambes und  

r e 11  s Code de 1a nature  Die bedeutendste Utopie dieser 
Epoche ist aber F  c h t e s «Gesch1ossener Hande1sstaat», die den ]etz-
ten Hohepunkt  der Geschichte der Utopien bildet und das reinste 
llnd grosste Beispie1, Endpunkt und Hohepunkt aller aufk1arerischen 
Utopien ist. 2l 

 a r r  g t  versucht  seiner «Oceana» zunachst  

Vbersicht  die Staatsformen und Staats1ehren a11er VOlker und 
Zeiten  geben. Danach ste11t  das Modell  idea1en Verfassung 
auf, die  Demokratie mit kurzfristig gewah1ten Organen ist.  a r-
r  g t  s Utopie ist  ratjona1e Konstruktion  Staatsver-
fassung, die mechanisch funktionieren sol1. 

Die franzosische Utopie  V a i r a s s e «Histoire des Seva-
rambes» gehort  der Art von Utopien, die  Romane eingek1eidet sind. 
Sie  Kritik an dem damaligen Frankreich. 

Der Staat der Sevaramber ist eine Theokratie, da der  
des Staates sein Land dem Sonnengott geweiht hat und ihn zum Herr-
s.cher einsetzte. Der irdische Konig ist nur Vizekonig des Sonnengottes. 
Die Monarchie besitzt keinen abso1utistischen Charakter, da der vom 
Vo1k gewah1te Rat ihre Macht beschrankt. 

Das Privateigentum ist a1s die Wurze1 allen Vbe1s der Gese11schaft 

20. Ausserdem mochte ich  e r c  e r: Jahr 2440 erwahnen, der interessant 
1st  Bezug auf seine Verlegung der Utopie  die Zukunft. 

21.Vgl. Freyer: a.a.O., s. 119und136. 
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abgeschafft. Der Tag der Bewohner ist eingetei1t in Zeiten der Arbeit, 
der Ruhe und des  J eder ist zur Arbeit verpf]ichtet. Eine 
Ehe besteht, jedoch konnen die hoheren Beamten mehrere Frauen ha-
ben. Die I-Hiuser der Sevaramber sind hygienisch eingerichtet. mit 
Garten und Gemeinschaftsraumen. Mii.nner und Frauen dienen gemein-
sam im  eere. 

 r e 11  versucht in seinem "Verke «Code de 1a nature» zuerst 
seinen sozia1utopischen Roman «Basi]iade»  verteidigen. Dort hatte 
er als den Ursprung allen Vbe1s den Besitz und seine Fo1gen, namlich 
die Trennung  Arme und Reiche, angeprangert. Zweitens wilJ er den 
Beweis  dass  dort eine Ordnung ist und die Menschen frei 
und  1eben konnen, wo die e\vigen Gesetze der Natur herrschen. 

Der 'Code de ]a nature' ist tiber die Form eines utopischen Ro-
mans hinausgewachsen, denn er schi1dert uns den systematischen Ent-
wurf einer aufgek1arten, rein  Re1igion die sich auf den G]au-
ben grtindet, dass die Menschheit durch die Vernunft frei sein kann und 
dass die nattir1iche Ordnung alJe Vbe1 der Gesellschaft, Ungerechtig-
keit, Habgier, Privi]egien usw. aus10schen kann. 

Der Hohepunkt der aufk1ii.rerischen Utopien ist, \vie ich schon 
oben andeutete, der «Gesch1ossene Hande1sstaat»  J. G. F i c h t e. 
Dieses Werk 1iegt zeitlich und inha1tlich zwischen F i c h t e s revo1u-
tionarer Verteidigung der franzosischen Revo1ution und seinen Reden 
an die deutsche Nation. F j c h t e s Utopie steht zwischen dem gege-
benen Staat und einem gep1anten Vernunftstaat, genau wie die Po1itik 
a1s Wissenschaft zwischen diesen beiden steht. F i c h t e sagt se]bst, 
dass der gesch10ssene Hande1sstaat «die Probe einer  1iefernden 
1itik ist.» 

