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U:eJIh K'HHrH - Sinn des Buches - Idea of the book 

Der Weg des Isaac Lewin durch die Geschichte seiner Zeit: dieses Buch ist nicht 
nur, nicht einmal primar eine Biographie. Betrachtet wird die Person in ihrer Vita 
von 1905 bis 1945; sie fUhrt den Leser durch Period en der Zeitgeschichte, vom re
volutionaren Russland zur Roosevelt-Ara, von der deutschen Inflation zur Banken
krise, von der professionellen FalschmUnzerei in Grauzonen der Wirtschaft zum 
Verfalschen politischer Dokumente in Geheimdienstmilieus. Dies ist spannend und 
unterhaltsam; streckenweise ist die Erzahlung ein Krimi, in anderen Kapiteln eine 
Fluchtstory. Aber das Buch bietet mehr: als Leser durchstreift man inhaltreiche 
Abschnitte der neueren und neuesten Geschichte, mit dem besonderen Reiz, dass 
deren Auswahl einzigartig, weil biographisch bestimmt ist. 

Der Sinn, dieses Buch zu lesen, liegt somit nicht darin, die inn ere Entwicklung 
und das Schicksal eines Isaac Lewin unter den Bedingungen seiner Zeit zu erleben; 
vielmehr geht es darum, ihn als einen FUhrer durch Zeitgeschichte zu sehen und zu 
nehmen. Sein Leben und Werk zu betrachten ist deshalb faszinierend, weil dies der 
Wanderung durch eine Jahrhunderthalfte gleichkommt, die sich mit ihrer Ereignis
dichte von allen frUheren abhebt. In dem Buch geht es vor allem um diese Zeitrei
se, und erst an zweiter Stelle um die Erforschung von Personlichkeit und Werk des 
ReisefLihrers. Beispiele konnen dies erlautern. Wenn die Emigration des Wirt
schaftshistorikers Lewin beleuchtet wird, so versteht der Leser dies vor dem Hin
tergrund der Auswanderungswelle aus russischen Universitaten um 1920. Wenn 
beschrieben wird, wie die Polizei den Bankier Lewin als Wechselfalscher entlarvt, 
so wird gleichzeitig ein Einblick in lnstabilitat und Kriminalitat im Berliner Ban
kenwesen am Ende der zwanziger Jahre geboten. Auch der Kampf des J. F. Nor
mano (alias Lewin) gegen die Auslieferung an Deutschland - ab Januar 1933 -
wird nicht als Einzelfall betrachtet, sondem vor den Hintergrund der ersten Pro
testbewegungen amerikanisch-jUdischer Communities gegen den Antisemitismus 
der Hitler-Regierung gestellt. Und schlieBlich: die Chance des ,brasilianischen' 
Wissenschaftlers, einen Harvard-Lehrstuhl zu erhalten, wird abgewogen mit Blick 
auf den Wettbewerb, der in den dreiJ3iger Jahren um die Professuren an dieser Un i
versitat entbrannte - wo ein Schumpeter relativ schnell zum Zuge kam, ein Leon
tief aber mehr als ein lahrzehnt warten musste. 

Die yom Autor gewahlte Methodik: er beschreibt Personen, Objekte, Ablaufe 
und versucht diese einzuordnen, meist durch Typenbildung. Das Material erlaubt 
es, auf dieser Stufe wissenschaftlicher Arbeit zu recht sicheren Ergebnissen zu 
kommen. FUr die nachste Stufe, die des Verstehens und Erklarens, gilt dies nur mit 
Einschrankung. Die Frage nach dem "warum" ist eine weit groBere Herausforde
rung als die nach dem "was" und "wie" - wenn die Hauptperson nicht mehr befragt 
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werden kann, auch Zeitzeugen nichts beitragen konnen und personliche Materia
lien, wie Aufzeichnungen und Korrespondenz, nicht erhalten sind. 

Schliel3lich die Form des Buches: sie ist zum einen sequentiell; denn die Hand
lung folgt dem Lebenslauf, SprUnge auf der Zeitachse - weit voraus, weit zurUck
gibt es nur selten. Wem dies eher traditionell erscheint, der mag sich am zweiten 
Bestandteil der Form freuen, dem Vermittlungsmodus. Wo immer moglich, hat der 
Autor sich flirs Narrative entschieden, eine erzahlende Form gewahlt. 

Nach-Lese: so ist das Schlusskapitel liberschrieben, warum? Das Buch richtet 
sich an zeitgeschichtlich interessierte Leser. Aile, die zudem ein wirtschaftswissen
schaftliches Interesse einbringen, mag auch dieses Kapitel ansprechen. Es bietet 
eine eingehendere Darstellung und Bewertung derjenigen BUcher von Le
winlNormano, die nicht oder nur teilweise mit dem Zeitgeschehen zwischen 1905 
und 1945 verkniipft sind. Die Empfehlung des Verfassers: bei speziellem Interesse 
nachlesen, ansonsten iiberlesen. Dasselbe gilt fLir die Endnoten; sie nennen vor al
lem Quellen und bieten Hintergrundwissen. Del' Weg durch die Geschichte ist auch 
ohne sie zu verstehen. 
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NationalOkonomie in St. Petersburg, Leipzig und Freiburg 

Der russische Herbst des Jahres 1905 ist unruhig. Nach dem "blutigen Sonntag" im 
Januar hat man die Universitaten geschlossen, sie gelten als Herde des Aufruhrs. 
Mitte September sollen sie ihren Lehrbetrieb wieder aufnehmen, aber den Studen
ten ist die Kritik an Hochschul- und Staatsautoritaten wichtiger als die Rhetorik in 
Vorlesungen und Seminaren. Radikalere Protestierer fordern die "Reinigung" der 
Universitaten von "reaktionaren" Professoren und die Umwidmung der Horsale in 
Werkstatten zur Planung der Revolution. Und auch fUr die Mehrheit der Studenten 
steht auBer Frage, dass es Zeit ist fur einen grundlegenden Wandel in Hochschule, 
Staat und Gesellschaft. Kontdire Meinungen gibt es nur zum wie: sollen die Vor
stellungen der Marxisten oder die der sozialrevolutionaren Narodniki die Richtung 
bestimmen?l Das Polytechnikum St. Petersburg ist Teil der Bewegung, nicht etwa 
eine ruhige lnsel politisch desinteressierter Fachstudenten.2 isaac Lewin erinnert 
sich sechs Jahre spater: ,,[ ... J begann ich im Herbst desselben Jahres meine Studien 
an der Staatswissenschaftlichen Abteilung des Petersburger Polytechnikums. Bald 
nachher wurden jedoch die hoheren Schulen Rul3lands wegen der stattgefundenen 
Unruhen geschlossen.,,3 

Petersburger Polytechnikum und Universitiit Leipzig 

Isaac I1jitsch (Eljewitsch) Lewin wurde im Juli 1887 in Kiew geboren: Das Eltern
haus stand in der Wasilkiwska Str. 99, im Zentrum der Stadt.5 Sein Vater Elias Le
win war ein wohlhabender Kaufmann, nach allem Anschein auch bankgeschaftlich 
tatig und mit der ukrainischen Zuckerwirtschaft verbunden. Das II. Klassische 
Gymnasium in seiner Heimatstadt schloss Isaac im Juni 1905 mit Auszeichnung 
ab, "unter Zuerkennung einer goldenen Medaille".6 In seiner Matura-Akte ist ver
merkt, dass er die Schule regelmaBig besuchte; auch sei er "fleiBig und wissbegie
rig in allen Fachem" gewesen. Mit diesen Urkunden und Empfehlungen stellte der 
Abiturient noch im selben Monat den Antrag, zum Studium an der Staatswissen
schaftlichen Abteilung des Petersburger Polytechnikums zugelassen zu werden. 7 

Das Staatliche Polytechnische Institut Sankt Petersburg "Peter der GroBe" hatte 
erst drei Jahre zuvor den Lehrbetrieb aufgenommen. Gegrilndet wurde es im Jahre 
1899, als Produkt des "Systems Witte", das die Wirtschafts- und Finanzpolitik um 
die Jahrhundertwende pragte. 8 Sergej Witte, yom Generaldirektor einer Eisenbahn
gesellschaft zum Finanzminister aufgestiegen (1892-1903), war in diesen J ahren 
die dominierende Figur aufRegierungsebene; er zog auch die politischen Faden bei 
der Modernisierung und industrialisierung der russischen Wirtschaft.9 Seine Politik 
setzte auf eine ungleichzeitige Entwicklung in dem okonomisch zurilckgebliebenen 
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Land: Teilbereiche der Volkswirtschaft naherten sich westeuropaischem Niveau, 
wahrend andere sozial-okonomisch wie technologisch zurliek blieben. Zu ersteren 
gehorten die Industrie und Bankenbranche, zu letzteren grof3e Teile der Landwirt
schaft und das hohere Bildungswesen. Als Folge dieser Ungleichzeitigkeit konnten 
die Universitaten schon bald den Fachkraftebedarf des modernen Sektors nicht 
mehr decken. Wittes Antwort war die Grlindung eines Netzwerks von Hoheren 
Handelsschulen und Polytechnika; unter letzteren nahm die Peters burger Hoch
schule den Spitzenrang ein. 10 Industrielle und Kaufleute fdrderten diese Neuaus
richtung mit betrachtlieher finanzieller Unterstlitzung. II 

Grundprinzipien der dort entwickelten Lehre waren ihr Anwendungsbezug und 
ein gebotenes Maf3 an Interdisziplinaritat. Eingerichtet wurden ein technischer und 
ein wirtschaftlicher Fachbereich; hier lehrten neben den Okonomen auch Statistiker 
und Mathematiker, Staatswissenschaftler und Historiker. Ihr wissenschaftliches 
Niveau war dem ihrer Universitatskollegen vergleichbar, wenn nicht hoher. 12 Ei
genstandige Fakultaten flir Wirtschaftswissensehaft hatte es zuvor in Russland 
nieht gegeben, Okonomik wurde in den juristischen Fakultaten gelehrt. Ungewohn
lieh war aueh die Eigenstandigkeit in der Berufung der Lehrkrafte; dies galt nicht 
nur flir deren fachliehe Ausrichtung sondern aueh - in Grenzen - flir ihre politische 
Gesinnung. 

Die Zahl der Studienplatze stieg in den ersten flinf Jahren von knapp 300 auf 
1300; die Bewerber waren zahlreieh und die Anforderungen hoeh. 13 Zu den Aus
wahlkriterien gehorte allerdings nicht die Religion; den glaubensbezogenen Nume
rus Clausus hatten die Griinder des Polytechnikums bewusst nieht iibernommen. 
Der Zugang zu den Universitaten war dagegen vielen Juden verwehrt, nachdem das 
Erziehungsministerium 1887 unter Alexander IlL erneut eine Quotenregelung ein
geflihrt hatte. 14 Sie war gestaffelt, und in Moskau wie St. Petersburg hingen die 
Trauben der akademisehen Bildung am hochsten: nur 3% aller Studierenden durf
tenjiidischen Glaubens sein. 

Die Zugangshiirden des Polytechnikums iiberwand Isaac Lewin im ersten An
lauf und entwickelte im Folgenden eine Hochschatzung der Institution, die noeh in 
seinem letzten Buch zum Ausdruck kam: "a brilliant school". In seiner Wiirdigung 
wies er auch auf den pragenden Einfluss der deutschen Wirtschaftswissenschaften 
hin: "German hegemony manifested itself clearly in the organization of the first 
department of economics in Russia - at the Imperial St. Petersburg Poly technical 
Institute (1903). A large part of the instructors were German trained, most of them 
belonged to the historical school and combined their historism with some Marxism 
and Populism. Of course it was to Germany they sent their disciples. [ ... ] despite all 
attempts to imitate the habits and traditions of an English college, it remained in 
substance a Russian university under German influence.'''5 

Dass die Tore des Polytechnikums flir einige Wochen geschlossen blieben, traf 
Isaac nicht unvorbereitet. Bei seinem Einzug ins Studentenheim hatte er der Hoch-
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schulverwaltung erklart, dass er das nachste Sommersemester im Ausland verbrin
gen wolle. Wohlweislich harte er dies mit dem Antrag verbunden, sich frei in allen 
Stadten des Russischen Reiches zu bewegen und auch ins Ausland gehen zu dUr
fen. Es wurde ihm gewahrt. 16 Selbstverstandlich war dies nicht; zwar war sein Va
ter als Kaufmann der 1. Gilde hinsichtlich der Aufenthaltsbestimmungen privile
giert, aber nicht ohne Einschrankungen. Juden durften im Zarenreich nur innerhalb 
der "Ansiedlungsrayons" leben und arbeiten. 17 Diese reichten yom Schwarzen 
Meer bis etwa zur Rohe von Kaunas; die Westgrenze war die des Reichs, von wo 
sich das Gebiet ca. 700 Meilen nach Osten erstreckte. Kiew lag innerhalb, St. Pe
tersburg und Moskau auBerhalb der Rayons. FUr aile drei Stadte galt, dass Juden 
sich dort nur mit einer speziellen Erlaubnis aufhalten durften. Landliche Gebiete 
blieben den Juden grundsatzlich verschlossen. 

Lewin harte seinen Antrag nicht nur deshalb gestellt, weil er eine Unterbrechung 
seiner Studien umgehen wollte. FUr Studenten jUdischer Herkunft war das Leben in 
diesen Wochen nicht ungefahrlich, insbesondere wahrend des Generalstreiks yom 
12. bis 17. Oktober. 1m Lande entfachten sich konterrevolutionare Obergriffe bis 
hin zu Pogromen - gerichtet gegen Elemente, die sich nicht in die traditionelle za
ristische Ordnung einfLigen, sie vielmehr zerstoren wollten. Zu ihnen zahlten - aus 
Sicht der Akteure - nicht nur kritische Intellektuelle und aufrUhrerische Studenten, 
sondem auch Juden. Selbst nach dem Manifest yom 17. Oktober, mit dem Nikolaus 
II. auf Rat von Witte erste konstitutionelle Zugestandnisse machte, hielten die pog
romartigen Feindseligkeiten an. Getragen wurden sie vor allem yom stadtischen 
KleinbUrgertum, das in seiner Grundhaltung autoritar und konservativ war und sich 
von einer Revolution keine Verbesserung des sozialen Status und der wirtschaftli
chen Lage versprach - anders als die streikenden Arbeiter. 18 

Noch im Winter schrieb Isaac Lewin sich als Gasthorer an der Universitat Leipzig 
ein, und im Sommersemester war er dort immatrikuliert. Er ging nicht allein; im 
Revolutionsjahr nahmen viele russische Studenten diesen Weg. Nach SchlieBung 
der Hochschulen im Zarenreich stieg die Zahl russischer Studierender in Leipzig 
steil an: auf 149 im Sommersemester und 1991 im Wintersemester. 19 Deutlich an
gewachsen war auch der Anteil der jUdischen Kommilitonen unter ihnen: auf fast 
40%. Leipzig stand damit keineswegs allein; um 1910 wurde dieser Anteil deutsch
landweit auf 70% geschatzt. "Der Zarismus war mit allen Kraften bemUht, die Zahl 
jUdischer Studenten an den Hochschulen zu begrenzen, die fest mit dem Stigma des 
oppositionell-revolutionaren Unruhestifters behaftet waren.,,20 

Gegen den Zustrom aus dem Osten hauften sich antislawische und auch anti
semitische Proteste an den Hochschulen. Dabei ging es nicht nur um knapper wer
dende Laborplatze und vollbesetzte Horsale, sondern auch um Bedenken, wie sie 
etwa das Leipziger Tageblart mit diesen Worten ausdrlickte: ,,[ ... J vergebliche 
Durchsetzung unserer Horerschaft mit revolutionar gesinnten, moralisch zweifel-
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haften, der deutschen Sprache kaum machtigen slawischen Studenten.,,21 Dies 
machte den Einstieg in die Horerschaft flir ein unerfahrenes Erstsemester nicht ein
facher, zumal auch eine Bezugsgruppe wie die russisch-akademische Vereinigung 
in Leipzig erst im Aufbau war. 

Natlirlich befassten sich auch die Hochschulleitungen mit den Anforderungen 
und Folgen eines verstarkten Zustroms auslandischer Studenten. An der Leipziger 
Universitat trat ihr Rektor, der Nationa16konom Karl BUcher, schon 1903 mit einer 
Unterscheidung der Auslandsstudenten nach "wUnschenswerten" von den "nicht 
wUnschenswerten" Nationalitaten hervor. Dabei bezog er sich weniger auf akade
mische Kriterien sondern auf seine Einschatzung von Einstellungen in weiten Krei
sen des deutschen BildungsbUrgertums. Demnach zahlten zur ersten Kategorie aile 
Volker, die mit den Deutschen "verwandt" waren, zudem Ttaliener und Franzosen. 
FUr nicht erwUnscht hielt er dagegen die Studierenden aus slawischen Landern. 
Den Nordamerikanern gab er eine Sonderrolle, zumal sie Uberwiegend erst zur 
Promotion nach Leipzig kamen. Als mogliches Steuerungsinstrument nannte er ei
ne Sondersteuer flir Auslander.22 

Eine Folge war, dass Isaac Lewin im Wintersemester 1905/06 flir den Horer
schein 10 Mark zahlen musste, wahrend den deutschen Studenten nur 4 Mark ab
verlangt wurden. Finanziell hat ihn dies vermutlich nicht hart getroffen. Vielleicht 
hat er es falschlich als Diskriminierung verstanden, sicherlich aber BUcher nicht 
nachhaltig zur Last gelegt. In einem kurzen Zeitschriftenbeitrag aus dem Jahre 
1931 - einem der ersten mit dem neuen Namen und in englischer Sprache - wUr
digte er BUcher als "isolated economist", der nicht gefallig Mehrheitsmeinungen 
bediente. Schiller "from all corners of the world" habe er gehabt, und seine "Verei
nigten Staatswissenschaftlichen Seminare" konne man getrost als Rat des Volker
bun des auf der Mikroebene einstufen. Seine Besonderheit sei die Vielfalt der For
schungsgebiete gewesen - wie Philo logie, Kunst, Ethnologie - in denen er jeweils 
die wirtschaftswissenschaftlichen Fragen identifiziert und bahnbrechend bearbeitet 
habe. Und sein "Gesetz der Massenproduktion" habe er seinen Studenten schon 
Jahre vor der VerOffentlichung vermittelt. 

Zahlte Lewin selbst zu diesen Ersteingeweihten? BUcher schrieb seinen Aufsatz 
zu diesem "Gesetz", das seitdem zum Grundwissen der Mikrookonomie und der 
Produktionsokonomik gehort, 1910 in der erstrangigen Zeitschriftfi'ir die gesamte 
Staatswissenschaft, die er herausgab. Vier Jahre frUher hatte Lewin zu seinen SchU
lern gehort, und in der Liste der ihm "als gehort bescheinigten Vorlesungen" stand 
auch die Theoretische NationalOkonomie von BUcher, als eine von sieben Veran
staltungen. Von den praktischeren Fachern belegte Lewin die Grundlagen Statistik 
sowie Geld, Kredit, Bank und Borse. FUrs "Studium Generale" wahlte er die Ge
schichte von Absolutismus bis Aufklarung. Eine allgemeine wie auch eine volker
rechtliche Einflihrung vermittelten den Zugang zu den Rechtswissenschaften, und 
eine Einleitung in die Sozialwissenschaft rundete sein Semesterprogramm abo Dar-
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in harte er bekannte und weniger bekannte Professoren; zu ersteren ztihlten neben 
Karl Bucher noch der Statistiker Ernst Hasse und der Stratrechtler Karl Binding?3 

Vgl. Howard D. Mehlinger: John M. Thompson, Count Witte and the Tsarist Government in 
the 1905 Revolution, Bloomington, London 1972, S. 25. 