F i c h t e ist davon tiberzeugt, dass nl1r ein Vo1k im gesch1os-
senen Wirtschaftsral1m der Trii.ger der  Ordnung sein kann. 
Damit wird die aufk1arerische Zeit tiberwunden durch die Forderung 
einer abso1uten Staatsherrschaft. Der Staat ist nicht mehr ein b10sses 
Mitte], und der radikale Individua1ismus der Aufk1ii.rung wird einge-
schrankt.  die StelJe der freien Se1bstbestimmung tritt der allesre-
ge1nde Staat. 

Die Beschrankung des Individua1ismus eroffnet neue Aspekte 
 das Prob1em des Eigentums. Das Eigentum ist nicht mehr das Recht 

auf Sachen, sondern auf Hand1ungen, aus dem Gebiete des Sachenrechts 
wird es ins Arbeitsrecht  Die Konsequenz ist eine 
sozialistische und nicht privatkapita1istische Auffassung des Rechts 
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auf Eigentum. De1' Staat ist kein  des Eigentums, sonde1'n  

wi1'd zum  der Rechte der  ihm lebenden Menschen, besonders 
des Naturrechts, das hier eudamonistisch auftritt. «J eder will so ange-
nehm Jeben als moglich; und da jeder dies als Mensch fordert, und keiner 
mehr oder weniger Mensch ist als der andere, so haben in dieser Forde-
rung alle recht». Auch die Pflicht aller Menschen zur Arbeit bedeutet 
eine Einschrankung' des Individualismus. Ein stl'enges System der Plan-
wirtschaft, nach dem Bedarf der gesamten Volksgemeinschaft aufge-
stellt, sorgt  die Siittigung aller,  die Arbeitsmoglichkeiten und  

das Wohlleben des Einzelnen. 
Das Hauptcharakteristikum des geschlossenen Handelsstaates 

Jiegt aber in Fichtes Forderung zur Schliessung der Grenzen und zur 
Monopolisierung des Aussenhandels. Diese Massnahmen scheinen ihm 
notwendig zu sein, damit a) keine auslandischen Einfuhren das inne1'e 
Gleichge\vicht des Staates storen und h) keine unkontrol1ierte Ausfuhr 
dem Staate notwendige  entzieht. So ist der geschlossene Han-
delsstaat die Voraussetzung zur Planwirtschaft, anf der Fichte sein 
ganzes System aufbaut. Als Folge dieser Massnahmen wird es dazn 
kommen, dass das WeItgeld in den Besitz des Staates gelangt, dass 
Auslandsreisen nicht mehr gestattet sind etc. Nur den Gelehrten und 

 da sie dem Staat und der Menschheit dienen, werden Aus-
nahmen zugestanden. 

Mit der Frage der geschlossenen Grenzen taucht das Problem auf, 
wo die wirklichen Grenzen eines Staates liegen. Ein Staat kann danach 
nur in dem Raum gedacht werden, der «ein vollstiindiges und geschlos-
senes System der Produktion in sich enthiilt.» Ohne diesen autarken 
Raum ist der geschlossene Handelsstaat unmoglich. Allerding's wird der 
Krieg unter diesen Bedingungen zu einer selbstverstandlichen Notwen-
digkeit. Diese Utopie malt nicht mehr einen Raum in der Utopia und 
Phantasie, sondern will ihn durch politische Taten erobert sehen. 

Durch alle diese Umstande werden nicht nur die Volkswirtschaft, 
sondern ausser de1' Wissenschaft, die Gemeingut aller Menschen ist, 
alle  Lebensgebiete nationaJistisch gefarbt. Ein nationales 
Bewusstsein muss alle Lebensgebiete  Somit  die Fichte-
schen Gedanken, soziologisch gesehen, zu einer starken nationalen und 
sozialistischen PoJitik. Fichte sagt selbst, dass «unter einer so geschlos-
senen Nation... sehr bald ein hol1er Grad  NationaJlehre und ein 
scharf bestimmter  ationalcharakter entstehen werde.» 
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6. Das 19. Jah,.hunde,.l. 

Das 19. Jahrhundert wurde mit Recht als das «J ahrhundert der 
Technikn bezeichnet. J edoch erhiilt durch diese Bezeichnung auch die 
Utopiengeschichte dieses Jahrhunderts zwei neue starke Gesichtspunk-
te; erstens den Wil1en zur Technik und den Glauben, dass die Technik 
a]]e  und Triiume des Menschen  wird, und zweitens 
die soziale Frage als eine Macht, die das sozialutopische Denken der 
beiden letzten J ahrhunderte bestimmt. 