2 Eine 190911 0 durchgefOhrte Befragung der am Polytechnikum in diesem Wintersemester 
eingesehriebenen Studierenden ergab: 74% bevorzugten ,linke' und 9% ,reehte' Parteien; die 
obrigcn zeigtcn sich uncntschicdcn. Vgl. Gregory (jurotl: The Legacy of Prc-Revolutionary 
Economic Education: the St. Petersburg Polytechnic Institute, in: Russian Review 31 (1972) 
3, s. 272-2g I, hier S. 275 - mit Hinweis auf dic 1911 in Petersburg veroffentlichtc Studie. 

3 Isaak I. Lewin: Der heutige Zustand der Ak1:ienhandelsbanken in Rul3land (1900-1910), 
Universitat Freiburg 1912 (Dissertation), S. 5 (Lebenslauf) 

4 Diese Daten finden sich im Immatrikulationsverzeichnis der lIniversitat Leipzig (Auskunft 
im Sept. 2008) und im Lebenslauf in seiner Dissertation. 

5 Das Haus ist im Adrcssbuch dcr Stadt Kicw von 1925 verzeichnet. 
6 1m vorgenannten Lebenslauf. 
7 Vgl. Olga Erochina: Ocr Wirtschaftswissenschat1ler I. 1. Lcwin: Scin Lebcn und Werk in 

Rnssland bis 1918, in: Terra bconomicus, Zeitschrift der lIniversitat Rostow, 7 (2009) 3, 
s. 128-132, hier: S. 128 (russisch). 

8 Vgl. Theodore H. Von Laue: Sergei Witte and the Industrialization of Russia, New York, 
London 1963, S. 71 f. ("The Witte Syskm"). 

9 Vgl. H. Mehlinger, lThompson, S. 18 f. 
10 Vgl. G. Guroff, S. 273 f. 
II Samuel D. Kassow: Students, Professors, and the State in Tsarist Russia, Berkeley 1989, 

S 21. 
12 Vgl. Richard Pipes: Struve: Liberal on the Right, 1905-1944, Cambridge 1980, S. 121 
13 Ebd., S. 276. 
14 Vgl. IIeinz-Dietrich Lowe: Antisemitismus und reaktionare Utopie. Russischer Konservati

vismus im Kampfgegen den Wandel von Staat in Gesellschaft 1890-1917, Hamburg 1978, 
S. 36 f. und ders.: The Tsars and the Jews. Reform, Reaction and Anti-Semitism in Imperial 
Rnssia 1772-1917, Chur 1993, S. 114. 

15 J. F. Normano: The Spirit ofRnssian Economics, London 1944, S. 6l. 
16 Vgl. O. Erochina: Der Wirtschaftswissenschaftler I. 1. Lewin, S. 128. 
17 Vgl. Salo W. Baron: The Russian Jew under Tsars and Soviets, New York 1987, S. 32 f. 
18 Vgl. S. D. Kassow, S. 271 fund l1.-D. Lowe: Antisemitismus ... , S. 87 f 
19 1910/11 hatte die 7ahl noeh bei 91 gelegen, davon waren 27 jiidischer Herkunft. Die Trends 

sollten sich fortsetzen: 1912/\3 kamen in Leipzig von den insgesamt 748 auslandischen Stu
denten 52% aus dem 7arenreich, unter diesen lag der Anteil mit jiidischer Herkunft bei 70%. 
Vgl. Siegfried Hoyer: Studenten aus dem zaristischen Russland an der UniversiUit Leipzig 
1870/1914, aus: Heiner I,lick, Bemd Schildt (Hg.): Recht - Idee - Geschichte. Beitrage zur 
Rechts- und Ideengeschichte, Koln 2000, S. 431-452, hier: S. 437 und 446. 

20 Anatolij E. Iwanow: Die rllsslandische Studentenschaft an den deutsehen Hochschll1en Ende 
des 19. und zu Beginn dcs 20 Jahrhnndcrts, aus: Hartmut Rudiger Petcr (Hg.): Schnorrcr, 
Versehworer, Bombenwerfer? Studenten aus dem Russisehen Reieh an deutschen IIoehschu
\en vor dem I. Wcltkricg, Frankturt a. M. 2001, S. 33-50, hier S. 43. 

21 Leipziger Tageblatt 1907 Nr. 50 (19.02.), zit. n. S. Hoyer, S. 443. 
22 S. Hoyer. S. 444. 
23 Auskunft des Universitatsarchivs I,eipzig mit Auszug aus lier I,iste der Studierenlien. 



14 I NationaHikonomie in St. Petersburg, Leipzig und Freiburg 

Abschluss. Bankerfahrung und Dissertation in Freiburg 

Aus der Liste der Studierenden wurde Lewin am Ende des Wintersemesters 
1906/07 gestrichen, "wegen unterlassener Annahme von Vorlesungen". T atsachlich 
war er zum Herbst 1906 nach St. Petersburg zurlickgekehrt. Die Hochschule war 
wieder geOff net und weitere Lehrer waren hinzugekommen. Flir die Zusammenset
zung des Kollegiums hatte Witte der Hochschulleitung sehr weitreichende Freihei
ten gegeben. Ais sie sich daflir aussprach, den Petersburger Marxisten Michail I. 
Tugan-Baranowski als Professor aufzunehmen - die Universitat hatte ihm seine 
Stelle als Privatdozent auf Anweisung des Erziehungsministers nehmen mlissen -
stimmte Witte zu.! Und auch gegen die Berufung des Liberalen - und frtiheren 
Marxisten - P. B. Struwe sperrte er sich nicht. 

Struwe gilt als einer der Lehrer Lewins: von welchem Zuschnitt war er? Pjotr 
Berngardowitsch Struwe (1870-1944), Okonom, Philosoph und Herausgeber, hatte 
an der Universitat von St. Petersburg studiert, sich dort zum marxistischen Theore
tiker entwickelt und sein erstes Buch liber die Bedeutung marxistischer Einsichten 
flir die wirtschaftliche Entwicklung Russlands verfasst. Er schrieb 1898 das Mani
fest der neugegrundeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei und galt als Fuhrer 
ihres moderaten, revisionistischen FlUgels. In der Auseinandersetzung mit dem lin
ken Lager wurde er ins Exil gedrangt, engagierte sich in Deutschland und Frank
reich als Mitbegriinder einer liberalen Vereinigung und Herausgeber liberaler Blat
ter, die er illegal auch in Russland vertrieb. Nach seiner Rlickkehr war er ab 1905 
treibende Kraft beim Aufbau der liberalen Partei der Konstitutionellen Demokraten 
("Kadetten") und vertrat diese in der Duma. Mit Beginn des Jahres 1907 wurde er 
Mitherausgeber der ftihrenden liberalen Zeitung Russkaja llifysl (Russi scher Ge
danke), und zwei Jahre spater war er einer der einflussreichsten Autoren def Wechi 
(Wegzeichen), die zu einer radikalen Auseinandersetzung mit def kritischen Tntelli
genz herausforderten. Er war ein abwagender Beftirworter der JUdenemanzipation." 

Seine erste akademische Berufung erhielt Struwe an das Polytechnikum in St. 
Petersburg. Er lehrte dort von 1907-1917 als Okonom im Fachbereich Handel und 
Tndustrie und arbeitete gleichzeitig an seiner Masterarbeit (vergleichbar der Disser
tation), die er 1913 an der Moskauer Universitat verteidigte. Sie erregte Aufsehen
als eine kritische Auseinandersetzung mit der vorherrschenden marxistischen Wirt
schaftstheorie. Seine Habilitationsschrift legte er am Tag der Februarrevolution 
1917 in Kiew vor, und im selben Jahre wurde er in die Akademie def Wissenschaf
ten gewahlt.3 Die Abfolge dieser Stationen in Struwes akademischer Karriere ist 
nicht nur aus biographischem und wissenschaftshistorischem Grunde erwahnens
wert. Auffallig ist, dass Isaac Lewin einen ganz ahnlichen und fast zeitsynchronen 
Weg gegangen ist. Kurz nachdem er an das Polytechnikum zurlickgekehrt war, er
hielt Struwe seinen Ruf dorthin. Er war damals in seinen EnddreiBigern, Lewin An
fang zwanzig. Struwe trat im Herbst 1907 in die Hochschule ein und lehrte bis 
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1917; er vertrat die Facher lndustrieokonomik, Russische Handelspolitik, Histori
sche Einflihrung zur Politischen Okonomie und Theorie des AuBenhandels.4 Lewin 
diirfte die meisten seiner Vorlesungen gehort und die entsprechenden Seminare be
sucht haben. 

1m Friihjahr 1910 schloss er sein Studium ab, mit dem Titel "Kandidat der 
Staatswissenschaften" (Doctor oeconomiae publicae).5 Das Thema seiner Exa
mensarbeit war die russische Zuckerindustrie, mit der sein Vater geschaftlich ver
bunden war und Uber die er bereits 1908 einen Beitrag verfasst hatte.6 Russland 
war vor dem I. Weltkrieg zweitgroBter Zuckererzeuger in Europa. Mehr als vier 
Fiinftel seiner Produktion kam aus der Ukraine, und nahezu ein Drittel der 240 Zu
ckerfabriken des Zarenreichs standen im GroBraum Kiew.7 

Das Studium allein flillte Isaac Lewin nicht aus. In seinen Lebenslauf flir die 
Dissertation schrieb er: "Wahrend rneiner Studienzeit war ich eine Zeit lang im 
Bankwesen tatig; so arbeitete ich in der Kiewer Abteilung der st. Petersburger Dis
kontobank, irn Jahre 1908 in der Zentrale der st. Petersburger Bank flir Handel und 
Industrie."s Diese zahIten zu den flihrenden GroBbanken; die traditionsreiche Dis
kontobank war 1869, die Handels- und Industriebank I890 gegrUndet worden. Ihr 
Aktienkapitallag 1910 bei 15 bzw. 20 Millionen Rube\.9 

Auch hielt er erste Vortrage in akadernischer Runde, so 1909 tiber die Kartelle 
in der russischen Zuckerindustrie, anlasslich einer Sitzung der Gesellschaft der Na
tionalOkonomell zu st. Petersburg. 10 Zudem verOffelltlichte er eille Reihe von Auf
satzen und Rezensionen. ll So schrieb er erstmals 1908 fur die Peters burger Retsch, 
die zwei Jahre zuvor als Zeitung der Konstitutionell-Demokratischen Partei ("Ka
detten") gegriindet worden war. Es folgtell zahlreiche Beitrage flir die Tageszeitung 
Russkie Wedomosti, das "Organ der kadettischen Proiessoren in Moskau".12 Sie 
brachte in den Jahren 1908 bis 1910 nicht weniger als 14 Artikel von Lewin, darin 
eine Serie Uber die Zuckerwirtschaft, drei lahresrUckblicke tiber das politische Ge
schehen im Ausland sowie drei Beitrage zu Unternehmervereinigungen und Syndi
katen. 

1m Mai 1910 druckte sie einen langeren Altikel iiber kommerzielle Aktienban
ken, das Thema der zuktinftigen Dissertation. Lewin beschrieb darin - mit Zahlen 
von 1908 - die tiberragende Bedeutung der Aktienbanken im Verg1eich zu den 
staatlichen und kommunalen Einrichtungen und ging auch auf die groBeren deut
schen Finanzinstitute ein. 13 Die zunehmende Konzentration und oligopolistischen 
Absprachen kritisierte er als schadlich flir die Volkswirtschaft, da sie die Kredite 
flir die kleinen und mittleren Unternehmen verteuere. Ein zweiter, ebenfalls 
rnehrspaltiger Beitrag behandelte den industriellen Kredit, zog wiederurn Parallelen 
zurn deutschen Bankwesen, und griff u. a. auf neue Arbeiten der deutschen Oko
nomen Diehl und Riesser zuruck.14 Es fo1gte ein zweiter Beitrag in Retsch, mit lah
resrUckblick auf Banken und Borse in 1910. Die Verbindung zu diesen Zeitungen 
dUrfte Struwe vermittelt haben, der selbst in beiden publizierte. 
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Er wird Lewin auch angeregt haben, zur Zeitschrift Russkaja A1ysl beizutragen, 
einem der altesten und bekanntesten Monatsblatter flir philosophische, literarische 
und politische Fragen. 15 Struwe wurde 1910 dessen einziger Herausgeber und flihr
te eine neue Rubrik "In Russland und jenseits der Grenzen" ein, in der er auch oko
nomischen und wirtschaftspolitischen Fragen einen groBeren Raum gab. Anders als 
Retsch war Russkaja Mysl nicht antikapitalistisch ausgerichtet. Struwe hatte enge 
Verbindungen zur neuen Generation von Untemehmem und Managem: einer ech
ten "Bourgeoisie" im Marxschen Sinne, wirtschaftlich dynamisch und politisch 
ambitioniert, die nicht bereit war, sich von einer anachronistischen und bUrokrati
schen Regierung einschranken zu lassen. 16 Lewins erste Beitrage zu der Zeitschrift 
waren Rezensionen. Daflir wahlte er deutschsprachige VerOffentlichungen zu ei
nem Themenfeld, das er selbst gezielt vertiefte: Konzentrationstendenzen im 
Bankwesen.17 

1m Herbst 1910 ging Lewin ein zweites Mal nach Deutschland; nach seinen Wor
ten folgte er dem Rat seiner Lehrer, sich dort "im Gebiete der Staatswissenschaften 
weiter auszubilden. Wahrend des Wintersemester 191011 1 war ich in Leipzig im
matrikuliert, wo ich unter Anleitung der Herren Professoren Karl BUcher und Wil
helm Stieda arbeitete; im Sommersemester 1911 war ich in Freiburg i. Br. immat
rikuliert; daselbst arbeitete ich im Seminar des Herm Geh. Hofrats Professor Dr. 
von Schulze-Gavemitz.,,18 

Die archivalischen Unterlagen der Universitat Leipzig weisen aus, dass Lewin in 
Leipzig flir Kameralwissenschaften eingeschrieben war. "A Is gehOrt bescheinigt" 
wurden ihm eine Vorlesung von Blicher liber Finanzwissenschaft sowie die Teil
nahme an dessen Vereinigten Staatswissenschaftlichen Seminaren, dem "Rat des 
Volkerbundes auf Mikroebene". Stieda war Inhaber des Lehrstuhls flir National
okonomie, Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte, den bis 1891 Brentano 
innegehabt und BUcher nicht erhalten hatte. Er war vor aHem Wirtschaftshistoriker; 
Lewin horte bei ihm Handelsgeschichte und besuchte sein Volkswirtschaftliches 
Seminar. 

Den Rat seiner Lehrer, sich in Deutschland weiter auszubilden, hatte vermutlich 
Struwe erteilt, und dabei insbesondere den Professor Schulze-Gaevemitz empfoh
len. Struwe hatte sich wahrend seines Exils vor 1905 zeitweise in Deutschland auf
gehalten, er schatzte Brentano wie dessen Schiller Schulze-Gaevernitz. Zu dieser 
Zeit hatte er sich schon so weit yom Marxismus entfernt, dass er deren These teilte: 
der modeme Kapitalismus mUsse in seinem eigenen Interesse die Herausbildung 
einer kaufkraftigen Arbeiterschaft unterstiltzen, um eine zentrale Funktionsbedin
gung des Systems zu sichern. Nicht Umsturz nach marxistischer Dialektik sondern 
soziale und politische Reformen seien das zukunftweisende Gebot. 19 

Gerhart v. Schulze-Gaevemitz (1864-1943) war seit 1896 Ordinarius flir Volks
wirtschaftslehre in Freiburg. Vorher war er in Leipzig gewesen und hatte sich dart 
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als SchUler von Brentano habilitiert. Dieser hatte ihn 1889 zu einer Studienreise 
nach England bewogen; deren Ergebnis war ein zweibandiges Werk mit dem be
zeichnenden Titel "Zum sozialen Frieden. Eine Darstellung der sozialpolitischen 
Erziehung des englischen volkes im 19. Jahrhundert". Eine zweite langere Aus
landsreise fLihrte ihn 1892/93 an die Universitat Moskau und ins Zarenreich. In sei
nen Worten: "Studienreisen in den verschiedenen Gegenden des Reiches und zu 
verschiedenen Jahreszeiten, insbesondere zwei Sommeraufenthalte in den landwirt
schaftlichen Teilen des Reiches, erweiterten die in Moskau gesammelten Erfahrun
gen. Durch das Studium einer ausgedehnten russischen Literatur versuchte ich die 
personlich gewonnenen Eindrucke zu vertiefen." Die Studienergebnisse und Reise
erlebnisse hat er spater in einem Buch zusammengefasst, das einen "Reisebericht 
aus der Ukraine" einschlieBt.20 

FUr den russischen Doktoranden Lewin war Schulze-Gaevemitz also we it mehr 
als ein Professor der Nationalokonomie. Sein Profil und sein Hintergrund boten 
ihm zahlreiche AnknUpfungspunkte von besonderem eigenem Interesse: die Ertah
rungen im akademischen Milieu Moskaus, der Einblick in Landwirtschaft und Ag
roindustrie des Reiches, die Kenntnisse der Handels-, Finanz- und Wahrungspolitik 
und nicht zuletzt die Reiseerfahrungen aus der Ukraine, Lewins Herkunftsland. 
Zudem: Schulze-Gaevernitz kam aus einer Familie, die akademische und wirt
schaftliche Tradition verband. Sein Vater und dessen Vater waren Professoren, 
wahrend der Vater seiner Mutter sich als Textilindustrieller, FUhrer der schlesi
schen Liberalen, Prasident der PreuBischen Nationalversammlung und PreuBischer 
Handelsminister einen Namen gemacht hatte. Verheiratet war Schulze-Gaevemitz 
mit einer Tochter des Mannheimer Getreidehandlers und Borsenvorstands Jacob 
Hirsch. 1m politischen Spektrum zahlte er zu den Liberalen und Sozialpolitikem; 
1910 geholie er der Fortschrittlichen Volkspartei an, fLir die er 1912 in den 
Reichstag einzog. Und er war, nicht zuletzt, auch dem Bankwesen verbunden.21 

Lewin besuchte im Sommersemester 1911 seine Vorlesung Uber Kredit und 
Bankwesen sowie sein Staatswissenschaftliches Seminar; zudem belegte er die 
"Geschichte der NationalOkonomie des Sozialismus" bei Karl Diehl. Bemerkens
wert ist, dass er sich in dieser Zeit auch fLir das jUdische Leben in Deutschland inte
ressierte. Dies belegt ein kurzer Artikel in der russisch-jUdischen Wochenzeitung 
Nowyj Woschod (Neuer Sonnenau!gang), die von 1910 bis 1915 in St. Petersburg 
erschien. Issac Lewin schrieb darin "Zur Frage der jUdischen Bevolkerung in 
Deutschland.,,22 

FUr seine Doktorarbeit wahlte er ein Themenfeld, das ihm auch praktisch ver
traut war: die neuere Entwicklung der Aktienhandelsbanken in Russland. Es war 
die erste Monographie zu diesem Thema, wie er in seiner Arbeit mehrfach betont. 
Es gab, mit anderen Worten, keine aktuelle Bestandsaufnahme des russischen 
Bankwesens - insbesondere des Aktienbankensegments, es fehlte eine Darstellung 
seiner neueren Entwicklungsgeschichte ebenso wie eine Vorschau auf das nachste 
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Jahrzehnt, mit Handlungsempfehlungen fLir Staat und Unternehmen.23 Diese LUcke 
zu schlie13en, dUrfte das Hauptmotiv des Verfassers gewesen sein, und seine Kon
takte zum Finanzministerium, zu einzelnen Gro13banken und zur Zuckerindustrie 
konnten dies befcirdert haben. So liest sich die Arbeit streckenweise wie ein detail
liert-sachkundiger Bericht fLir das Finanzministerium, mit Analyse und vorsichti
gen Empfehlungen, nicht aber wie eine genu in wissenschaftliche Arbeit. 

Die Dissertation behandelt das Thema vornehmlich auf den Ebenen der Be
schreibung und Analyse, kaum der Theorie; dorthin konnte oder wollte Lewin nicht 
aufsteigen. Dies mag erklaren, wieso der Arbeit das hochste akademische Lob ver
sagt blieb; bewertet wurde sie mit "magna cum laude" .24 Dieses immerhin noch 
"gro13e" Lob wirkt angemessen, insbesondere mit Blick auf die empirische Leis
tung des Doktoranden. Sekundarliteratur gab es wenig, also musste er sich den 
Stoff mit Primarforschung erschlie13en. Nur: das Rohmaterial lag keineswegs schon 
zur Aufarbeitung bereit. Lewin musste sich den Datenzugang mit aller Findigkeit 
und Hartnackigkeit verschaffen; die HUrden waren vor aHem auf Seiten der Banken 
hoch gesteckt. 

So ist die Arbeit eine detailreiche Darstellung der Aktienhandelsbanken, ihrer 
Geschaftsbedingungen und -praxis, mit einer Vertiefung zum Warenkredit und zur 
Kapitalbeschaffung der Banken. Die Rolle des Auslandskapitals und die Konzent
ration im russischen Bankwesen sind weitere Schwerpunkte. In diesem letzten Drit
tel liest sich die Arbeit auch theoretisch anregend; der Autor au13ert Methodenkritik 
und bezweifelt die Eignung einzelner betriebswissenschaftlicher Begriffe. Er stellt 
bankpraktische Regeln in Frage, spricht von Kunstlehre, und mischt sich in eine 
Debatte zur Entwicklung von Industriekartellen und -konzernen ein: sind es die 
Banken, die solche Konzentrationsprozesse aus eigenem Interesse fOrd ern, oder 
sind es - umgekehrt - die ZusammenschlUsse in del' Industrie, die entsprechende 
Dienstleistungen des Finanzkapitals verlangen?25 

Den Aufstieg zu einem eigenen theoretischen Ansatz unternimmt Lewin erst in 
den "Schlussergebnissen". Sie gehen Uber eine Zusammenfassung hinaus, indem 
unterschiedliche Formen des Bankwesens in den USA, Frankreich, Deutschland 
und England mit jeweils spezifischen Entwicklungsbedingungen erklart werden. 
Auf dieser Grundlage lassen sich dann die Besonderheiten des russischen Bankwe
sens heraus arbeiten, nicht ohne Hinweis auf dessen zunehmende "Europaisie
rung", die solche charakteristischen Merkmale allmahlich in den Hintergrund treten 
lasst.26 

Welche sind die dominierenden Entwicklungsbedingungen in den vier Landern? 
FUr die USA nennt er "den Prozess der allmahlichen Kolonisation", der zu der Be
sonderheit eines Systems dezentralisierter Notenbanken ftihrte. Frankreich sieht er 
als "kapitalreiches, wenig aktives Land" in dem die Risikobereitschaft der Gro13-
banken durch das Interesse del' vielen Rentiers an konservativ-sicherer Geldanlage 
begrenzt wird. Ais Besonderheit Englands hebt er hervol', dass sich dort die Indust-
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rie unter natlirlichem Schutz vor auslandischer Konkurrenz entwickeln und schnell 
Kapital akkumulieren konnte, so dass sie vergleichsweise unabhangig yom Ban
kensektor blieb. Deutschland ist flir ihn ein aktives Land, mit einer dynamisch sich 
entfaltenden Industrie. Die Kapitalanhaufung sei noch relativ gering, aber es herr
sche ein lebendiger Untemehmergeist vor, der Finanz- und Industriekapital zu
sammenflihre und im Auslandsgeschaft wirksam yom Auswartigen Amt unterstUtzt 
werde. 

Welche sind, vor diesem Hintergrund, die Besonderheiten der russischen Ban
ken? Lewin sieht deren vier. An erster Stelle nennt er die - traditionell begrlindete 
- Gestaltungsmacht des Staates, basierend auf einer Bankengesetzgebung, die ihm 
eine weitreichende Intervention im Bankwesen erlaubt. Zweitens wurden die russi
schen Banken vomehmlich flir GroBuntemehmer gegrUndet, mit dem vorherr
schenden Finanzierungsinstrument des "GroBwechsels" mit langer Laufzeit. In 
Russland begann der Konzentrationsprozess in der Industrie - staatlich gefdrdert -
schon relativ frlih, und: "RuBiand bleibt auch jetzt das Land des industriellen 
GroBkapitals.,,17 Als dritten Faktor hebt Lewin die vergleichsweise hohe Abhan
gigkeit yom Auslandskapital hervor, bedingt durch die "noch unbedeutende Kapi
talansammlung im Lande". Und viertens habe der Warenkredit eine besondere Be
deutung, weil er in dem riesigen Land mit unzureichenden Verkehrswegen helfe, 
das in der Landwilischaft akkumulierte Kapital zu mobilisieren. 

Lewins Arbeit ist also weit davon entfemt, allgemeingliltige Gesetze flir die his
torische Herausbildung des Bankwesens zu diskutieren. Er beschrankt sich - und 
dies erst im Schlusskapitel - darauf, unterschiedliche Formen zu beschreiben, die 
sich jeweils mit besonderen Entwicklungsbedingungen erklaren lassen. Welcher 
Lehrmeinung, welcher Schule entspricht diese Sichtweise, erweist Lewin sich hier 
als getreuer SchUler seiner Lehrer? Ja und nein; denn er verbindet Versatzstlicke 
der unterschiedlichen Lehrmeinungen zu einer eigenen Interpretation. Sein "Pro
motor" Karl Diehl war der herausragende Vertreter der sozialrechtlichen Schule, er 
schreibt: "Die Gestaltung des Eigentumsrechts ist flir eine Wirtschaftsverfassung in 
allererster Linie von Bedeutung. Diese Auffassung steht in diametralem Gegensatz 
zu der marxistischen Geschichtsauffassung, wonach die Wirtschaft der Unterbau 
und das Recht der Uberbau ist. [ ... ] Genau das Gegenteil ist def Fall: Die rechtliche 
Ordnung gibt erst der Wilischaft die Normen an, innerhalb deren sie sich voll
zieht.,,18 Dieser Lehre folgt Lewin nur mit einem Satz, in dem er die Bedeutung der 
russischen Bankgesetzgebung flir die Rolle des Staates im Bankwesen anspricht. 
Seine Aussagen zu England und Deutschland lassen sich dagegen eher der jlingeren 
historischen Schule zuordnen, die Karl BUcher vertrat, zum Teil auch der theoreti
schen Einordnung der Kapitalakkumulation, die ein Kembestandteil der marxisti
schen Wirtschafts1ehre ist. 

Ein Zentralthema spaterer Arbeiten Lewins ist die Entwicklung des okonomi
schen Denkens, die Geschichte der okonomischen Lehnneinungen. Tn seiner Dis-
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sertation ist dieses Thema alles andere als zentral - warum? Die einfachste Erkla
rung ist, dass er eine solche wissenschaftshistorische Perspektive noch nicht einge
nommen hatte und in seinem Denken auf betriebswirtschaftliche Fragen und Ent
wicklungstendenzen des Bankwesens fixiert war. Vorstellbar ist aber auch, dass er 
dezidiert seine eigene wissenschaftstheoretische Position gefunden hatte und dar
aus ableitete, dass es VOl' al1em auf das Erklaren der individuel1en Erscheinungen 
und der Ableitung von Regeln des zweckmaBigen Handels ankam. Stand demnach 
die theoretische Forschung fUr ihn nur an zweiter Stelle? Und zog er dort die realis
tisch-empirische Methode vor, in der Uberzeugung, dass nur wirkliche Erscheinun
gen mit ihren faktischen RegelmaBigkeiten und Zusammenhangen erkennbar sei
en? Lehnte er damit die Anwendung einer abstrahierenden exakten Forschung, die 
uneingeschrankte theoretische Wahrheiten anstrebt, flir den Bereich der Wirtschaft 
ab?29 

Plausibler erscheint eine andere Deutung. Demnach bewegte ihn weniger der 
Methodenstreit in der Nationalokonomie als vielmehr die Frage, ob er sich im 
Streit der okonomischen Lehrmeinungen verorten sollte. War es in seiner Lage 
klug, sich in dem Spektrum zwischen historischer Schule, sozialrechtlicher Rich
tung, Lehre vom organisierten Kapitalismus sowie "legalem" Marxisl11us erkennbar 
zu positionieren, also sich einem seiner Lehrer - BUcher, Diehl, Schulze
Gaevernitz oder Tugan-Baranowski - eng anzulehnen? 

Vielleicht war Isaac Lewin schon als FUnfundzwanzigjahriger ein vielseitiger 
Stratege, der vor wegweisenden Entscheidungen sich seine Optionen erschloss und 
daraus weitsichtig seine Wahl traf. Dann ware es plausibel anzunehmen, dass er 
sich im Zarenreich des Jahres 1912 nicht an theoretischen, ja ideologischen Debat
ten beteiligen und lieber auf eine sichere Bank setzen wollte: seine Profilierung als 
Kenner der russischen Bankwesens, mit praktischem wie wissenschaftlichem Aus
weis. Nicht zuletzt wird das Finanzministerium, das ihm als erstem Wirtschaftswis
senschaftler sein bankfachliches Archiv geoffnet hatte,30 ein soleh "praktisches" 
Ergebnis erwartet haben. Struwe. der Ewig-Suchende. wird in dieser Phase kaum 
sein Vorbild gewesen sein. 

I Vgl. Th. Von Laue, S. 207. 
2 Vgl. II.-D. Lowe: Antisemitismus ... , S. 157 u. 228. 
3 Vgl. R. Pipes: Struve: Liberal on the Right, S. 12 ff 
4 Ebd., S. 121. 
5 Sergej K. Lebedew: Das Leben und Werk des l. l. Lewin, aus: Andrej A. Belych (Hg.): l. l. 

Lewin, Ak1:ienhandclshankcn in Russland, Moskau 2010 (russ.), S. 19-39, hicr S. 20. 
6 Sammelband "Banken und Borse", St. Petersburg 1908 (russ.). 
7 Vgl. Ewsey S. Rabinowitsch: Die russisch-ukrainische Zuckcrindustric scit dcm Wcltkricgc, 

Berlin, Konigsberg 1930, S. 6 f. 
8 1. Lewin: Der heutige Zustand ... , S. 6. 
9 Fbd., S. 24 f. 
10 Ebd., S. 133. 
11 Fbd., S. 6. 
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12 So betitelt in: Alfons Paquet: 1m kommunistischen RuBland. Briefe aus Moskau, Jena 1919, 
S. 171. Radikaler als Russkie Wedomosti war Retsch, erfuhr daher auch eine deutlich schiir
fere Zensur. Vgl. Jacob Walkin: Government Controls over the Press in Russia, in: Russian 
Review 13 (1954) 3, S. 203-209, hier S. 206. 

13 Vgl. Russkie Wedomosti Nr. 103 und Nr. 108. 
14 Vgl. Russkie Wedomosti NT. 212 f 
15 Lewin weist in seiner Dissertation auf Beitrage in 1910 und 1911 hin. Die Bibliographie 

Hans Rothe (Hg.): Russkaja Mysl 1905-1918, Giessen 1977, ftihrt alkrdings Beitrage von 
ihm nur ab dem Jahre 1912 auf 

16 "Politically, the journal developed into an organ of the liberal-conservative intelligentsia and 
the "progressive" elements of the business class. R. Pipes: Struve: Liberal on the Right, 
S. 174. 

17 Besprechung von Riesser (1910) zur Entwicklung in Dcutschland, in Russkaja Mysl 31 
(1910) 12, S. 407 f.: Besprechung von Plucer-Sarna (1911) zur l:'ntwicklung in der Schweiz, 
in Russkaja Mysl 32 (1911) 11, S. 458 f. Insgesamt schrieb Lewin in dieser Zeitschrifi bis 
1913 zehn Rezensionen, Oberwiegend deutschsprachiger Arbeiten. 

18 I. Lewin: Der heutige Zustand .... S. 5. 
19 Vgl. R. Pipes: Struve: Liberal on the Right, S. 77 
20 Gerhart von Schulze-Gaevernitz: Volkswirtschattliche Studien aus Russland, Leipzig IS99. 
21 Er schrieb u. a. den Beitrag aber die deutsche Kreditbank (Teil des Bankwesen: 1915) im 

mehrbandigen "GrundriB der Sozialdkonomik". 
22 Nowyj Woschod 1911, NT. 35, 01.09.1911. S. IS-21. Lewin zieht Arbcitcn von Sombart, 

Mombert und auch Felix Theilhabers demographische Studie "Der Untergang der deutschen 
Juden" (1911) heran und koml11t zu dem Schluss. dass diese neuesten Furschungen suzia10-
kdnol11isch wie demographisch ein "trauriges Hild des deutschen Judentul11s" zeichnen. 

23 In Deutschland war 1908 cine Arbcit abcr die russ is chen Banken herausgekummcn; sic bc
handelt die Aktienhandelsbanken auf weniger als 10 Seiten. Vgl. Rudolf Claus: Das russi
sehe Bankwesen, Leipzig 1908, S. 106-113. 

24 "Promotor" war der Dekan Karl Diehl, Beisitzer war der Prorektor Ernst Fabricius. (Aus-
kuntt des Uniyersitatsarchivs Freiburg yom Sept. 200S.) 

25 Ebd., S. 108,103,133. 
26 Fbd., S. 156 f 
27 EM, S. 160. 
28 Karl Diehl: Die sozialrechtliche Richtung in der Nationaldkonomie, Jena 1941, S. 17. 
29 Vgl. Gerhard Stavcnhagen: Gcschichte der Wirtschaftstheorie, Giittingen 1969, S. 203 1'. 
30 Vgl. A. Belych (Hg.), S. 35. Der Herausgeber A. Belych weist in seinem Vorwort auch dar

aufl1in (S. 12), dass die Arehiyhestande der Banken die Revolutionszeit nur lockenhaft Uher
dauert haben. Der heutige Wert der Dissertation liege auch darin, dass sie einen Teil der ver
schalteten Daten wieder hereitstelle. 
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Wissenschaftler im vorrevolutioniiren Russland 

Nach Russ1and kehrte Lewin noch 1912 zurlick.! Flir ein Postgraduiertenstudium in 
Politischer Okonomie und Statistik ging er an die Universitat Moskau; im Folge
jahr schloss er es abo Noch 1912 verdichtete er die Ergebnisse seiner Dissertation 
zu einem Beitrag flir die Zeitschrift der Gesellschaft flir Finanzreform. Ab dem 
Wintersemester 1913 lehrte er an den Handelshochschulen in st. Petersburg und 
Kiew, wirkte an einer Banken-Enzyklopadie mit und sprach sich im Blatt der russi
schen AuBenhandelskammer daftir aus, dass die russischen Banken die Kaufmann
schaft zu aktiverer Exporttatigkeit anregen und sie auch mit AuBenhandelsinforma
tion unterstiltzen sollten. 

Diese Verbindung von Lehre, F orschung, W irtschafts- und Politikberatung 
pflegte er auch im Folgejahr. So verOffentlichte er ein Lehr-Programm zur Politi
schen Okonomie, als Grundlage eines Master-Kurses flir Nationa16konomie.2 Er 
verfasste einen Bericht tiber die Verdrangung der Provinzbanken durch die groBen 
Hauser in st. Petersburg und Moskau und zeigte auf, dass - anders als in westeuro
paischen Landem - der lokale Privatbankier in der neueren russischen Bankenge
schichte kaum eine Bedeutung hatte. Zwei klirzere Zeitschriftenartikel, abgedruckt 
in Russkaja Mys/, behandelten die Entwicklung der Petersburger Borse seit der 
lahrhundertwende und die Entstehung eines modemen Unternehmertums. In einer 
Schriftenreihe des Finanzministeriums erschien sein Such liber deutsches Kapital 
in Russland, das von Schulze-Gaevernitz lobend erwahnt wurde/ in Russland aber 
erst in seiner zweiten Ausgabe (1918) groBere Beachtung fand. Von unmittelbarer 
politischer Bedeutung waren dagegen seine im Februar 1914 aufgeschriebenen 
Uberlegungen zur finanziellen Kriegsftihrung, mit Blick auf die finanzielle Kriegs
bereitschaft des Zarenreichs.4 Mit dieser Bestandsaufnahme verfolgte er ein ahnli
ches Ziel wie vor ihm schon der deutsche Okonom Jakob Riesser, mit Blick auf das 
Kaiserreich.5 

Riesser, ehemaliger Vorstandsleiter der Bank fUr Handel und lndustrie, spater 
Honorarprofessor an der Berliner Universitat, hatte sein erstes Buch zu dem Thema 
schon 1909 geschrieben. Als Zeichen der Zeit legte er 1913 eine zweite Auflage 
vor, mit doppeltem Umfang. Seine Begrundung: "Seit dem Erscheinen der ersten 
Autlage ist auf dem hier behandelten Gebiete, das immer groBere Kreise interes
siert, eine Reihe wissenschaftlicher Erorterungen verOffentlicht worden." Dabei 
bezog er sich unter anderem auf "Die finanzielle Mobilmachung", eine Reihe von 
Vortragen, die der Geh. Hofrat und Professor Magnus Biermer gehalten hatte, und 
die den Stand der Debatte spiegelten.6 Biermer betonte darin, dass es auf dem ge
nannten Gebiete zwei Felder fUr finanzwissenschaftliche Untersuchungen gebe: die 
ausreichende Liquiditat fUr die finanzielle Mobilmachung einerseits und die Kos
tendeckung der eigentlichen KriegsfUhrung mittels Steuern und Staatsanleihen an
dererseits. 7 
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Riesser erweiterte das Blickfeld betrachtlich, vor aHem mittels empirischer For
schung. So versuchte er die GroBenordnung des Geld- und Kreditbedarfs vor dem 
Hintergrund der militarischen Auseinandersetzungen abzuschatzen, die in den letz
ten zehn Jahren stattgefunden und den Krieg immer deutlicher als "natUrliche" 
Fortsetzung politischer Konflikte ins Bewusstsein gebracht hatten. Was hatte der 
russisch-;iapanische Krieg "gekostet", und wie hoch waren die franzosischen Aus
gaben flir Marokko, einschlieBlich des ktirzlich unternommenen Feldzuges? Wel
che finanziellen Aufwendungen hatten die Italiener und TUrken erbringen mUss en, 
fUr die kriegerische Auseinandersetzung urn Tripolis, und welche Erfahrungen bot 
der noch laufende (erste) Balkankrieg? Letztendlich: welche SchlUsse lieBen sich 
aus diesen Daten flir die Kosten eines kUnftigen Kriegs auf deutscher Seite ziehen? 
War die "finanzielle Infrastruktur" durch Mobilmachung und Kriegsflihrung ahn
lich belastbar wie bei anderen GroBmachten? Wie groB war der Spielraum fUr 
Staatsverschuldung und Steuererhohungen, wie leistungsfahig war der Banken- und 
Borsenapparat, wie tragfahig war die rechtliche Grundlage? 