Al1e Utopien der zwei letzten Jahrhunderte sind technische 
Utopien, die eine Gese]]schaft ertraumen,  der al1e Probleme der Ge-
rechtigkeit, der  der Klugheit und des idealen Lebens 
gelost sind. Die Technik hat den Menschen aber einerseits mit der Angst 

 einer Katastrophe  und zugleich trieb sie die soziale Frage 
auf ihren HOhepunkt. Diese sozia]e Frage interessiert im Rahmen der 
sozialen Utopien mehr als die Technik an sich, und deshalb mochte ich 
einige der wichtigsten Utopien des 19. Jahrhunderts besprechen, die 
besonders durch die soziale Frage gepragt sind. 

Die industriel1e Revolution und das hochkapitaJistische Wirt-
schaftssystem haben die traditionel1e Ordnung der Gese]]schaft 
gestOrt. Die Bauern und Handwerker wurden  Industriearbeitern, 
und die neue Klasse der industriel1en Arbeiter entstand. Das alte Wirt-
schaftssystem verschwindet und ein neues,  ist bis heute 
noch nicht gefunden worden. Die sozialen Fragen begleiten diesen Um-
bruch, und es entstehen die harten Kiimpfe zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Die  r  1e t a r i e r entstehen als das grosste soziale 
Problem des Jahrhunderts. Der Triiger des Elends ist  nicht mehr 
der Bauer, sondern der Arbeiter.  dieser Situation erwachen a]]e 
mogJichen sozialen Utopien, die den Zustand bessern wo]]en; angefangen 

 der liberalen bis  den kommunistischen Utopien. «Die Utopie 
wird zum sozial,vissenschaftlichen System, und umgekehrt die sozial-
wissenschaft]ichen Systeme werden  Utopien oder enden  einer sol· 
chen.»22 Ich mochte aus den vielen sozia]en Utopien dieser Zeit nur ei-
nige kurz auswahlen, und zwar die Utopien   w e n, F  u r i e r, 
S a i n t - S i m  n,  a r  und C a b e t. 

R  b e r  w e n bemerkte die schlechte Lage der arbeitenden 
Menschen, und e1' kam  der "Oberlegung, dass ein gut genahrter und 
zufriedener Arbeiter  der halben Zeit etwas Besseres leisten kQnne 

22. VgI. F r e  e  a.a.O., s. 150. 
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als der Arbeiter, der als 5klave der Fabrikanten front. 50 wurde Owen 
 einem der ersten Utopisten des 19. Jahrhunderts, der ein foderativ-

sozialistisches System forderte. 
 seinen    «The Social System» (1820), «The 

Book of the new Moral World» (1836) u.a., versuchte  w e  den Be-
weis  erbringen, dass das soziale Unheil durch Reformen  heilen 
ist. Zugleich schuf  eine Theorie del' menschlichen Arbeit und des 
Fabriksystems und adoptierte die eben erschienenen Arbeitstheorien 

 R  c a r d  der glaubte, dass das einzige Wertmass eines Produk-
tes die  ihm enthaltene Arbeitsmenge ist.   e  griff diese Theo-

 auf und  siein seinem 1832 eroffneten Tauschbazar in London 
durch. 

Das Privateigentum ist nach  w e  etwas «Boses», genau wie 
die Ehe. Er stellt die fOderative Gruppe  300 hochstens 2000 Personen 
als  Ideal hin. Das Wichtigste  seinen Gedanken ist jedoch, dass 

 nicht die Produktion, sondern die Menschen bessern  Diese 
Besserung des Menschen hielt  durch  Beschrankung der Menschen 
auf k1eine  Lebenskreise  moglich. Durch seine Theorien er-
traumte er,   Menschheit  bilden, deren  sich in kleinen 
Gemeinschaften ohne Arbeitsteilung und   

C h a r 1e s F  u r  e r ist sozialistischer Theoretiker und zu-
gleich  grosser Utopist. Seine Utopie erstrebt  genossenschaftli-
che Organisation der  und der  Er 
spricht sich genau wie  w e n  kleine Kommunen aus, die soge-
nannten «Phalansteres»), in denen aber das Privateigentum nicht 
kommen abgeschafft ist. 

C   S a  n t - 5 i m  vertritt nicht mehr das Ideal  

 we  und F  u r i e  dass das bessere Leben individuell und fO· 
derativ sein muss. Er ist ein Vertreter der zentralistischen Utopien, und 
seine Gedanken nahern sich mehr C a m  a n e 11 a als  r u s: «Die 
wahre Freiheit wird gebildet durch  dem Gluck der Gesamtheit 
dienende Entwicklung der materiellen und geistigen Krafte, und wo eine 
entgegengesetzte Richtung des sozialen Handels stattfindet, muss sie 
aufs strengste  werdell'). 

S a  n t - S  m  n versuchte,  friedlichen Ausgleich zwi· 
schen Kapital und Arbeit  da  alle - Bauern, Arbeiter, 
Unternehmer, Wissenschaftler usw. - zum schaffenden Teil der Mensch-
heit rechnete. Deshalb sind seine Tendenzen nicht revolutionar, son-
dern  versucht, die Gesellschaft nur  organisieren. Er unternimmt 
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keine Analyse der bestehenden sozialen Systeme, sondern  interessiert 
sich mehr fur die zukunftige Organisation der Gesellschaft. So wurde der 
S a i n t - S i m  n i s m u s  einer praktiscllen Bewegung. 

S a i n t S i m  n glaubte an die Industrie und versprach 
sich  ihr neue Krafte, die der neuen Gesellschaft zustromen wurden 
(Catechisme des Industriels). Das industrieJle System kann  einer idea-
]en Mitarbeit und Solidaritat aller Arbeitenden der Gesellschaft ftihren. 
Die zukunftige Gesellschaft wird auf der Basis zweier Grundgebote 
aufgebaut, namlich dem Gebot der christlichen Liebe und dem der or-
ganisierten Arbeit. Der grosse utopische Ausblick richtet sich auf eine 
friedliche, internationale, soziale Ordnung, in der alle nach ihren Mog-

 glucklich werden. Er ertraumt ein n e u e s C h r i s t e n-
t u m , das mit dieser sozialen Ordnung identisch ist, und einen interna-
tiona]en Staat der Arbeit. 

 a r]  a r  vertrat eine realistische Soziologie und glaubte 
sich immer weit  jeglichem Utopismus entfernt. Er wollte «reine 
Wissenschaft», und desha]b dachte  nicht so sehr an den Zukunfts-
staat; vielmehr    kritische Analyse des J etzt  geben. 
Seine Kritik am Kapitalismus war a]so keine Planung eines zukunfti-
gen sozialen Staates; sie war lediglich eine Analyse des kapitalistischen 
Wirtschaftssystems. Trotzdem entwickelte sich sein Realismus  

 der grossten Utopien, die ein Paradies versprechen; das Paradies 
der l{lassenlosen GeseJlschaft. 

Die k 1 a s s e n 1  s e G e s e 1] s c h a f t ist das utopische 
Ziel des Sozia]ismus. Wirtschaft]ich gesehen bedeutet es einen Zustand, 
in dem es keine Klassen und KJassenkampfe, keine Ausbeutung und 
keine Lohnverhaltnisse gibt. Der Staat wird  dieser Gesellschaft uber-
flussig sein, denn, nach L e n  n, gibt es solange keine Freiheit, wie es 
einen Staat gibt. 

Die Wirkung der klassenlosen GeseJlschaft auf die arbeitenden 
Massen war und ist noch heute ungeheuer. Der Realismus, die Sozial-
kritik, der Utopismus, der optimistische Glaube an die Menschen und 
das selbstandig'e aturgesetz waren die machtigen Krafte dieser Idee 
der klassenlosen Gesellschaft, die die Massen bewegten. 

Der Marxismus war als Utopie eine k  n k r e t e U t  i e 
und war deshalb sehr stark mit der Revolution verbunden. Eine R e-
v  1u t  n ist immer die vVirklichkeit, die die Macht der dahinter 
stehenden Utopie beweist. J ede Utopie benotigt  ihrer Verwirkli-
chung die Revolution, da jede Utopie eine spontane Anderung  
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setzt. So wurde die Utopie der klassenlosen Gesellschaft zur grossten 
Macht, die die grossten Revolutionen unserer Zeit nach sich zog. 