Dieselben Fragen stellten sich um 1913 auch fUr Russland, und eine weitere kam 
hinzu. Das Zarenreich war in seiner gegenwartigen wirtschaftlichen Entwicklungs
phase in deutlich hoherem MaBe auf Kapitalimporte angewiesen als die anderen 
europaischen GroBmachte. Dies war eine strategisch offene Flanke. Denn im 
Kriegsfalle wUrden auslandische Kapitalquellen versiegen und das in den Vorjah
ren transferierte Kapital zu erheblichem Teil wieder zurUck flieBen. Dass die russi
schen Datenquellen keinen wirklichen Aufschluss Uber das AusmaB dieser Abhan
gigkeit gaben, insbesondere nicht die Bedeutung des mobilen, schnell abziehbaren 
Kapitals auswiesen, durfte auf der politischen Ebene erhebliche Bedenken ausge
lost haben. 

Angebote fUr eine feste Anstellung im Hochschulbereich hatte Lewin bis dato 
nicht erhalten, erst 1915 taten sich ihm Chancen auf. Er nutzte sie mit zwei Uber
zeugenden Probevorlesungen und trat zum Wintersemester in die rechtswissen
schaftliche Fakultat der Universitat Petersburg - jetzt Petrograd - ein. Als "Senior
Privatdozent" in der Abteilung flir Politische Okonomie und Statistik debutierte er 
mit einer Vorlesung tiber ein vertrautes Thema: die Geschichte der Borse, ihre Or
ganisation und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung. Seinen Lehrauftrag an der 
Petrograder Handelshochschule behielt er bei; deren Direktor hatte die Universi
tatsleitung ausdrticklich urn ihre Zustimmung gebeten. Und er tibernahll1 eine neue 
Aufgabe in der Politikberatung, indem er ab 1916 in einell1 KOll1itee des Finanzll1i
nisteriums mitwirkte, das VorschIage zur indirekten Besteuerung vorlegen sollte.8 

Auch war er Mitarbeiter, anfangs zudem Herausgeber eines der beiden fUhren
den Finanzblatter, der Finansowaja Gaseta.9 DOli schrieb er einige Beitrage,10 ins
gesamt aber war seine Publikationsliste der Jahre 1915116 kurz. Erwahnenswert ist 
ein kurzer Zeitschriftenartikel tiber Krisentendenzen in der kapitalistischen Wirt
schaft. Die These: die Epizentren der konjunkturellen Beben verlagern sich zuneh-
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mend von den reifen in die jungen Kapitalnationen, also in Wirtschaftsysteme, in 
denen die Kapitalsattigung noch fern und das Unternehmertum ungebrochen risiko
freudig ist. Als solche dynamischen, krisenexponierten Lander sah Lewin die Ver
einigten Staaten, Deutschland und eben Russland. ll 

Moglicherweise verlor sich die Schreibfreude auch wegen verscharfter Zensur. 
Unverkennbar ist jedenfalls, dass Lewin spatestens ab 1915 verstarkt in Unterneh
men aktiv wurde. 12 Ein Handbuch "Petersburg 1913-1917" verzeichnet seine Ta
tigkeit in zwei Zuckerfabriken, bei einem Papierhersteller und bei zwei weiteren 
Firmen: dem deutschen Farbenproduzenten Berger & Wirt sowie der MineralOlfir
ma Oleonapht. Noch aufschlussl'eichel' ist eine zweite QueUe. Del' Exilvel'band rus
sischel' Kaufleute und IndustrieUer legte ihm 1921 in Berlin einen Fragebogen VOl'; 
mit dieser Erhebung so lite der Bestand russischer Unternehmen im Exil erfasst 
werden. Lewin gab an, vor dem Oktober 1917 in sechs Unternehmen engagiert ge
wesen zu sein. Demnach nahm el' in einem Moskauer Walzwel'k, in der genannten 
Papierfabrik, in einer GroBhandels-AG und in der Wolga-Bugulma-Eisenbahn
gesellschaft die Rolle eines Aktionars und Aufsichtsratsmitglieds ein. Auch gehorte 
er zum Aufsichtsrat der Union Bank, 1916 von Provinzbanken gegrlindet, die am 
Finanzplatz Petrograd besser vertreten sein wollten. 13 Und nicht zuletzt war er 
selbst Bankier: als Mitinhaber der Hauses Gebr. Lewin & Co. in Kiew. 

Als Autor trat Lewin vor der Oktoberrevolution nur noch einmal auf. Sein Buch 
tiber die Aktienhandelsbanken in Russland erschien 1917 und ist sicherlich sein 
meistzitiel'tes Werk in l'ussischel' Sprache. Lewin beschreibt und analysiert darin 
die Geschichte der russischen Banken von den 1 860er Jahren bis zum Russisch
Japanischen Krieg. Zeitlich so lite sich daran eine Neuausgabe der Dissertation an
schlieBen - ein Band 2, der nicht mehr erscheinen konnte. Auch das vorgelegte 
Buch war unter ungewohnlichem Zeitdruck entstanden; es erschien im Juli, drei 
Monate vor der Oktoberrevolution und ein halbes Jahr vor dem Dekret liber die Na
tionalisierung del' Banken. 

flir die folgende Darstellung zu Lewins Tatigkeit in Lehre, forschung, Beratung und Unter
nehmensfUhrung vgl. die genannten Arbeiten von O. Frochina und S. K. I.ebedew. 

2 Ein Exemplar, mit handsehriftlicher Widmung Lewins zur Erinnerung an seinen Besuch, isl 
im Kieler Institut fiir Weltwirtschaft erhalten. Fs ist denkbar, dass Lewin dort an der Froff
nungsfeier im Fehruar 1914 leilnahm. Mit dem Griinder Bernhard Harms verband Lewin ei
ne langjahrige Bekanntschaft. 

3 "So sagt ein ausgezeiehneter russiseher Volkswirt: ,N aeh RuBland bringen die Deutschen 
nieht nur Kapitalien, sondern Unternehmergeist. Energie, Initiative, Erfahnmg.' " Gerhart v. 
Schulze-Gaevernitz: Die delltsche Kreditbank, allS: Grundrig der Sozial6kollomik. 3. Bueh, 
2. Teil, Bank:wesen, L S. 1-189, hier: 164. 

4 In einem Beitrag zlIr Zeitsehrift der Geselisehaft fur Finanzreform (russ .• vgl. Litcraturvcr
zeiehnis) und einem Artikel in Rnsskie Wedomosti (1914, NT. 254). 

5 Vgl. S. K. Lebedew 2010. S. 22. 
6 Jakob Riesser: Finanzielle Kriegsbereitsehaft und Kriegflihrung (2. Auflage), Jena 1913, 

S. IV. 
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7 Robert Liefmann (IIg.J: Die finanzielle Mobilmachung. Vortrage gehalten von Prof. Dr. 
Binner, Gielkn 1913, S. 9. 

8 Vgl. Nachruf "John Normano, 57, Economist, Writer", in: The New York Times 26.04.1945, 
S.23. 

9 Laut diesem Nachrufwar er Heransgeber von 1915-1916. bne Durchsicht der Zeitschrift ab 
Mai 1916 ergab Hinweise auf Beitrage; als Herausgeber fungierte er zu dieser Zeit offenbar 
schon nieht mehr. 

10 So im zweiten Kriegsjahr zu den Goldreserven der Staatsbank und dem Zugang zu Devisen
krcditen. 

11 V gl. Literaturverzeiehnis und O. Erochina: Der Wirtsehaftswissenschaftler I. I. Lewin, 
S. 131. 

12 Vgl. S. K. Lebedew 2010, S. 25 1'. 
13 Union Bank: Sojusnyj Bank. Vermutlich hatte Lewin sich als Autor dcr crwahntcn Studic fUr 

ein solches Amt empfohlen. Diesen Schachzug - Unterstotzung einer ZentralbankgrOndung 
fUr Provinzbanken in der Hauptstadt - sollte er wenige Jahre spater in Berlin wiederholen. 
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Revolution und Emigration 

Welchen Weg nahm Isaac Lewin - Privatdozent, Kapitalist und Sympathisant der 
Kadettenpartei - in den Monaten nach Oktober 1917? Er musste damit rechnen, 
dass er aus Wissenschaft und Wirtschaft verdrangt und wegen seiner Iiberalen Ein
stellungen befeindet wurde. Die Konstitutionellen Demokraten, Mehrheitspartei in 
der ersten und noch drittstarkste Partei in der vierten Duma, waren 1917 zur fLih
renden Kraft in der kurzlebigen Provisorischen Regierung geworden, hatten aber 
bei der Wahl zur Konstituierenden Versammlung - im November - nur noch 17 
Sitze erhalten. Zwei Wochen nach der Oktoberrevolution wurde die parteinahe Zei
tung ReIsch, bald darauf auch die Partei selbst verboten. 

Flir die Wirtschaft hatte Lenin mit seinen "Aprilthesen'", kurz nach seiner Rlick
kehr, die ersten Wegmarken gesetzt. Das Programm gab vor, den adligen Grundbe
sitz zu enteignen und die gesamten Agrarflachen zu nationalisieren, indem lokale 
Rate die Kontrolle erhielten. Auch in den librigen Wirtschaftsbereichen ergriffen 
Arbeiterrate die Macht liber Produktion und Verteilung, betrieben aber nicht die 
unmittelbare Enteignung. Eine radikale Umwalzung war vorerst nur flir den Fi
nanzsektor vorgesehen, mit sofortiger landesweiter Verschmelzung aller Banken zu 
einer Nationalbank. 

An den Universitaten, von den Bolschewisten als vorwiegend bourgeoise Ein
richtungen betrachtet, zeichneten sich inhaltliche, personelle und organisatorische 
Veranderungen abo Mit dem Erlass vom 6. August 1918 erreichten sie einen ersten 
Hohepunkt: fortan hatten aile erwachsenen BUrger, unabhangig von Grad ihrer Bil
dung, Zugang zu den Hochschulen. Und auch bei der Besetzung von Professoren
stellen galten herkommliche Qualifikationskriterien nicht mehr als zwingend. 

Lewins Gedanken aber Lenins okonomisches Denken 

Lewin versuchte in diesen Monaten sich beide Wege offen zu halten: Emigration 
und Integration. Anfang Februar hatte er die Universitatsleitung um Genehmigung 
fLir eine Forschungsreise gebeten; er wollte in den neutral en nordischen Landern 
Material fLir eine Arbeit tiber die dortigen Kriegswirkungen sammeln. Wahrend 
dieses Projekt noch in der Schwebe war, versuchte er auszuloten, welche Moglich
keit sich in dem neuen, noch keineswegs gefestigten System fLir einen "blirgerli
chen" Wissenschaftler herausbilden konnte. Seine erst ktirzlich erworbene Mit
gliedschaft in der Akademie der W issenschaften hatten seine Chancen verbessert. I 
Er legte eine zweite Ausgabe seines Buches liber deutsches Kapital in Russland vor 
und schrieb in kurzer Folge vier Artikel fLir Nasch Wek, die Tageszeitung der Ka
detten.2 Allen VerOffentlichungen war gemein, dass sie sich auf die aktuellen Ver-
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anderungen bezogen und Lewin sich fLir ein kapitalistisches Wirtschaftssystem mit 
starker Ordnungs- und Lenkungsfunktion des Staates aussprach. 

In dem genannten Buch - der Wiederauflage - ist insbesondere das Vorwort be
merkenswert. Wahrend der Autor im Vorspann zur Erstausgabe vor allem die unzu
reichende Quellenlage herausstellt, leitet er die neue Fassung mit Betrachtungen 
zur aktuellen Machtkonstellation zwischen Russland und Deutschland ein. Deutsch
land habe den Krieg verI oren, und sein finanzieller wie wirtschaftlicher Einfluss sei 
auch in Russland deutlich geschrumpft, zugunsten Frankreichs und Englands. In 
der "brestischen Welt", nach Unterzeichnung des Friedensvertrags im Marz 1918, 
aber kehrten sich die Verhaltnisse urn; Deutschland erobere seine frtihere Machtpo
sition zurtick. Dies gelinge gerade auch deshalb, weil Staat und deutsches Finanz
kapital Hand in Hand gingen. 

Diese Deutung Lewins war nicht weit von der Imperialismustheorie Lenins ent
femt. Die Schlussfolgerungen allerdings liefen diametral auseinander. Lewin sprach 
sich offen und entschieden fLir den Kapitalimport aus: wenn Russland seine wirt
schaftliche Rtickstandigkeit tiberwinden und eine modeme Industrie aufbauen will, 
so kann es auch unter sozialistischen Vorzeichen nicht auf Auslandskapital ver
zichten. Entscheidend ist dabei, dass keine einseitigen Abhangigkeiten entstehen. 
Das deutsche Kapital darf nicht erneut in den wirtschaftlichen Organismus Russ
lands eindringen und ihn beherrschen. Als neue Strategie muss gelten: Kapitalim
port von allen Seiten, von Freunden, Feinden und Neutralen. Dabei ist die Politik 
gefordert, ein Kraftegleichgewicht zu sichem. Sie muss eine austarierte Auswahl 
aus mehreren, miteinander konkurrierenden Kapitalgebem treffen und damit die 
Gefahr der Erdrosselung durch eine einzige tibermachtige Kapitalnation abwen
den.3 

Kurz nach der Oktoberrevolution hatte die Nationalisierung der Privatbanken 
begonnen. Der Eingriff galt aus Bankensicht noch als umkehrbar, zumal er selbst 
unter den Bolschewisten umstritten war. Lenin sprach sich dafLir aus, die kapitalis
tischen Untemehmen nicht zu zerschlagen, sondern funktionsfahig zu erhalten.4 
Die Produktionsmittel, die "btirgerlichen Spezialisten", selbst die Geschaftsleitun
gen sollten in den Betrieben verbleiben, allerdings unter der Kontrolle von Arbei
terraten. Aber auch diese sollten staatlich lenkbar sein; die Dezentralisierung der 
Macht zugunsten lokaler Rate sah Lenin als reale Gefahr flir Staat und Partei. Mit 
dieser Vorstellung vom "Staatskapitalismus" stand Lenin in erbittertem Gegensatz 
zu der Parteilinken, die auf schnelle Sozialisierung drangte: die Arbeiter soli ten 
nicht nur die VerfLigungsmacht tiber die Produktionsmittel ergreifen, auch das Ei
gentum an den Betrieben musste umgehend der Gesellschaft tibertragen werden.5 

Diese Auseinandersetzungen zwischen den Parteifltigeln waren mit den Okto
berereignissen keineswegs beendet. Die Frage nach der Zukunft der Banken hatte 
dabei eine besondere Brisanz. Lenin sah in ihnen die Zentren der kapitalistischen 
Wirtschaft - auch im ehemaligen Zarenreich. Sie beherrschten die Tndustrie, waren 
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also ein Instrument, das die Revolutionare nutzen und daher funktionsfahig erhal
ten mussten. Eine sofortige Enteignung, auch eine radikale Auflosung der Vorstan
de und Aufsichtsrate, erschien unter diesem Aspekt nicht opportun, zumal auch ein 
GroBteil des Aktienkapitals von auslandischen Eignern gehalten wurde. Auch for
mierte sich seitens der Bankiers und der Angestelltengewerkschaft noch im Okto
ber 1917 ein entschlossener Widerstand gegen Eingriffe von Regierung und Arbei
terraten. Der Konflikt kulminierte in der Dezembennitte, als revolutionare Soldaten 
und Milizen die Petrograder und Moskauer Banken gewaltsam besetzten und un
l1littelbar darauf das Dekret Uber die Nationalisierung der Privatbanken erlassen 
wurde. 

Die faktische Macht der Banken war damit nicht gebrochen. Die Aktion war in
nerhalb der bolschewistischen Pm1ei ul1lstritten; manche hatten darauf gesetzt, dass 
die vorab geftihrten Verhandlungen zwischen Bankenverband und Staatsbank zu 
einem Kompromiss flihren und damit eine ausreichenden Kontrolle der Banken im 
Sinne der genannten Instrumentalfunktion sicherstellen wiirden. In den folgenden 
sechs bis acht Wochen behielten Vertreter einer raschen Nationalisierung die Ober
hand und setzten durch, dass die Regierung das gesamte Aktienkapital der Privat
banken konfiszierte. Auch wurden aile in- und auslandischen Staatsanleihen flir 
null und nichtig erklart. Doch schon ab Februar 1918 wurde deutlich, dass die Ban
ken der beiden Zentren weitgehend paralysiert waren, dass das Wirtschaftsleben 
stockte und die Erwartungen an eine Beherrschung der Industrie mittels des Ban
kenapparats verflogen. 

1m Marz wurde ein neuer Finanzkommissar ernannt, der mit einer deutlich 
pragmatischeren Politik eine Linie verfolgte, die bald als Denationalisierung der 
Aktienbmlken verstanden wurde. Schon Anfang April Iud er (ehemals) flihrende 
Vertreter des Bankgeschafts dazu ein, eine neuen Politikentwurf flir den Finanzsek
tor zu erarbeiten, auf des sen Grundlage die Banken ihre Tatigkeit wiederaufileh
men und fLir eine unbestimmte Ubergangszeit ihre Handlungsfreiheit zurUck erhal
ten sollten. Es folgte eine Konferenz in der Monatsmitte, auf der die Vertreter der 
nationalisierten Banken eine Reihe von SofortmaBnahmen vorschlugen und diese 
mit weitreichenden Forderungen verbanden. Zu ihrem Erstaunen fanden sie oflene 
Ohren. 