Sehen wir die Utopien  ihrer Beziehung zur Revolution, dann 
erkennen wir die GeHihrlichkeit der Utopie. Die Krafte, die durch eine 
Revolution ihre Utopie vel'wirklichen wollen, vergessen den weisen 
Spruch   e r a k 1  t «Ta panta rei!» und halten den durch die 
Revolution geschaffenen Zustand  den  Das Ergebnis 
dieses Gedankens wird aber immer Enttauschung, Gegenrevolution und 
Terror sein. Die Enttauschung wird diejenigen befallen, die bemerken, 
dass die ertraumte Utopie  ihrer Verwirklichung nicht das 
lige Leben schenken kann. Verschiedene der Enttauschten errichten 
eine neue Utopie und versuchen sie durch eine G e g e  r e v  u t i  

zu verwirklichen. Die anderen, die die ver\virklichte Utopie  end-
 ansehen, wollen sie durch Terror IlaJten. 

 C a b e t s Utopie «Reise nach Ikarien» (1842) enthalt beide 
Charakteristika der Utopien des 19. J ahl'hunderts: die Technik und die 
soziale Fl'age. Del' Glaube an die Technik und die wissenschaftliche Bear-
beitung des Kommunismus kennzeichnen seine utopischen Gedanken. 
Das Land del' Ikal'ier ist  der Natur sehl'  aber die Technik 
machte diese Natur  einem vollendeten Paradies. Djese Vollendung 
erstreckt sich bis  alJe Kleinigkeiten.  Ikarien gibt es keinen Staub, 
Larm und schlechte  Der Verkehr erfolgt  zweistockigen 
Bussen, Eisenbahnen Dampfschiffen, Unterseebooten und Flugzeugen. 

Die Bautechnik der Hauptstadt ist besonders auffalJend, da sie 
eine Mischung der verschiedensten Stile ist: agyptisch, indisch, italie-
nisch etc. Die arztliche Kunst vollbrachte wahre Wunder und 
stigte die Gesundheit aller. Jeder I"uxus und Komfort stehen alJen 

 offen. 
Die gleiche Teilnahme aller  an diesen Errungenscllaften 

war nur moglich, weil der erste Prasident  k a r i  s das Privateigen-
tum und die Privilegienverschiedener Klassen als die QuelJen allen 
Obels erkannte und  kommunistisches System  1m J ahre 
1782 wurde in Ikarien die Monarchie  das Eigentum wurde als 
ein Tyrann bekampft und der Weg zum Kommunismns vorbereitet. 
Arbeit und Kommunismus wurden die neuen Prinzipien, nach denen die 
J ugend Ikariens el'zogen wUl'de. Das Volk \var mit dem neuen Kurs 
so zufrieden, dass es, obwohl eine tibel'gangsperiode  der Demo-
kratie zum Kommunismus  50 Jahren angesetzt \var, schon nach 30 
J ahren den  Kommunismus  So wurden alle schadlichen 
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Vbe1 der Gesellschaft mit der Wurze1 ausgerottet; besonders die 
rannei des Reich- und Eigentums.  diesem idea1en Staat gibt es 
auch keine Verbrechen, da das Verbrechen und die Verbrecher 1edig-
1ich elne Frucht der kapitalistischen Ge1dgier sind. 

Die Arbeit  Ikarien betragt  Sommer sechs und  Winter 
sieben Stunden. Man hofft jedoch auf eine weitere  Jegliche 
niedrige Arbelt wird durch Maschinen ersetzt. C a b e t glaubt an die 
Maschine, er schatzt sie a1s eln Geschenk  die Menschhelt, denn sie 

  Demokratle und  Kommunismus. 
Das Vo1k der Ikarier wah1t 1aut seiner Verfassung alle zwei J ahre 

seine Vol1{svertretnng  2000 KOpfen. Es gibt 15 Minlster und elnen 
Prasidenten. Die Beamten slnd b10sse Funktionare der Gesel1schaftj 
d.h.  a r  s und  e   s Forderungen wurden schon  Ikarlen 

 
C a b e t s Utopie ist die charakteristische Utopie des 19. J ahr-

hunderts, wel1 sle alle Merkma1e des J ahrhunderts  slch vereinigt,  
Massenvergotterung, Gerechtigkeitsideale u.a. Die Reise nach Ikarlen 
spie1t  ganzen fo1genden sozia1en und kommunlstlschen Denken elne 
grosse Rol1e. 

Mit C a b e t ist die 1etzte wichtJgste Utopie erschienen. Nach 
ihm  alle Versuche, elne neue Utopie  schaffen, zum Zerfal1 des 
utopischen Denkens. Der hauptsach1iche Inha1t der UtopJen werden 

 technlsche Zukunftsbi1der, aber die Technik verliert ihren  
Sinn. Nach C a b e t tragen die Utopien kelnen Willen zur po1itischen 
Wirkung mehr  slch, der ja das 'vvesent1iche Moment der sozla1en 
{JtopIen ist. 

7.   im utopischen Denken. 

Die ganze Geschichte des utopischen Denkens ist  Versuchen 
zur Verwlrk1ichung po1itischer Idea1e   1  t  versuchte lm 
dritten nachchrlstlichen J ahrhundert elnen Staat nach dem Muster 
der Politeia und der Gesetze  a t  s  errlchten.  der Reforma-
tlonszelt begegnet uns das Experiment des kommunlstischen Reiches 

  h  m a s    e   17. J ahrh.  die J esuiten 
 Paraguay  elnen Staat nach dem Vorbild des Sonnen-

staates  C a m  a  e 1  a.  Amerika wurden Versuche unter-
nommen, den Staat C a b e t s Ikarlen  die Wirklichkelt umzusetzen. 
Zuletzt slnd die kommunlstlschen  der Gegenwart Versu-
che zur Verwlrklichung elner UtopJe. Alle diese Versuche zeigten jedoch 
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keinen Erfolg. Sollte das beweisen, dass die Utopie negativ ist? Ich 
glaube nein; vielmehr zeigt es uns nul' den dauernden Missbrauch der 
Utopie. 

J ede Utopie tragt einen G e  s t und eine  t s c h a f t  sich. 
Aber die Menschen, die eine Utopie verwirklic]len wollen, vergessen 
meist den Geist und versuchen lediglich, die Einkleidung der Utopie 
zu verwirklichen. Das verstosst aber geg'en das Gesetz des geschichtli-
chen Geschehens. Man darf nie vergessen, dass geschichtliches Gesche-
hen .Anderung bedeutet. Es ist unmoglich,  im 20. J allrllundel't 
mit Erfolg einen Staat aufzubauen, deI'   1a t  oder  r u s 
geplant wurde. 

Der Geist der Utopie ist das Positiye  ihr und zugleich ihre 
Macht. Die aJJgemeinen Wahrheiten, clie SiCll  allen Utopien finden, 

 dass das Priyateigentum und die Habgier die QuelJe allen Vbels 
sind, haben sich nie verandert. Also kann man diese Wahrheiten aufgrei-
fen und einen Staat einrichten, dessen Einkleidung den jeweiligen Gege-
benheiten entspricht. 

Lediglich  1a t  ist der einzige unter den Utopisten, deI' zu-
gibt, dass sein Staat Entstehung -  - Niedergang erleben wird, 
d. h. dass er nicht statisch ist. Diese Erkenntnis  die platonische 
Politeia naher an die Wirklicllkeit heran.  dieses Niederganges 
des  wird jedoch der unyerlorene Geist seiner Utopie zu einem 
neuen Aufbau beitragen. 

Der Geist der Utopie ist die Seele jeder sozialen Bewegung. Die-
ser Geist manifestiert sich  den Gedanken cler Freiheit, Einheit, Ge-
rechtigkeit usw., und er yerleiht jeder Utopie ihre lebendige Wirkung. 
Man kann keine Gesellschaft nach alten Model1en aufbauen und dann 
versuchen, sie mit neuem Geist zu  Das ware die Ausgrabung einer 
Leiche ohne Seele. Der Geist muss erstens  werden, dann 
\vird sich die passende Einkleidung  ihn finden. Die Geschichte ist 
immer dynamisch, und sie wird  dem Dynamischen der Utopie 
beeinflusst; namlicll  ihrem Geist. 