Vier Tage danach griff Lewin mit seinem Artikel in Nasch Wek in die Debatte 
ein. Er sprach sich flir eine Vereinigung der privaten Banken aus, mit deren Hilfe 
sie sich gegeniiber dem Finanzministerium und der il1l Aufbau befindlichen Natio
nalbank ("Volksbank") emanzipieren sollten.6 Sein Vorschlag war, eine gemein
same Haftung dieser Bankenvereinigung flir Verbindlichkeiten ihrer Mitglieder zu 
schaffen. Diese Grundlage sollten dann die Banken nutzen, um eigene Banknoten 
herauszugeben, somit wieder Liquiditat in die russische Wirtschaft zu bringen und 
eventuell auch die BrUcke zu einer Wahrungsreform zu bauen. 
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Lewins zweispaltiger Artikel diirfte zu diesem Zeitpunkt betrachtliche Auf
merksamkeit gefunden haben. Dies auch deshalb, weil ein voriibergehendes Tau
wetter im Verhaltnis zwischen "rechten" Bolschewisten und Bourgeoisie eingetre
ten war, das eine vorsichtige Zusammenarbeit zwischen Regierung und Wissen
schaftlem, zudem eine Lockerung des politischen Drucks auf die Kadetten begiins
tigte. Deren Mitglieder und Sympathisanten konnten sich wieder offentlich auf3em, 
auch in den Blattem Nasch Wek und Russkie Wedomosti, die in diesen Wochen na
hezu taglich erschienen.7 

Auch Lewin nutzte den "neuen Kurs". FiinfTage nach dem Artikel zur Banken
politik folgte in Nasch Wek ein Beitrag tiber die Vereinigung Russischer Okono
men, die sich Anfang Marz 1918 gebildet hatte.8 Deren zentrale Botschaft war, 
dass die Kriegsfolgen und die drohende Witischaftsnot nicht durch eine breitere 
Streuung des Eigentums an den Produktionsmitteln zu iiberwinden waren, sondem 
nur durch eine Effizienzsteigerung in den Betrieben. Die russische Wissenschaft 
war aufgerufen, aile ihre Krafte fUr eine wirtschaftliche Erneuerung des Landes 
einzusetzen. Der Aufruf erschien am 28. April 1918 in der Zeitung Swoboda Ros
sii, Nachfolgerin der im vorangegangenen Oktober verboten en Russkie Wedomosti. 
Einer der sechs unterzeichnenden "kadettischen" Professoren war Peter Struwe.9 

Lewins Gedanken tiber Lenins okonomisches Denken, seine okonomischen 
Sichtweisen, brachte die Zeitung Nasch Wek zehn Wochen spater. IO ErOffnet wird 
der zehnspaltige Beitrag mit einem Blick auf die Entwicklungswege Deutschlands 
und Russlands - aus Sicht des Autors die interessantesten Lander fUr einen wirt
schaftsstrategischen Vergleich. Sie gehen unterschiedliche Wege. Deutschland 
(noch im Kriege) will die Verwirklichung seiner imperialistischen Ziele mittels 
Starkung und Expansion des nationalen Kapitalismus. Russland dagegen rechnet 
langfristig auf den Untergang des internationalen Imperialismus und beginnt mit 
dem Aufbau des Sozialismus im eigenen Lande. Nur: so unterschiedlich die strate
gischen Ziele auch sind, so haben doch beide Lander dieselbe iibergreifende Idee 
zur Verwirklichung ihrer Erwartungen. Das Wirtschaftsleben muss von unbeding
ter Rationalitat durchwirkt sein. Die Volkswirtschaft muss ein geschlossenes Gan
zes bilden, die privatwirtschaftliche Anarchie gehort ausgemerzt. 11 

Lewins Bild von Deutschland ist unverkennbar durch die Kriegswirtschaft ge
pragt; es so lite bald nicht mehr das reale Witischaftsleben spiegeln und erst 15 Jah
re spater wieder an Wirklichkeitsnahe gewinnen. Ohne dies vorhersehen zu kon
nen, raumt er ein, dass diese unbedingte Rationalitat, das Unterordnen aller Wirt
schaftssubjekte unter den lmperativ der Volksgemeinschaft oder - treffender - ih
rer bewaffneten Beherrscher, nur fUr eine Zwischenphase in der sozial-okono
mischen Entwicklung gelte. In Deutschland sei sie kriegsbedingt, das Joch bliebe 
nicht mehr lange zu tragen. Und das russische Volk werde diese Btirde abwerfen, 
sobald die Zeit fLir den Eintritt ins (kommunistische) Paradies auf Erden gekommen 

. 12 sel. 
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Bei jeder Absage an diese Ideologie, bei aller Ablehnung des Bolschewismus in 
Theorie und Praxis, milsse man - so Lewin - doch eindiumen, dass die zugrunde 
liegende okonomische Doktrin ein systematisch entwickeltes und in sich stimmiges 
Gedankengebaude sei. Mit dieser These kommt der Autor dann zum Zweck seiner 
Ausftihrungen: er will Lenins okonomisches Denken, das diese Doktrin in reinster 
und klarster Form widerspiegelt, an Beispielen darstellen und einordnen. Daflir hat 
er zwei neuere Schriften ausgewahlt: "Der Imperialismus als hochstes Stadium des 
Kapitalismus" (Mitte 1917 erschienen) sowie "Staat und Revolution" (1918). 

Die Kernaussagen der Arbeiten sind bekannt (oder schon wieder vergessen). Der 
alte Kapitalismus wird mit Beginn des 20. Jahrhunderts endgiiltig durch einen neu
en abgelOst: den Imperialismus. Isaak Iljitsch Lewin zitiert zur Definition Wladimir 
Iljitsch Lenin: "Der Imperialismus ist der Kapitalismus aufjener Entwicklungsstu
fe, wo die Herrschaft der Monopole und des Finanzkapitals sich herausgebildet, der 
Kapitalexport hervorragende Bedeutung gewonnen, die Aufteilung der Welt durch 
die internationalen Trusts begonnen und die Aufteilung des gesamten Territoriums 
der Erde durch die groBten kapitalistischen Lander abgeschlossen iSt.,.!3 Aber auch 
dieser "neue" Kapitalismus degeneriert. ,,[ ... ] die Tendenz zur Stagnation und 
Faulnis, die dem Monopol eigen ist, wirkt nach wie vor und gewinnt in einzelnen 
Industriezweigen, in einzelnen Landern flir gewisse Zeitspannen die Oberhand. Das 
Monopol der Beherrschung besonders ausgedehnter, reicher oder gilnstig gelegener 
Kolonien wirkt in dieselbe Richtung.,,14 

Lewin fligt ein Zitat ans andere, und seine Skizze des Leninschen Denkens kul
miniert mit der Wiedergabe einer dreistuftgen Passage, in der neben Lenin auch 
zwei von Lewin verehrte Theoretiker zur Sprache kommen. Denn Lenin ilberlasst 
die letzten Worte in seiner Broschilre einem Lehrer Lewins, um die (vorgebliche) 
Imperialismus-Kritik "bilrgerlichen" Zuschnitts zu persitlieren. "Schulze-Gaever
nitz, ein begeisterter Anhanger des deutschen Imperialismus, ruft aus: IS [ ... ] ,Den
ken wir uns die aufgewiesenen Entwicklungstendenzen bis zum letzten erreicht: 
das Geldkapital der Nation in den Banken vereinigt, diese selbst kartellmaBig ver
bunden, das Anlagekapital der Nation in Effektenform gegossen. Dann verwirklicht 
sich das geniale Wort Saint-Simons: ,Die heutige Anarchie in der Produktion, die 
del' Tatsache entspringt, daB sich die okonomischen Beziehungen ohne einheitliche 
Regelung abwickeln, muE einer Organisation der Produktion weichen. Es werden 
nicht mehr isolierte Untemehmer sein, die unabhangig voneinander, ohne Kenntnis 
der okonomischen Bedilrfnisse des Menschen, die Produktionsgestaltung bewirken, 
sondem diese wird einer sozialen Institution zufall en. Eine zentrale Verwaltungs
behorde, die von erhohtem Standpunkt aus das weite Feld der sozialen Okonomie 
zu ilberblicken vermag, wird diese in einer der Gesamtheit dienlichen Weise regu
lieren und die Produktionsmittel den geeigneten Handen iiberweisen, namentlich 
wird sie flir eine standige Harmonie zwischen Produktion und Konsumtion sorgen. 
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Es gibt Institutionen, die eine gewisse Organisation der wirtschaftlichen Arbeit in 
ihren Aufgabenkreis einbezogen haben: die Banken.' " 

Soweit Saint-Simon, jetzt wieder Schulze-Gaevernitz, zitiert von Lenin: " ,Noch 
sind wir von der Verwirklichung dieses W ortes entfernt, aber wir befinden uns auf 
dem Weg zu seiner Verwirklichung - Marxismus ist anders, und doch nur in der 
Form anders, als Marx sich ihn dachte.' Man muss schon sagen [sagt dazu Lenin, 
d. V.J: Eine schone, Widerlegung' von Marx, die einen Schritt rtickwarts macht 
von der exakten wissenschaftlichen Analyse Marx' zur Vorahnung Saint-Simons, 
die zwar genial, aber doch nur eine Vorahnung war.,,16 

Lewin geht nun zur zweiten Schrift Lenins tiber: Staat und Revolution. Die aus
schnittweise Wiedergabe leitet er mit einem knappen Kommentar ein: "So ist die 
Charakteristik des gegenwartigen Systems [des Kapitalismus, d. V.] und so ist die 
Diagnose, die Lenin stellt. Der Kapitalismus stirbt - und an seine Stelle tritt ein 
neues System. Das Programm dieser neuen Ordnung, die wie in eine gottliche Welt 
geboren wird [sic], finden wir in Lenins zweiter oben genannter Arbeit. Auf deren 
politische Doktrin gehe ich nicht ein, dies wtirde zu weit flihren. Ich beschranke 
mich auf den okonomischen Inhalt.,,17 

Lewin zitiert sodann Lenins Thesen: das Proletariat erobert - notwendigerweise 
gewaltsam - die staatliche Macht. Es vergesellschaftet die Produktionsmittel und 
organisiert die gesellschaftliche Produktion, wobei es die Staatsbeamten und die 
Techniker zu "einfachen Vollstreckern" seiner Aufgaben macht; "dam it kann und 
muE man bei der Durchftihrung der proletarischen Revolution beginnen.,,18 Von 
diesem Beginn der proletarischen Revolution (Kapitel TTT) springt Lewin nun direkt 
in die "hohere Phase der kommunistischen Gesellschaft" (Kapitel V) und greift 
sich dort die nachste Textstelle: die Enteignung der Kapitalisten, wird - so Lenin -
"unausbleiblich eine gewaltige Entwicklung der Produktivkrafte der menschlichen 
Gesellschaft zur Foige haben.,,19 Unmittelbar darauf folgt, mit Verweis auf dieselbe 
Seite, der bekannte Satz "Die gesamte Gesellschaft wird ein BUro und eine Fabrik 
mit gleicher Arbeit und gleichem Lohn sein." Tatsachlich ist diese Vision Lenins 
einige Seiten weiter, am Kapitalende zu finden. 20 

Lewin kommentiert knapp, dass in einer solchen Revolution offenbar nichts 
unmoglich sei, Lenin keine organisatorischen Schwierigkeiten sehe. Dann hat wie
der Lenin das Wort: "Unter solchen okonomischen Voraussetzungen ist es durch
aus moglich, unverzUglich, von heute auf morgen, dazu tiberzugehen, die Kapitalis
ten und Beamten, nachdem sie gestiirzt sind, bei der Kontrolle tiber Produktion und 
Verteilung, bei der Registrierung der Arbeit und der Produkte, durch bewaffnete 
Arbeiter, durch das gesamte bewaffnete Volk zu ersetzen."n 

Nun geht Lewin auf Lenins Ausflihrungen zur sich wandelnden Form des Staa
tes tiber, dargelegt im Kapitel III von "Staat und Revolution". Marx und Engels, so 
Lenin, haben die Vorstellung von der proletarischen Fonn des Staates - als Alter
native zum UnterdrUckungsstaat der Bourgeoisie - nicht historisch untennauert. 22 
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Lenin selbst sieht die Pariser Kommune als Vorbild: "Die mit dieser denkbar groB
ten Vollstandigkeit und Folgerichtigkeit durchgefLihrte Demokratie verwandelt sich 
aus der biirgerlichen Demokratie in die proletarische, aus dem Staat [ ... ] in etwas, 
was eigentlich kein Staat mehr iSt.,,23 Dann aber macht er eine wesentliche Ein
schrankung: "Es ist immer noch notwendig, die Bourgeoisie und ihren Widerstand 
niederzuhalten. Fiir die Kommune war das ganz besonders notwendig, und eine der 
Ursachen ihrer Niederlage bestand darin, daB sie das nicht entschlossen genug ge
tan hat. Aber das unterdrUckende Organ ist hier schon die Mehrheit und nicht, wie 
bisher immer [ ... ] die Minderheit der Bevolkerung.,,24 

Lewin greift dann die oben angesprochene Frage noch einmal auf: ist - in Le
nins Verstandnis - der Ubergang yom Kapitalismus zu hoheren Formen der Gesell
schaft ein langerer, zeitlich kaum abschatzbarer Prozess? Oder vielmehr ein revolu
tionarer Bruch, der nahezu von heute auf morgen erzeugt werden kann? Lewin zi
tiert eine Reihe von Textstellen, die aus seiner Sieht einen Aufsehluss zur Position 
des Theoretikers Lenin geben. Dieser schreibt, mit Blick auf die Erfahrungen der 
Pariser Kommune: die im Rahmen der proletarischen Demokratie ergriffenen MaB
nahmen, "bei denen sich die Interessen der Arbeiter vollig mit den en der Mehrheit 
der Bauem decken, dienen gleichzeitig als BrUcke, die yom Kapitalismus zum So
zialismus fLihrt.,,25 Dieser Ubergang, so interpretiert Lewin, ist auch in Lenins Sicht 
nicht umgehend zu vollziehen: [daB] "die Arbeiterklasse nicht die fertige Staatsma
schine einfach in Besitz nehmen und sie fLir ihre eigenen Zwecke in Bewegung set
zen kann. ,,26 Bei genauerem Hinsehen ist dies allerdings nicht ein Zitat von Lenin 
sondem von Marx. Und die anschlieBend zitierte Aussage Lenins, "daB es ge
sehiehtlieh zweifellos ein besonderes Stadium oder eine besondere Etappe des 
Obergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus geben muB", ist eine Hinleitung 
auf ein dann folgendes Marx-Zitat gleichen Inhalts.27 

Mit Bezug auf die erste Phase der kommunistischen Gesellschaft folgt eine wei
tere Textpassage: "will man nieht in Utopien verfallen, so darf man nieht anneh
men, daB die Menschen sofort nach dem Sturz des Kapitalismus lernen werden, 
ohne aile Reehtsnormen fur die Allgemeinheit zu arbeiten, sind doeh die okonomi
schen Voraussetzungen flir eine solche Anderung durch die Abschaffung des Kapita
lismus nicht sofort gegeben.,,2R Andererseits betont Lenin das Recht der Sozialisten 
auf Voraussicht einer idealen gesellsehaftliehen Ordnung und wendet sieh gegen 
den Spott derjenigen "bUrgerlichen" Wissenschaftler, die eine solche Voraussicht 
als reine Utopie abtaten, damit aber nur ihre eigene Ignoranz und ihre eigenniitzige 
Verteidigung des alten Systems verrieten.29 

Nach dieser etwas sprunghaften, nieht ganz fehlerfreien Darstellung der zweiten 
Schrift Lenins kommt Lewin zur abschlieBenden Interpretation und Bewertung. Er 
betont noch einmal, dass er nur die Grundziige des Leninschen Denkens vermitteln 
wollte und dabei bewusst auf eine weitgehend wortliche Wiedergabe gesetzt habe. 
Lenins Doktrin habe er nur charakterisieren, nicht in Frage stellen oder gar wider-
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legen wollen. Ein vorsichtiger Beginn, auf den eine ilberraschend deutliche "Cha
rakterisierung" folgt. 30 

Die erste Schrift, zum Imperialismus, verdient aus Lewins Sicht keine hohere 
Anerkennung. Vollstandig entwickelt, wohlerwogen und wohlbegrilndet sei dieses 
Gedankengebaude nicht. Nur einen Plan, nur eine Skizze habe Lenin vorgelegt und 
dabei kaum Originelles geboten. Seine ganze Kritik, seine Entlarvung des Imperia
lismus griinde sich ausschlieBlich auf Forschung und Datensammlung anderer, 
bilrgerlicher Wissenschaftler - wie Schulze-Gaevernitz, Riesser und Jaffe. Er zit ie
re diese Autoren in aller AusfLihrlichkeit, und sein eigener Beitrag bestehe im we
sentlichen darin, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen und sich mit der Formel: 
,selbst der bilrgerliche Okonom soUte erkennen ... ' von den Urhebern zu distanzie
reno In seiner Analyse des verfaulenden Imperialismus - Zentrum der gesamten 
Arbeit - verunstalte Lenin nur das Bild yom Ende des Kapitalismus, das der groBe 
Meister-Okonom Schulze-Gaevernitz gezeichnet habe.31 

In Lenins Imperialismustheorie kann Lewin also kaum etwas Innovatives er
kennen. Dagegen beginnt er seine Bewertung der zweiten Schrift mit dem Satz: 
"Origineller ist Lewin als Denker einer neuen Wirtschaftsordnung.,,32 Allerdings 
woUte er dies wohl kaum wortlich verstanden wissen, denn aus dem folgenden Satz 
spricht deutliche lronie: Lenin bemilhe sich, mit den Autoritaten Marx und Engels 
ilbereinzustimmen, was ihm nur mit Milhe gelinge. 

Dieses kaum verdeckte Infragestellen ist der Auftakt zur offenen Kritik, die Le
win in der zehnten und letzten Spalte des Zeitungsartikels aufmacht. Damit zielt er 
auf den Widerspruch zwischen dem Theoretiker und dem Politiker: als Theoretiker 
halt Lenin den marxistischen Ansatz nicht durch; denn sein revolutionares Tempe
rament zieht sein Denken fort, we it jenseits der Grenzen der strengen marxistischen 
Logik. So gerat er in Widerspruch zu Marx und zu sich selbst. An Marx' Verstand
nis yom unausweichlichen Ende des Kapitalismus, an dessen Zusammenbruchs
theorie, knilpft Lenin die Feststellung, dass der Kommunismus aus dem Kapitalis
mus hervorgeht, sich historisch daraus entwickelt, er "das Resultat der Wirkungen 
einer gesellschaftlichen Kraft ist, die der Kapitalismus erzeugt hat.,,33 Soweit der 
Theoretiker Lenin; den Politiker Lenin aber zwingt sein revolutionares Tempera
ment zu der Behauptung: es ist "durchaus moglich, unvermglich, von heute auf 
morgen" zum Kommunismus iiberzugehen. Der Denker verliert, der Revolutionar 
gewinnt. 