Eine zweite Wallrheit, die sicll  der Vel'wirklichung der Utopie 
zeigen \vird, ist die Erkenntnis, dass ein Mensch allein keine UtojJie ver-
wirklichen kann.  1a t  sagt, dass Gott, Schicksal und Mensch zusam-
menarbeiten  um die Verwirklichung eines Ideals zu yol1brin-
gen. Das entspricht der Wahrheit; denn Geist, Freilleit US\v. sind 
g b t t 1  c h e  u g e  d e n und ohne gottliche Hilfe kQnnen sie nicht 
verwirklicht  
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Das Schicksal jedes Menschen und noch mehr jedes Genies ist es, 
eingefangen  sein  utopischem Denken. Die gegebene  
der existierende Topos, ist immer mit dem Niedergang verkettet. Wenn 
man nicht die Moglichkeit besasse,  einer besseren Wirklichkeit  
traumen, ware man  alle Ewigkeit der Gefangene jeder gegebenen 
menschlichen Wirklichkeit. 

Ich mochte das Bild eines Kindes  das unter Ranbern 
geboren wurde. Es wachst  der Rauberhbhle auf. Besitzt es  nicht 
die Moglichkeit  einer besseren Welt als diese Hbhle  traumen, so 
\vird es immer ein Gefangener seines Schicksals bleiben. Traumt dieser 
junge Mensch aber  einer anderen Welt, d.h. ]ebt er  dem Gedanken 
einer Utopie, dann hat er die Macht,  diese ideale Welt  krmpfen. 
Wird er auch vielleicht  seiner Hbhle sterben, so wird seine Utopie 
vererbt, und seine Kinder werden \veiter an ihrer Verwil'klichung aI'beiten. 

Nur diejenigen Menschen, die mit der gegebenen Wirklichkeit 
zufrieden sind,  deI' Ruhe ihres kleinen Lebens willen, konnen 
keine Utopie  sich tragen, weil ihnen die Macht fehlt  ihrer Verwirk-
lichung. Sie sind wie der Hohlengefangene des platonischen Staates, 
sie sind mit den Schatten zufrieden; Schatten der Gerechtigkeit, des 
Friedens usw. Sieht einer  ihnen die bessere die idea]e Welt und ihre 
Gesellschaft, dann wird er  allen Seiten verfolgt werden und a]s 
«Utopist» niedergeschrien. 

Aber die Utopien und r1.ie Utopisten haben trotz aller Verfol-
gung und aller Ironie eine besseI'e WeJt geschaffen. «Ohne die Utopien 
der  Zeiten  die Menschen noch elend und nackt  

Hbhlen wohnen. Es waren Utopisten, die die ersten Grundlagen zur 
ersten Stadt legten ... Aus grossangelegten Traumen entstanden geseg-
nete Wirklichkeiten, die Utopia ist das Prinzip allen Fortschrittes und 
der Weg  eine bessere Zukunft,»)   n a t  1e F r a n c e. 23 Es 
bJeibt  unsere Pflicht, die Utopien nicht als einen   

verwerren, sondern sie durch ihI'en Geist als    

 dem  wo die Menschen nicht mehr fahig sind,  

einer neuen Welt des Schonen des Guten und des Wahren   
tritt an die Stelle der Utopic die Gegcnutopie, deren Idealtyp Ge01'ge 
Orwell  «1984» geschaffen hat. Wahrend sich die Utopie kritisch mit 
den bestehenden VbeJn zwecks Vberwindung dieseI' Vbel auseinandeI'· 
setzt, kapituJiert die Gegenutopie vor einer Gesellschaft,  deren 
Rahmen anstelJe der die Utopie tragenden  des G]anbens, 

23, S. L.   m f  r d: «The StoI'Y oj  Ne\v York 1923, s. 22. 
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der Hoffnung und der Liebe, die Elemente der Angst, der Verz\veif-
lung, der  und des Hasses herrschen. 'Vahrend die Utopie den 
Idealtyp einer Gesellschaft beschreibt, die den Menschen aus seiner 
Unheilsituation  kann, malt dic Gegenutopie das Bild einer 
Gesel]schaft, die  Unheil stiften kann, und zwar deshalb, \veil sie 
den Menschen durch die Perfektionierung des Alltags und durch den 
praktischen Materialismus, den diese Perfektionierung nach sich zieht, 
konsequent entmensch1icht. 