Unverkennbar wird Lewin hier, mit Blick auf Lenins revolutionares Tempera
ment, yom eigenen kritischen Temperament verfLihrt; denn er verkilrzt ein Zitat 
und veral1gemeinert dessen Aussage auBerhalb des eigentlichen Zusammenhangs. 
Denn Lenin hatte in seinem oben nachzulesenden Gedanken nur postuliert, dass 
unter bestimmten Bedingungen die Kontrol1befugnisse in der Produktion unverziig
lich auf die Arbeiter ilbergehen konnen. Mit einem unmittelbaren Obergang yom 
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Kapitalismus zum Kommunismus ist dies nicht gleichzusetzen. Ein anderes Aussa
genpaar ware beweiskraftiger gewesen.34 

Auch der zweite Versuch, Lenin einen Widerspruch nachzuweisen, gelingt nicht 
ganz, ist aber von intellektueller Finesse. Den Theoretiker Lenin zitiert Lewin mit 
den Worten: "In Russland ware [ ... ] es falsch, den Imperialismus als einheitliches 
Ganzes darzustellen (der Tmperialismus ist Uberhaupt kein einheitliches Ganzes), 
weil es in Russland noch sehr viele Gebiete und Arbeitszweige gibt, die von der 
Natural- und Halbnaturalwirtschaft erst zum Kapitalismus libergehen. Das ist etwas 
RUckstandiges, das ist etwas Schwaches, aber es ist dennoch da und kann unter be
stimmten Bedingungen zu einem Element der Verzogerung des kapitalistischen 
Zusammenbruchs werden.,,35 Und der Politiker Lenin? Lewin sieht auch ihn: " [ ... ] 
dies alles vergessend, fuhrt [er] Russland unter Volldampf gleich in die hOhere 
Phase der kommunistischen Gesellschaft. Das ist auch verstandlich, denn es ist - so 
Lenin - angenehmer und nUtzlicher, die Erfahrungen der Revolution durchzuma
chen, als Uber sie zu schreiben. Aber diese Erfahrungen werden an einem lebenden 
Organismus gewonnen, an lebenden Menschen ... ".36 
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Nationalisierungsdekret, He(fferich-Artikel und roter Terror 

Der Artikel tiber Lenins Denken erschien am 11. Juli 1918. Von dem "Tauwetter" 
der Frtihjahrsmonate war in diesen Wochen nichts mehr zu sptiren, der politische 
Wind hatte sich erneut gedreht. Am 28. Juni hatte die Sowjetregierung per Dekret 
die GroBindustrie und die Eisenbahnen nationalisiert. Dies kam durchaus iiberra
schend; denn knapp vier Wochen vorher hatten auf dem I. Volkswirtschaftsrate
kongress die Delegierten diese SchlUsselfrage ausfLihrlich beraten und sich mehr
heitlich flir eine schrittweise Veranderung ausgesprochen, mit grlindlichen techni
schen Vorbereitungen und langem Atem. Mit ihrem Dekret setzte sich die Regierung 
iiber diese Vorschlage hinweg und entschied sich flir den abrupten Systemwechsel. 
Ihr Entscheidungsspielraum hatte sich in den Wochen zuvor dramatisch verengt, 
durch innere wie auBere Entwicklungen. 

Die Machtfrage in Sowjetrussland hatte sich zugespitzt. Der Blirgerkrieg war im 
Mai offen ausgebrochen. Zudem wurde der Moskauer Anspruch auf zentrale Wirt
schaftslenkung an der Basis missachtet, indem Arbeiter - unterstlitzt auch durch 
artliche Parteigruppen - weiterhin Betriebe besetzten und enteigneten. Ein vorl au
tiger Hahepunkt war die Nationalisierung der Erdalindustrie, die der Bakuer Rat 
der Volkskommissare eigenmachtig am II. Juni verfligte. Lenins Konzept des 
Staatskapitalismus wurde zunehmend ausgehahlt, und die Aktionen radikalisierter 
Arbeiter richteten sich immer after auch gegen Bolschewisten. Dies stellte deren 
Ordnungsfunktion in Frage, auf die viele Untemehmer - im eigenen Interesse -
noch im Marz und April gesetzt hatten. Die Annaherung zwischen Bourgeoisie und 
rechten Bolschewiki kehrte sich um, verstarkt auch durch den Machtwechsel in der 
Ukraine. Lenin forderte schon Mitte Mai "den schonungslosen Kampf gegen die 
Bourgeoisie, die Verhangung des Ausnahmezustandes, das Verbot von Zeitungen, 
die Inhaftierung der RadelsfLihrer".1 Der Volkskongress rief Anfang J uli zum Mas
senterror gegen das blirgerliche Lager auf. 

Auch der auBere Druck verscharfte sich dramatisch, und letztendlich gab dieser 
den Ausschlag flir die hektische Dekretierung der Nationalisierung. 1m Juni began
nen die deutsch-russischen Verhandlungen liber die Wirtschaftstragen, welche die 
Vertragspartner in Brest ausgeklammert hatten. Ein zentraler Streitpunkt war, wie 
die deutsche Seite flir Nationalisierungen von Untemehmen entschadigt werden 
sollte, an denen deutsches Kapital beteiligt war. Brisanz lag vor aHem in der Rege
lung zuktinftiger Enteignungen; als Stichtag galt der 1. Juli 1918. Die deutsche Sei
te forderte fLir solche Falle eine vollstandige Entschadigung vorab und in bar. Dies 
stellte die russische Regierung nicht nur vor ein Liquiditatsproblem. Zu Recht 
flirchtete sie eine ungleich graBere Gefahr: die weitreichende Durchdringung der 
russischen Wirtschaft mit privatem deutschem Kapital, verbunden auch mit dem 
deutschen Zugriff auf russische Bodenschatze. Die Bildung eines Russland
Syndikats deutscher Untemehmen starkte solche Beflirchtungen ebenso wie der 



38 I Revolution und Emigration 

zunehmende Ausverkauf russischer Untemehmen, deren Eigner vor dem Blirger
krieg ins Ausland tllichteten. Die Sowjetregierung entschied sich fLir die sofortige 
Nationalisierung, noch vor dem genannten Stichtag. 2 

Zwei Wochen spater kam Lewins Artikel liber Lenins okonomisches Denken 
heraus. Nasch Wek durfte weiterhin erscheinen, und die Hoffnung auf einen Sturz 
der Regierung war ungebrochen; stand diese doch mit dem Riicken zur Wand. Ins
besondere rechneten Regierungsgegner darauf, dass mal3gebende Kreise in Deutsch
land endgliltig von den Bolschewisten abrlicken wlirden. Neben dem Nationalisie
rungsdekret gab es einen zweiten, noch aktuelleren Anlass: der deutsche Gesandte 
in Moskau, Graf Mirbach, war am 6. Juli von linken Sozialrevolutionaren ermordet 
worden. Die Reaktion auf deutscher Seite war gemischt. Das Auswartige Amt 
wollte den Weg der vertraglichen Vereinbarungen keinesfalls verlassen und setzte 
die Wirtschaftsverhandlungen mit der Sowjetregierung fort. Andererseits entsandte 
es als Nachfolger Mirbachs einen ausgesprochenen Kritiker der sowjetischen Wirt
schaftspolitik: Karl Helfferich. Dieser angesehene Wirtschaftswissenschaftler, 
ehemals Direktor der Deutschen Bank, Leiter der Kriegsfinanzpolitik und Vize
kanzler bis November 1917, hatte seitdem das Spezialbliro zur Vorbereitung von 
Friedensfragen gelenkt, war also auch mit den deutsch-russischen Wirtschaftsver
handlungen befasst. Er kritisierte die Nationalisierungen scharf und sprach sich ge
gen jegliche Zusammenarbeit mit dem bolschewistischen Regime aus; es wlirde 
ohnehin demnachst fallen. Damit fand er auch das Ohr des Kaisers.3 

"Helfferich off for Moscow" meldete die New York Times am 28. Juli, mit dem 
Zusatz: "On the same train went a battalion of German soldiers." Die Lage in Mos
kau drohte chaotisch zu werden, Sozialrevolutionare hatten kurz nach dem Mir
bach-Attentat einen Aufstand angezettelt.4 Flir Helfferich war dies ein schwerer 
Start; er blieb in seiner Residenz und zog es vor, sein Beglaubigungsschreiben dort 
und nicht im Kreml zu libergeben. Tschitscherin, seit Mai der Volkskommissar fLir 
AuBeres, kam personlich zu ihm und fLihrte erste Gesprache. Auf diplomatische 
Hotlichkeit konnte Helfferich also rechnen, nicht aber auf Akzeptanz seiner Positi
onen seitens der Sowjetregierung. Einen deutlich anderen Ton schlug Nasch Wek 
an, das letzte noch verbliebene Blatt des russischen Blirgertums. Es brachte am 3. 
August einen vierspaltigen Artikel, iiberschrieben mit "Helfferich".5 Dieser wird 
davon erfahren und ihn als Lichtblick verstanden haben, als eine der wenigen nicht 
nur formalen Willkommensgesten, die er als neuer Amtstrager erfuhr. 

Der Autor des Artikels, Isaac Lewin, war voll des Lobes iiber die Personalent
scheidung der deutschen Regierung. Die Personlichkeit Helfferichs und seine Eig
nung wlirdigte er durchweg positiv, der Artikel enthalt kaum ein kritisches Wort. 
Lewin hob insbesondere die geschaftspraktischen und die wirtschaftspolitischen 
Erfahrungen des neuen Botschafters hel-vor. Er verstehe es gleichermaBen in wirt
schaftlichen wie auch politis chen Zusammenhangen zu denken und zu handeln. 
"Welch ein Erfahrungsreichtum des neuen deutschen Botschafters. 0konom, 8an-



"iIationalisierungsdekret, Helfferich-Artikel und roter Terror 39 

kier, FinanZUlinister, Spezialist in kolonialen Fragen (Orient). Welch ein riesiges 
Arbeitsfeld erMfnet sich ihm in Russland! [ ... j Einen geeigneteren Reprasentanten 
hatte die deutsche Regierung nicht finden konnen.,,6 

Selbstverstandlich wusste Lewin, dass die russische Regierung eine solche Dar
stellung mehrheitlich missbilligen und als Botschaft an maBgebliche Kreise in 
Deutschland verstehen wurde, die flir den Abbruch der Wirtschaftsverhandlungen 
eintraten. Zustimmung wird Lewin im pro-deutschen liberalen Burgertum gefunden 
haben; nur war dieses zu schwach, urn noch politisch Einfluss nehmen zu konnen. 
Ein Terraingewinn fLir Helfferich war ohnehin nicht zu erhoffen, da sein Drangen, 
die Beziehungen zu den Bolschewisten abzubrechen, kaum noch einflussreiche Be
fLirworter fand. Diese Wende auf deutscher Seite hatte nicht zuletzt der Admiral 
von Hintze angestoBen, der im Juni das Amt des AuBenministers angetreten hatte. 

Helfferich wurde schon nach wenigen Tagen wieder von seinem Posten abberu
fen, wegen eines drohenden Attentats, vielleicht aber auch wegen eines Sinnes
wandels des Kaisers. "Helfferich called back" schrieb die New York Times am 9. 
August. Drei Tage zuvor hatte er Moskau verlassen; Lenin war er wahrend seines 
achttagigen Aufenthalts nicht ein einziges Mal begegnet. Unmittelbar darauf wurde 
der Sitz der deutschen Gesandtschaft nach Petrograd, spater nach Pleskau verlegt. 
Dies war ein auBenpolitisches Signal an den Kreml, zudem ein Versuch, den Ge
sichtsverlust Helfferichs in Grenzen zu halten. 

Helfferich sollte in Berlin Bericht erstatten; die Lage in Moskau war undurch
schaubar geworden. Auch die Vossische Zeitung zeichnete ein verworrenes Bild, 
wenngleich mit strategischem Fazit: "Moskau ist also in den Handen deutschfeind
licher Elemente. Man nimmt an, dass es sich urn Anhanger der linken Sozialrevolu
tionare handelt. Daraus wurde sich ergeben, daB die Herrschaft der Bolschewiki in 
Moskau zu Ende sei, aber nieht nur in Moskau, sondern in dem groBten Teil RuB
lands, wenn nieht gar im ganzen Reich. Denn ohne Not wilrde sieh die deutsehe 
Gesandtschaft nieht in ein Gebiet zurilekgezogen haben, das von deutschen Truppen 
beherrscht ist. [ ... j Es ist aber keineswegs damit gesagt, ob nieht aueh bolschewisti
sche Elemente an dieser deutschfeindlichen Bewegung teilnehmen. [ ... j Es ware 
denkbar, daB die Bolsehewiki in dem Augenbliek, wo die inneren Parteigegensatze 
ihre Stellung aufs auBerste gefahrden, durch eine Schwenkung in der AuBenpolitik 
ihre Macht wieder herzustellen versuchen. [ ... j Noch jetzt kann Deutschland RuB
lands Freund werden, wenn es mit einer entsehlossenen und volligen Wendung sei
ner Politik dem ostliehen Naehbarn diese Gelegenheit bietet." 

Was hatte Lewin mit seiner Laudatio auf Helfferieh erreiehen wollen? Plausibel 
erseheint nur eine Antwort: er hatte sieh entsehlossen ins Exil zu gehen und wollte 
ein letztes Zeiehen zu setzen. Nur mit AblOsung der Sow:jetregierung war aus sei
ner Sicht zu verhindem, dass Russland we iter dem politischen Irrweg folgte, im 
Bilrgerkrieg versank und zu einem Staat ohne Zivilgesellsehaft degenerierte. Dies 
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zu verhindern konnte nur mit auslandischer Unterstiltzung gelingen, ilber wirt
schaftliche Kooperation mit Deutschland und anderen westlichen Partnern. 

Dies war seine Botschaft, aber was war sein Motiv? Wollte Lewin noch einmal 
die Fahne des Liberalismus hoch halten, als Ausdruck tiefer politischer und wis
senschaftlicher Uberzeugung? Oder ilberwog das personliche Interesse, sein eige
nes Prestige zu starken und sich flir kUnftige Aufgaben im Exil zu empfehlen? Es 
war nicht abwegig zu erwarten, dass sein Artikel solche Personen in Politik und 
Wirtschaft beeindrucken wilrde, die gedanklich oder tatsachlich schon im Exil wa
ren. Vielleicht bewegte ihn auch die Frage, welche Referenzen er bei einer mogli
chen Einreise nach Deutschland wUrde vorweisen konnen. Mit dem Vorwurf, er 
habe im Alleingang die Existenz der Zeitung gefahrdet, brauchte er nicht zu rech
nen. Vielmehr war anzunehmen, dass auch Redaktion und Herausgeber, die taglich 
mit dem Verbot des Blattes rechneten, noch einmal ihre Stimme erheben wollten. 
Nasch TVek - "Unser Zeitalter" - stellte mit dieser Ausgabe vom dritten August ihr 
Erscheinen ein. 

Wann genau Lewin das Land verlassen hat, ist nicht bekannt. Alfons Pacquet 
schrieb als Zeitzeuge der Septembertage: "Die Stadte Moskau und Petersburg zit
tern. Nicht ein Mensch mehr in diesen Stadten, der seines Lebens sicher ware. 
Schuldige und Unschuldige, ein jeder kann, so geschieht es taglich, auf Grund ei
nes bloBen Verdachtes, auf Grund von Listen, die beliebig zusammengestellt wer
den, von der AujJerordentlichen Kommission gegriffen, in die ilberfLillten, von 
Schmutz und Ungeziefer wimmelnden Gefangnisse geworfen und ein paar Stunden 
spater erschossen werden."? Er zitiert aus dem Leitartikel, den Karl Radek in der 
]swestija vom 6. September geschrieben hatte: "Die Arbeitermassen haben lange 
gezogert, bis sie sich entschlossen, ZwangsmaBnahmen gegen das Bilrgertum zu 
ergreifen. Tm Anfang wollte die Arbeiterrevolution GroBmut Uben. Aber ihre Fein
de erhoben zum Dank dafLir, daB sie sie laufen lieB, gegen die Arbeiter ihre Waf
fen. Als Antwort auf den weiBen Terror steht jetzt der rote Terror auf der Tages
ordnung. Die Seele aller Verschworungen auf russischem Boden ist die Bourgeoi
sie. Sie verfLigt Uber ein Netz von Verbindungen im Lande. In ihren Handen befin
den sich noch Milliarden. Noch hofft sie auf den Sieg mit Hilfe des fremden Kapi
tals und des GroBbauerntums. Daher mUssen ihr nicht nur ihre Waffen abgenom
men, sondern auch aile Reichtilmer mUssen ihr entrissen, ihre Verbindungen zer
start werden. Wir milssen nicht nur die Produktionsmittel in unsere Hande bekom
men, sondern auch alles personliche Eigentum der Bourgeoisie, denn dieses dient 
ihr nur als Kampfmittel gegen das Proletariat."s 

Diesen Kampf erfuhr Lewin am eigenen Leibe; er wurde auf offener StraBe be
raubt. Der Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns, liberaler Wirtschaftswissen
schaftler und Anhanger der Kadetten-Partei, der sich noch im letzten bUrgerlichen 
Blatt Russlands fLir das erfolgreiche Wirken eines antisowjetischen deutschen Ge
sandten ausgesprochen hatte, stand gleich mehrfach in den Schusslinien der Tsche-
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ka. Hinzu kam, dass er ukrainischer Herkunft war. In Kiew hatte ab Marz 1917 ein 
Zentralrat den neuen Kurs bestimmt. Er rief nach der Oktoberrevolution die Auto
nomie aus, erklarte das Land zur selbstandigen Ukrainischen Volksrepublik und 
schloss mit den Mittelmachten einen Friedensvertrag. Kurz darauf setzte allerdings 
die deutsche Regierung im Vertrag von Brest-Litowsk durch, dass nicht nur die 
baltischen Gebiete sondern auch die Ukraine an das Deutsche Reich zu iibergeben 
waren. Als Lewin seinen Artikel schrieb, wurde die von Russland "abtriinnige" Uk
raine von einem General regieli, den die Deutschen eingesetzt hatten. 

Am 16. Januar 1919 berichtete der Dekan der Juristischen Fakultat dem Rektor 
der Petrograder Universitat, dass mehrere Wissenschaftler von ihren Auslandsrei
sen nicht zurilckgekehrt seien. Unter ihnen war der Privat-Dozent Isaac Lewin.9 

Sein Archiv und seine Bib1iothek hatte er in Petrograd zuriickgelassen. 10 

1 W. l. Lenin: Werke, Rd. 27, S. 357; zit n. W. Levermann, S. 263. 
2 Zur Nationalisierung und ihren AnsWBen vgL W. Levermann, S. 261 r 
3 Ebd., S. 169 f 
4 VgL A Paquet, S. 24 f. 
5 VgLNaschWekNLI34,03.08.I9IS. 
6 Ebd. 
7 A. Paquet. S. 113. 
8 EM, S 115. 
9 VgL O. Erochina: Der WirtschafiswissenschanIer l. 1. Lewin, S. 133. 
10 Vg\ A Bclych (Hg.), S 14. 
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Von Finn/lind in die Stiefmutter der russischen Stiidte 

Del' Beitrag zu Helfferich war Lewins letzte Publikation auf russischem Boden -
und auch seine letzte in russischer Sprache. Er verlieB das Land vermutlich im 
Herbst 1918, wie auch sein frliherer Lehrer Struwe. Ihre Wege hatten sich nach 
Lewins Promotion noch mehrfach gekreuzt. In den Jahren 1912 und 1913 dlirften 
sie sich an del' Moskauel' Univel'sitat gesehen haben, wo Struwe den Magistergrad 
erwarb und Lewin postdoktoral studierte. Auch an Struwes nachster Station Kiew 
war Lewin prasent; er lehrte dort zur selben Zeit an der Handelshochschule. In die 
Akademie der Wissenschaften wurde Struwe 1917, Lewin 1918 aufgenommen.1 

1m Krieg harte Struwe eine national-liberale, regierungsnahe Position einge
nommen, und unmittelbar nach del' Oktoberrevolution war er in den Rat del' "Frei
willigenal'mee" eingetreten, die sich im Sliden des Reiches gebildet hatte. Einige 
Monate spater war er wieder in Moskau, wohnte unter falschem Namen, und gab 
die letzte Ausgabe von Russkaja Mysl heraus, bevor sie im Juli 1918 verboten wur
de. Er engagierte sich im Rechten Zentrum, einer liberparteilichen, anti-bolsche
wistischen Gruppierung, und t10h im August VOl' dem "roten Terror". Bis Novem
ber lebte er versteckt auf dem Lande und ging dann liber Petrograd nach Finnland. 
Die direkte Route nach Helsinki war stark kontrolliert. Struwe nahm daher den 
Weg am westlichen Ufer des Ladoga-Sees - beschwerlicher, abel' weniger riskant. 
Sein zwanzigjahriger Sohn Gleb folgte ihm einige Tage spater auf derselben Route, 
zusammen mit weiteren Emigranten.2 

Auch Lewin entschied sich fUr Finnland, das im Herbst 1918 seine Grenze fUr 
russische FlUchtlinge erneut getiffnet hatte.3 In Russland hatte er in Wissenschaft 
und Wirtschaft gearbeitet; in Finnland boten sich Einstiegschancen als Bankier. In 
beiden GroBstadten - Helsinki und Wybol'g - gab es russische Banken, die ihl'e 
Dienste VOl' allem wohlhabenden Auslandsrussen anboten. Von diesen hatten sich 
etliche schon VOl' Jahrzehnten im Geschaftsleben etabliert und waren zu finnischen 
Staatsblirgern geworden.4 Hinzu kamen seit 1917 Exilanten, die in gl'oBerem Um
fang ihre Wertsachen und Devisen mitbrachten. Beide Gruppen brauchten Banken: 
die Geschaftsleute VOl' allem zur Handelsfinanzierung, die Revolutionsfllichtlinge 
dagegen zur Sicherung ihrer Werte und fUr kurzfl'istige Geldanlagen. Die groBe 
Mehrzahl zog naturgemaB solche Bankiers VOl', die zwischen Russland, Nord- und 
Westeuropa finanzielle Brlicken schlagen konnten. FUr diese Nischen war Isaac 
Lewin ohne Frage qualifiziert: er kannte das Finanzwesen aus pl'aktischel' Bank
und Borsenerfahrung; zudem beherrschte er die ukrainische, die russische und die 
deutsche Sprache. 

Die Zahl del' russischen Emigranten in Finnland stieg bis 1922 auf etwa 15000.5 

Diese Zuwanderungsstatistik el'fasste nul' diejenigen, die vorschl'iftsgemaB einen 
Visumsantrag gestellt und zwei Referenzpersonen in Finnland genannt hatten. Hin
zu kamen die Exilanten, die illegal eingereist waren. Eine erste Unterkunft boten 
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die Hotels von Wyborg und Helsinki oder auch die Stadtvillen und Landsitze etab
lierter Russen. Viele Zuwanderer organisierten sich in Gruppen und Einrichtungen, 
wobei das Spektrum der Ziele von der gemeinschaftlichen Bewaltigung der All
tagsprobleme bis zur Wiedereroberung und Neuordnung St. Petersburgs reichte. 
Als politisch bedeutendste Organisation galt das anti-bolschewistische Sonderko
mitee fUr russische Angelegenheiten in Finnland, gegrtindet im Oktober 1918. Sein 
Sitz war anfanglich Wyborg, spater Helsinki. Die Grtinder waren tiberwiegend 
Aristokraten, aber schon bald wurde die Runde um Vertreter des Bildungs- und 
Wirtschaftsbtirgertums erweitert.6 Das Komitee koordinierte in der Folgezeit Akti
onen in nationaler wie internationaler Fllichtlingshilfe, und es diente als Konsulat. 
In dieser Funktion stellte es auch den sogenannten Nansen-Pass aus, als Reisedo
kument fUr russische Emigranten, die staatenlos geworden waren. 7 

Sein Anspruch ging aber tiber die Emigrantenhilfe hinaus, es plante anti-bol
schewistische Aktionen in Russland und die Bildung einer Exil-Regierung. Oem 
Ziel der Verschworungen und des Umsturzes in Sowjetrussland hatte sich auch das 
Nationale Zentrum verschrieben. 1m luni 19 I 8 von Kadetten gegrtindet, zielte es 
auf die Wiederherstellung eines umfassenden und zentralisierten Staates, dem zu
nachst ein Militardiktator vorstehen sollte. Die Organisation wurde im Inland von 
der Tscheka ausgeloscht8 und blieb nur im Exil aktiv. Peter Struwe wirkte in allen 
drei anti-bolschewistischen Gruppierungen mit: im Rechten Zentrum, im Nationa
len Zentrum und im Sonderkomitee. 

Zwischen November 1918 und lanuar 1919 schwoll der Zuwanderstrom stark 
an, und zahlreiche exponierte Gegner der Bolschewisten nahmen in diesen Wochen 
den Weg nach Wyborg und Helsinki. Unter ihnen waren einflussreiche Kadetten, 
wie Struwe, der Theologe und Ex-Minister Kartaschew und der Publizist Gessen 
(Hessen), sowie eine Reihe ftihrender Militars. Gutschkow, Militarminister in der 
ersten Provisorischen Regierung, propagierte einen Militarschlag auf Petrograd und 
Moskau und forderte dafLir den Aufbau einer weiteren Front, im Nordwesten Russ
lands.9 Die ftihrende Rolle in dieser Operation sollte Nikolai Iudenitsch zufall en , 
einem der erfolgreichsten Generale im Krieg 1914-1917 und Kommandeur der 
Kaukasus-Front unter der Provisorischen Regierung. Er kal11 Anfang lanuar 1919 
nach Helsinki und trafkurz daraufmit Struwe zusammen, der ihm seitens des Son
derkol11itees und der fUhrenden Kadetten einen weitreichenden Vorschlag l11achte. 
Demnach wlirde das Sonderkomitee mit seinem offiziellen Apparat die Fllicht
lingshilfe fortsetzen. Parallel dazu sei, vor der finnischen Offentlichkeit verdeckt, 
eine zweite Organisation zu schaffen. Sie so lite als vertrauliches Organ bei 1 ude
nitsch angesiedelt werden und ihn bei der Einnahme von Petrograd politisch wie 
administrativ beraten. Der General, in Erwartung diktatorischer Vollmachten, 
stimmte zu. Das Militar-Politische Zentrum wurde gebildet und Struwe, ludenitsch 
wie auch Kartaschew gelangten in SchlUsselpositionen, indem sie die Mitglied
schaft in beiden Organisationen erhielten. 10 
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Um dieser Konstruktion ein ausreichendes politisches Fundament zu geben und 
die Bildung von Parallelorganisationen zu verhindem, organisierten Struwe und 
Kartaschew daraufhin eine Zusammenkunft der wichtigsten Emigranten aus Indust
rie, Handel und Finanzen. Schon am 14. Januar 1919 fand dieser Kongress unter 
beider Leitung in Wyborg statt, mit liber 200 Teilnehmem, unter ihnen vermutlich 
Isaac Lewin. Sie beschlossen, ihrerseits eine Interessenvertretung zu schaffen und 
entsprachen damit dem Vorschlag des Prasidiums, das zudem eine Liste geeigneter 
Vertreter vorbereitet hatte. In unmittelbarem Zusammenhang folgte zwei Tage spa
ter die Reorganisation und Namensanderung des bestehenden Sonderkomitees. Der 
bisherige Vorsitzende Trepow, als deutschfreundlich bekannt, wurde durch Karta
schew ersetzt, und die Organisation nannte sich fortan Russisches Komitee, unter 
Einschluss der Wirtschaftsvertreter. Das neue Leitungsgremium bestatigte die Wahl 
der Doppelstrategie: "apolitische" Fliichtlingshilfe mit konsularischen Funktionen 
einerseits und Vorbereitung des Angriffs auf st. Petersburg andererseits. 11 Dabei 
setzte es auf die Bildung del' Nordwest-Armee in Zusammenarbeit mit finnischen 
und baltischen Kraften. Diese erhofften sich von einem Militarzug gegen die Bol
schewisten ihre nationale Unabhangigkeit; im Faile Finnlands ging es auch um eine 
Grenzkorrektur in Karelien. Die Haupterwartungen richteten sich dabei auf Finn
lands Regenten Mannerheim; er war ein ehemaIs hochrangiger Offizier der zaristi
schen Armee und seit Dezember 1918 im Amt. 

Struwe hat an dieser Ausgestaltung der politischen Strukturen im finnischen 
Exil nicht mehr mitgewirkt; er verlieB Helsinki noch vor Ende Januar. Als Vertreter 
des Komitees sollte er bei den Ententemachten England und Frankreich um Unter
stlitzung flir die Vorhaben im Nordwesten werben, und er so lite auch die Russische 
Politische Versammlung in Paris liberzeugen. Die franzosische Hauptstadt war das 
politische Zentrum der weiBrussischen Bewegung. Die Flihrungsorgane im Osten, 
Sliden und Norden des Reiches, bemliht um intemationale Handlungsfahigkeit, hat
ten schon 1918 den ehemaligen AuBenminister Sasonow zu ihrem auBenpolitischen 
Sprecher bestimmt. Sasonow lebte im Exilort Paris, wo flihrende zaristische Dip
lomaten einen Rat der Botschafter gebildet hatten. Unter Einschluss weiterer weiB
russischer Gruppen fonnierte sich daraus die Russische Politische Versaml111ung
nicht zuletzt mit Blick auf die anstehenden Friedensverhandlungen. 12 

Kartaschew wllrde zur flihrenden nicht-militarischen Figur in dem Russischen 
Komitee und wohl auch zum eintlussreichsten Kadetten auffinnischem Boden. Un
verkennbar war sein Bestreben, die Arbeit des KOl11itees durch eine breite Macht
basis abzusichem. Insbesondere die Vertreter der Wirtschaft waren zu gewinnen, 
zumal sich auf dem Kongress im Januar doch Widerspruch gegen eine Dominanz 
des damaligen Sonderkomitees geregt hatte. 13 Dem neu ernannten Russischen Ko
mitee war eine Finanz- und Wirtschaftskol11l11ission angeschlossen, gebildet von 
ehel11als flihrenden Personlichkeiten des Petrograder Wirtschaftslebens. Zu ihnen 
gehorten: E. K. Grube (Minera16lkonzem Gebr. Nobel), F. F. Utel11an (Aufsichtsrat 
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in Bank- und lndustrieuntemehmen, Stadtratsmitglied), L. F. Dawidow (Vorstand 
Russisch-Chinesische Bank), W. P. Schuberski (Russisch-Franzosische Geschafts
bank), F. A. Dobrynin (Erste Russische Versicherungsgesellschaft), S. G. Liano
sow (lndustrieuntemehmer) und weitere. 14 Zu diesen zahlte 1. 1. Lewin. ls 

Einige Mitglieder der Kommission wurden auch in die Leitung des Russischen 
Komitees gewahlt. Dessen Zusammensetzung spiegelte, wie zu erwarten, die unter
schiedlichen politischen Stromungen wider. Ein zentraler Streitpunkt war die Zu
kunft der finnisch-russischen Beziehungen. Iudenitsch vertrat den Standpunkt, dass 
die finnische Autonomie nur dann anzuerkennen sei, wenn die finnische Regierung 
sich verpfliehtete, die Bildung einer starken weiBrussischen Militarkraft auf finni
schem Boden zu unterstiitzen. 16 Dagegen wandte sich einer der beiden Stellverteter 
Kartaschews, zusammen mit Gleichgesinnten: "Die Gruppe des FUrsten W. M. 
Wolkonski (Subbotin, F. A. Dobrynin, Lewin u.a.) trat flir die Anerkennung der 
finnischen Unabhangigkeit ein, unverzuglich und ohne Bedingungen. Sie meinten, 
dass nur die volle und bedingungslose Anerkennung der staatlichen Hoheit Finn
lands geeignet sei, die finnische Unterstutzung flir den Angriff auf Petro grad zu 
sichem." 17 Wolkonski war stellvertretender Duma-Prasident und von 1915-1916 
stellvertretender Innenminister gewesen. Isaac Lewin galt, wie Dobrynin, als Mann 
der Wirtschaft. 

Diese tiefgreifenden Meinungsunterschiede unter den Emigranten waren vor der 
finnischen Regierung nicht zu verbergen. Sie trat nun gegenuber ludenitsch unver
hohlen kritisch auf und brachte ihre Forderungen auf nationale Selbstandigkeit und 
Grenzkorrekturen mit wachsendem Nachdruck vor. Damit erhielt der Konflikt eine 
Uberregional auBenpolitische Dimension und ruckte auf die Tagesordnung der Rus
sischen Politischen Versammlung in Paris. Struwe war Mitglied in diesem Forum. 
Tm April 1919 kam er aus London in die franzosische Hauptstadt und drangte in 
der Versammlung darauf, das Verhaltnis zu Finnland und den baltischen Landern 
umgehend politisch zu klaren. Die Reaktion war gemischt; denn natiirlich wirkten 
auch in dieser Gruppierung sehr unterschiedliche Stromungen der weiBrussischen 
Bewegung. Schnell einigte man sich auf die Errichtung einer militarischen Nord
west-Front. Umstritten aber blieb die Frage, wie auf die Unabhiingigkeitsbestre
bungen im Baltikum, vor allem aber in Finnland zu reagieren sei. Eine Einigung 
gab es nieht, insbesondere der AuBenminister Sasonow sprach sich gegen eine um
gehende und bedingungslose Anerkennung aus. 1S 

Judenitsch teilte dessen Meinung im Kern, sah sich jedoch aus militarpolitischen 
Grunden zu Kompromissen vor art gedrangt. Er wollte die Einnahme Petrograds 
noch vor dem Winter erreichen, verftigte allein aber uber kein ausreichendes Trup
penkontingent. Mannerheim befiirwortete die finnische Beteiligung an dem An
griff, allerdings unter der Bedingung, dass er vorher eine offizielle weiBrussische 
Anerkennung der finnischen Unabhangigkeit erhielt. Judenitsch, mit Ruckenstar
kung seitens der weiBrussischen Regierung in Sibirien, beftirwortete nun die Bil-
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dung einer entsprechenden Regierung im Nordwesten, ausgestattet mit der Voll
macht flir Unabhangigkeitsverhandlungen. Dagegen wandte sich wiederum Saso
now. Er konnte aber nicht verhindern, dass Kartaschew Ende Mai, in Abstimmung 
mit Judenitsch, eine "Politische Versammlung" flir den Nordwesten ins Leben rief, 
beizuordnen dem militarischen Fiihrer der Nordwest-Front. Die Machtstrukturen 
verzweigten sich - und der eventuell desorientierte Leser zweigt ab in eine hilfrei
che Anmerkung. 19 

J udenitsch, als Leiter des neuen Organs, berief fLinf weitere Mitglieder: zwei 
Generale, einen anerkannten Petersburger Juristen, den genannten Unternehmer 
Lianosow und nicht zuletzt auch Kartaschew. "Alle Personen, die die Versamm
lung bildeten, standen auf dem rechten Fliigel. Ihre gemeinsamen Grundiiberzeu
gungen waren: die Wiederherstellung eines einigen und unteilbaren Russlands so
wie die Errichtung einer Diktatur flir die Obergangszeit. [ ... ] Die Zielrichtungen der 
Versammlungsmitglieder bestatigten die Ausspriiche ihres V orsitzenden. J udenitsch 
verstieg sich einmal zu der Forderung, dass Struwe als Revolutionar den Strang 
verdiene.,,20 

Dieser Quasi-Regierung wurden nicht nur administrative Aufgaben bei Einnah
me und Verwaltung Petrograds zugeteilt sondern auch eine auBenpolitische Vertre
tungsmacht, insbesondere in der Anerkennungsfrage. Damit war die Politische 
Versammlung in Helsinki auf Konfliktkurs zur gleichnamigen Fiihrungsgruppe in 
Paris getrimmt. Dies schrankte ihre Handlungsfahigkeit nicht unmittelbar ein; 
schwerer wog, dass ihr Machtanspruch deutlichen Widerspruch in der russischen 
Emigrantengesellschaft hervorrief. Ein Zeitzeuge berichtete dariiber: Manuel S. 
Margulies, einflussreicher Kadett, der aile Schauplatze der weiBrussischen Exilbe
wegung im SUden und Westen gesehen hatte, und von Ende 1918 bis Anfang 1920 
dariiber Tagebuch flihrte. 1m Juli 1919 kam er nach Helsinki und notierte, dass in 
Opposition zur dortigen Politischen Versammlung vor allem diejenigen getreten 
waren, die in das Gremium keinen Einlass gefunden hatten (Petrograder Anwalt 
Kedrin, ehemaliger Senator Twanow, T. W. Gessen). Thnen hatten sich einige Mit
glieder der lndustrie- und Handelsgruppe angeschlossen (F. F. Uteman, E. K. Gru
be, I. I. Lewin, FUrst A. P. Meschtscherski u.a.)21 Dies lieB vermuten, dass das Pe
tersburger Unternehmerlager zunehmend auf Distanz zu Judenitsch ging. 

Unverkennhar zeigte dies ein Kongress am 15. Juli. Die Gruppe der Opponenten 
gegen die Politische Versammlung war entschlossen, ein Forum in der Art eines 
Vorparlaments zu schaffen, als Gegengewicht der EmigrantenOffentlichkeit gegen
iiber der Diktatur der Militars.22 Zu diesem Zweck veranstaltete sie einen Kongress 
aller Mitglieder der Tndustrie- und Handelsgruppe. Auch Margulies war anwesend: 
,,11 Uhr - im Kongress der Vertreter der Industrie- und Handelsgruppe. Es wird 
vorgeschlagen, zwei Komitees zu schaffen: flir Industrie und Handel sowie flir Fi
nanzwesen. Vorsitzender Uteman, sein Stellvertreter E. K. Grube. Sprecher: S. W. 
Iwanow, M. 1. Scheftel. Die Idee ist, ein Pendant der Opposition zu den Komitees 
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zu schaffen, die unter Lianosow in der Politis chen Versammlung fUr die Wirt
schafts- und Finanzfragen zustandig sind. Dem Vorschlag wird zugestimmt, und 
als Mitglieder der Komitees werden ausschlieBlich Opponenten von Judenitsch ge
wahlt.',23 

In dieser kritischen Lage erhielt Iudenitsch Unterstiitzung von auBen. Anfang 
August verlieB er Helsinki und verlagerte Stab und Truppe auf einen von WeiBrus
sen kontrollierten Gebietsstreifen um Narwa, gegen den Widerspruch des dort 
machthabenden Generals. Damit drohte eine weitere Verscharfung der inner-rus
sischen Streitigkeiten, sehr zum Arger der Alliierten Militarmission, die rasch und 
eigenmachtig darauf reagierte. Sie forderte ultimativ, dass die streitenden Parteien 
in Tallinn und Helsinki sich in einer neuen Regierung fUr Nordwest-Russland zu
sammenfanden, die Unabhangigkeit Estlands anerkannten und Iudenitsch die 
oberste, uneingeschrankte Befehlsgewalt im gesamten Nordwesten zusprachen. All 
dies geschah umgehend; die neue Regierung - mit Lianosow als Premier und Fi
nanzminister - nahm ihren Sitz in Tallinn, gewahrte den baltischen Landern und 
Finnland ihre Unabhangigkeit und starkte Judenitsch den Rilcken gegeniiber den 
Anspriichen rivalisierender Generale.24 

Der Aufbau einer politischen und militarischen Struktur fUr die weiBrussische 
Bewegung im Nordwesten hatte dam it den Scheitelpunkt erreicht. Es folgte der 
Abstieg und bald darauf der Zusammenbruch. Die Politische Versammlung in Paris 
weigerte sich, die Anerkennungserklarungen der Nordwest-Regierung zu bestati
gen. Die Esten setzten auf direkte Verhandlungen mit den Moskauer Machthabern, 
und die Finnen verlangten eine zusatzliche Anerkennungserklarung seitens Liano
sows. Trotzki spielte in der Prawda offen mit dem Gedanken eines Angriffs auf 
Helsinki. Margulies - jetzt auBenpolitischer Vertreter der Nordwest-Regierung -
suchte vergeblich nach VerhandlungslOsungen mit Balten und Finnen?5 Iudenitsch 
unternahm den Militarschlag schlieBlich allein, ohne baltische und finnische Part
ner. Ende Oktober wurde er vor Petro grad vernichtend geschlagen. Die Nordwest
Regierung, von den Esten des Landes verwiesen, loste sich auf, ebenso die Nord
west-Armee.26 Judenitsch ging nach kurzer Haft ins Pariser Exil und verzichtete 
aufjede weitere Rolle in der weiBrussischen Bewegung. 

Filr die russischen Emigranten in Finnland veri oren sich damit aile Erwartungen 
auf eine schnelle Rilckkehr aus eigener Kraft. Was blieb, war eine inoffizielle, von 
Frankreich und England gelenkte Exilpolitik. Die Politische Versammlung in 
Frankreich emannte den Peters burger Rechtsprofessor Grimm, Vertreter der Kadet
tenpartei, zum Inspektor fUr Finnland. Wie die meisten einflussreichen WeiBrussen, 
so verlieB auch Kartaschew das Land und ging nach Paris. Sein Nachfolger im 
Vorsitz der Sonderkomitees wurde unter die direkte Kontrolle von Grimm ge
stellt.27 

Zurilck zu Isaac Lewin: er hatte in Helsinki FuB gefasst und beim Aufbau politi
scher Exilstrukturen eine gewisse Rolle gespielt. Auf welche personlichen Verbin-
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dungen hatte er dabei setzen konnen? Sicherlich wird er den Kontakt zu Struwe ge
sucht haben, obwohl er des sen politische Vorstellungen zur Bekampfung des Bol
schewismus kaum teilte. Mehr Gemeinsamkeiten dUrfte er im Wirtschaftslager ge
funden haben, insbesondere bei liberal gesinnten Petersburger Unternehmern. Und 
noch einer weiteren Gruppe konnte er sich verbunden fUhlen: der Intelligenzija. Zu 
dieser gehorten die Herausgeber russischer Zeitungen in Helsinki, unter denen Iosif 
Gessen herausragte. Er war aueh Chefredakteur der Zeitung Nasch Wek gewesen, 
fLir deren letzte Ausgabe Lewin seinen Helfferich-Artikel geschrieben hatte. 

Politische Interessenvertretung, dies war flir Lewin keine Hauptaufgabe. Der 
Zusammenbruch der Nordwest-Regierung maehte fUr ihn den Verbleib in Finnland 
nicht obsolet. Ihm blieb das Geschaftsleben, wenn auch mit schrumpfender Kun
denschar. Denn fUr die groBe Mehrzahl der RevolutionsflUchtlinge - etwa 15 000 
Russen waren ab 1917 gekommen - blieb Finnland eine Zwischenstation.28 Einzel
ne, wie Peter und Gleb Struwe, verweilten nur wenige Wochen. Und flir die Mehr
he it begann die zweite Migrationsetappe schon bald nach der Auflosung der Nord
west-Armee. 

Zum Geschaftsleben Lewins in Helsinki und Wyborg fanden sich keine Quel
len.29 Plausible Vermutungen erlauben aber spatere Daten, aus den Anfangen sei
ner Bankierkarriere in Berlin. Wie noch zu zeigen, engagierte er sich dort ab 1921 
in zwei Banken, die auf die Tradition der Handels- und Finanzbeziehungen im ost
lichen Ostseeraum setzten. Zwei "nordisehe" Bankiers, namens Rantakari und Le
win, kamen dabei als Aufsichtsratsmitglieder ins Spiel; es ist anzunehmen ist, dass 
Tsaac Lewin sie schon vor 1920 kennengelemt hatte. 

Dr. Kaarle Nestor Rantakari war im Finnlandjener Jahre ein durchaus bekannter 
Mann. Sein Berufsleben hatte er als Zeitungsredakteur begonnen und war dann 
Sekretar der Finnischen Partei geworden (1905-1911). 1916 erhielt er die Leitung 
der bedeutenden Aktienbank Savo Karjalan Osake Pankki in Wyborg. Wahrend 
dieser Jahre - er musste die gescheiterte Bank 1924 verlassen - war Rantakari 
zeitweilig auch Mitglied des Nationalparlaments. Der zweite "nordische" Bankier 
hieB Moses Lewin, 1849 in Russland geboren und 1887 nach Stockholm gekom
men. Er war Hauptaktionar der Nordiska Kredit Aktiebolaget mit Sitz in Stock
holm?O 

Isaac Lewin kam 1921 nach Berlin, einer von vielen, in einem immer noch an
schwellenden Strom von Zuwanderem. I1ja Ehrenburg, in Kiew vier Jahre spater 
als Lewin geboren, zog im Spatherbst desselben Jahres in die Stadt und erinnert 
sich: "Teh weiB nicht, wieviel Russen es damals in Berlin gab. Wahrscheinlich sehr 
viele - auf Schritt und Tritt horte man russisch sprechen. Dutzende von russischen 
Restaurants wurden eroffnet - mit Balalaika, mit Suma, mit Zigeunem, mit Bliny, 
mit Schaschlyk und selbstverstandlieh mit der obligaten Exaltation. Es gab ein Ka
barett. Drei Tageszeitungen und flinf Wochenschriften wurden angeboten. Binnen 
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einem Jahr nahmen siebzehn russische Verlage ihre Arbeit auf. Sie druckten Fon
wisin und Pilnjak, Kochbticher, die Schriften der Kirchenviiter, technische Kom
pendien, Memoiren und Schmiihschriften."o I 

Ehrenburg sah Berlin 1921 als DreiBigjiihriger, hatte schon Essays, Gedichte 
und seinen ersten Roman geschrieben. Lew Nussimbaum, zuniichst emigriert nach 
Konstantinopel, kam im selben Jahr. Er war noch Gymnasiast, knapp siebzehn Jah
re alt und ahnte nicht, dass er in Berlin zum gefeierten Schriftsteller Essad Bey 
werden sollte. Nach Berlin brachte ihn sein Vater: ein ehemaliger Olmillioniir aus 
Baku, der fast alles verloren hatte, seine Wohnung dennoch in "Charlottengrad" 
nahm und seinen Sohn ins Russische Gymnasium gab. Dessen Biograph Tom Reiss 
schrieb: "Aber hier in Berlin, in einer Klasse voller russischer Emigranten, von de
nen viele zudem noch Juden waren, deren Eltern genauso wie er und sein Vater mit 
in den Hosensiiumen eingeniihten Wertsachen aus Russland hierher gelandet wa
ren, hier ftihlte Lev plotzlich wieder, dass ihn etwas wie eine unsichtbare Hand von 
anderen Menschen trennte.,,32 

Andererseits - mit vielen seiner Mitschtiler hatte er zumindest eines gemeinsam: 
ein ungewohnliches Jugendleben hatte ihn in dieses Gymnasium gefUhrt. "Elenas 
Familie war die bertihmteste in Levs Kreisen, noch nicht wegen ihres Bruders, aber 
wegen des Vaters, Vladimir Nabokov sen. In der Welt der Emigranten war er ein 
wahrhafter Held, ein Mann, der das Beste verkorperte, was das liberale, vorrevolu
tioniire Russland zu bieten hatte. 1905 hatte er zu den Grtindern der Konstituti
onellen Demokratischen Partei gehOrt, die den Beinamen »Kadetten« erhielt und in 
der Zeit vor 1917 zur groBten politischen Partei im zaristischen Russland aufstieg. 
Nach zehn Jahren als Parlamentarier, Kriminologe, Journalist und Armeeoffizier, 
aber auch als Hiiftling in zaristischen Ge±angnissen, war das Multitalent Nabokov 
1917 Mitglied der kurzlebigen Regierung unter Kerenskij gewesen. Als Lenin die 
»Kadetten« zu einer »Partei von Volksfeinden« erkliirte und die Tscheka freie 
Hand erhielt, ihre Mitglieder zu ermorden und festzunehmen, waren die Nabokovs 
tiber die Krim und Konstantinopel nach England geflohen. Nabokov sen. war mit 
seiner groBen Familie im Herbst 1920 nach Berlin tibergesiedelt, um niiher am PuIs 
des »Russland jenseits der Grenzen« zu sein. [ ... J Nabokov begann, fUr die neue 
Emigrantenzeitung Rul' (das Steuerruder) zu schreiben. Bezeichnenderweise ging 
die erste Ausgabe der Zeitung ausgerechnet zu dem Zeitpunkt in Druck, als die 
Nachricht von Wrangels Niederlage Berlin erreichte.,,33 

Wohin wurde der Russe Isaac Lewin sich in Berlin orientieren, inwieweit sich 
integrieren? "Die russischen Emigranten in Berlin kann man in drei Gruppen ein
teilen", schrieb 1923 der Schriftsteller Lew LlInz. "Die erste [ ... J bilden die Ge
schiiftsleute und Borsenmiinner. Die schiitze ich am meisten. Sie haben liingst auf
gehort, sich flir Russen zu halten. [ ... J Die zweite Gruppe bilden die Politemigran
ten, die Vertreter von n+1 politischen Parteien, die in RuBland liingst vergessen 
sind. Denen ist der Weg nach RuBland versperrt, sie wollen zurtick, aber sie dlirfen 
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nicht. [ ... ] Viel amilsanter ist die dritte, die interessanteste Art der Emigranten, die 
Intellektuellen, die klassischen russischen Intellektuellen. Sie verzehren sich in der 
Sehnsucht nach ihrer Heimat, sie has sen die Deutschen nicht nur, sie sind ihnen 
physisch zuwider, und zwar alles Deutsche, von der Sprache bis zur KUche."" 

Die Geschichte der russischen Emigranten in Berlin ist seit den 1990em ge
schrieben, mit herausragender Bedeutung der BUcher, die Karl SchlOgel verfasst 
oder herausgegeben hat. Berlin war nach dem Ersten Weltkrieg das "Zentrum der 
russischen Diaspora", verlor diese Bedeutung aber schon nach wenigen Jahren. Der 
H6hepunkt war 1923 erreicht, mit mehr als einer halben Million Emigranten. Dann 
sank deren Zahl stetig, auf weniger als ein Zehntel im Jahre 1933.35 Dieses "Russi
sche Berlin" der frilhen Zwanziger war eine Welt fUr sich, mit eigenen Milieus in 
Literatur, Wissenschaft, Publizistik und Wirtschaft, mit politischen Gruppen und 
Religionsgemeinschaften, mit gesellschaftlichen Klubs und Zirkeln. Es gab die of
fizielle russische Kolonie, es gab den Untergrund und es gab Zwischenspharen. 

Diese Grauzonen entwickelten sich in allen Milieus, als typische Phanomene ei
ner Exilgesellschaft des frilhen Entwicklungsstadiums - in dem es fur die meisten 
darum geht, das bloBe Oberleben zu sichem. "Gli.icklich war schon, wer ilberhaupt 
Arbeit finden konnte, auch wenn sie oft weit unter der Qualifikation der Emigran
ten lag. Der russische Taxifahrer in Berlin wurde zu einem Topos." Ein zweites 
war das Falschen, mit allen Schattierungen. In den helleren Grauzonen bewegten 
sich etwa Nachrichtenbilros, die - mangels echter Neuigkeiten - bisweilen Falsch
meldungen herausgaben, oder auch Geschaftsleute, die gelegentlich Wechsel bis 
hin zu ganzen Bilanzen f<ilschten. Sie konnten auf dieser Stufe ilberleben oder v61-
lig ins Kriminelle absinken, auf die Ebene der professionellen Geld- und Doku
mentenfalscher. Zum Produktprogramm der letzteren geh6rten auch Geheimdoku
mente, und nicht selten fanden sie ihre Kunden im politischen Un tergrund, einer 
weiteren Sphare der Emigrantenwelt: "Der Agent, als Tscheka- und GPU-Agent, 
als Komintem-Agent, als ,Filnfte Kolonne' oder ,Sowjetspion' gehort zum festen 
Tnventar Berlins."% 

Dem "Durchschnitts-Berliner" waren die Russen in allen Spharen fremd und 
zumeist unwillkommen. Dies galt vor allem fUr die bilrgerlich-westlichen Bezirke, 
in denen - sofem bezahlbar - die russischen Emigranten mit Vorliebe wohnten. 
Der Berliner Westen, mit Leserschaft in Grunewald, Charlottenburg und Wilmers
dorf, schrieb am Gipfelpunkt des Zustroms bittere Worte Uber "Die russische Ko
lonie in Berlin": "Berlin ist doch die russische Kolonie erster Ordnung. Nicht gera
de zum Erg6tzen der Berliner, die in diesem Element keinen erfreulichen Zuwachs 
sehen und die sich auch heute noch mit Recht argern, wenn an allen Ecken und En
den Unternehmungen sich auftun, die fast allein fur den russischen Gebrauch be
stimmt sind: Buchhandlungen, Kneipen, Kaffees usw. Aber trotz dieser Abneigung 
der Berliner gegen den 6stlichen Einwanderungsstrom haben die Russen es ver
standen, sich durchzusetzen. Und der Berliner, der geduldig und in seinen vier 
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Wanden sogar bescheiden geworden ist [sic!], hat sich damit abgefunden." Letzte
res wohl auch deshalb, wei I ihm der Anblick einer verlorenen Elite bisweilen 
klammheimliche Freude bescherte, wie beim Besuch eines russischen Kaffeehau
ses. "Auch hier ist die Bedienung russisch, und sicher sind viele der Kellner ehe
malige russische Offiziere und viele der Biiffetdamen ehemalige russische Aristo
kratinnen, die froh sind, ihr Leben fristen zu kCinnen. [ ... ] Diese russischen Kondi
toreien haben sich manchmal zu Kabaretts erweitert, und als auch hier das Geschaft 
bliihte, haben betriebsame Russen aus dem Kabarett die Hauptsache gemacht. So 
gibt es auch von dieser russischen Spezialitat mehr als man haben will.,,3? 

1m Gegenzug noch einmaillja Ehrenburg: "Ringsum dehnte sich Berlin mit sei
nen langen trostlosen StraBen, mit schlechter Kunst und ausgezeichneten Maschi
nen, mit der Hoffnung auf die Revolution und den ersten Schussen der Faschisten. 
[ ... ] Die ,Stiefmutter der russischen Stadte' - sie war nicht leicht zu verstehen. In 
ihren Schulen saBen artige Jungen, die zwanzig Jahre spater auf die Mutter der rus
sischen Stadte einschlagen wurden.,,38 
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Chancen in der deutschen Wissenschaft? 

Wie schon in Helsinki, so hatte Lewin zwischen zwei Berufsfeldem und den zuge
horigen Milieus zu wahlen: Wissenschaft einerseits, Bank und Borse andererseits. 
FUr die erste Option sprachen sein Studium in Deutschland, seine 1912 in deutscher 
Sprache vorgelegte Dissertation und seine Kontakte zu Professoren, die ihm even
tuell eine Brilcke bauen wilrden. Zu denken ist an Schulze-Gaevemitz und Diehl, 
auch an BUcher und nicht zuletzt an Struwe. 

Welche Hindemisse und W iderstande russische W issenschaftler ilberwinden 
mussten, wenn sie in der Weimarer Republik berufliche und gesellschaftliche Wur
zeIn schlagen wollten, ist hinreichend erforscht. Unter diesen Wissenschaftlem wa
ren etliche Okonomen - potentielle Konkurrenten oder auch Forderer Lewins. Vie
le von ihnen hatten in Deutschland zumindest ein, zwei Jahre studiert, mit Prafe
renzen fUr Berlin (bei Schmoller, Sombart, Bortkiewicz), Heidelberg (Max und 
Alfred Weber) und Leipzig (BUcher). Die Professoren unter ihnen hofften auf eine 
Berufung, aber auch (habilitierte) Privat-Dozenten - zu ihnen gehorte Lewin -
setzten sich dieses Ziel. Realistisch waren solche Erwartungen allerdings kaum; 
einer Berufung standen zunachst einmal die russische Staatsbilrgerschaft und bei 
einigen auch der jildische Glaube entgegen. 1 Andererseits war in gemeinschaftli
cher Selbsthilfe ein weites Netz russischer Kontaktstellen und Hilfsorganisationen 
entstanden, das den Einstieg ins gesellschaftliche und berufliche Leben erleichtem 
sollte.2 Dazu zahlten auch der Russische Akademische Verein und der Verband 
russischer Studenten in Deutschland, letzterer in Zusammenarbeit mit dem ameri
kanischen YMCA.3 

Osteuropa-Lehre in Breslau und eine russische Universitiit in Berlin 

Einen ersten Einstieg als Dozent fand Lewin nicht in Berlin sondern in Breslau. 
Dort war noch im letzten Kriegsjahr das Osteuropa-1nstitut (OE1) gegriindet wor
den, in Anlehnung an die Friedrich-Wilhelms-Universitat und die Technische Hoch
schule. Eine Denkschrift von 1920 begrundet diese Einrichtung und nennt die Er
wartungen. "Der Siegerwille und die Macht unserer Feinde, der Tiefstand unserer 
Val uta, der Verlust unserer Kolonien und unserer Handelstlotte verschlieBt uns filr 
absehbare Zeit den Westen und die Uberseeischen Gebiete. Da lenkt sich unser 
Blick unwillkUrlich nach dem Osten. Ais im Weltkriege um die lahrhundertwende 
1917118 der von unseren Feinden um Mitteleuropa gelegte Ring im Osten zerbrach, 
reifte die Erkenntnis, daB der Wiederaufnahme friedlicher wirtschaftlicher Bestre
bungen nach Osten hin und der Volkerversohnung ein in Breslau zu errichtendes 
Forschungsinstitut zum Studium der ostlichen Gebiete Europas nUtzliche Dienste 
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leisten wUrde. [ ... J Die Aufgaben des Instituts bestehen in der Sammlung von Mate
rial, wissenschattlicher und wirtschaftlicher Forschungstatigkeit, Hochschulunter
richt und Auskunfterteilung.,,4 Die drei Saulen der publizierten Forschung waren: 
die "Quellen und Studien" (groBere wissenschattliche Arbeiten), die" Vortrage und 
Aufsatze" (kleinere Schriften) und nicht zuletzt die - alsbald Standards setzende -
"Osteuropaische Bibliographie". Auskunfte el1eilte u.a. die Beratungsstelle fUr Wirt
schaft. 

Seine "Hochschulkurse fUr Kunde von Osteuropa" bot das Institut ab dem Win
tersemester 1918119 an, in einem noch sehr schmalen Programm. Zugelassen wa
ren "alle Damen und Herren, welche das Recht zum Universitatsstudium haben 
oder fUr ihre Berufstatigkeit (z. B. Auswanderung nach den osteuropaischen Lan
dern) Interesse fUr die Vorlesungen haben. [ ... J An Gebuhren sind fUr die Stunde 
Mk. 1.- zu zahlen." Einzelne Lehrveranstaltungen der Abteilung Wirtschaft gab es 
ab dem Sommersemester 1920, angeboten von Dr. Kaplun-Kogan, einem der we
nigen Festangestellten. Fur das Sommersemester 1921 kUndigte das Vorlesungs
verzeichnis eine Erweiterung an; die Veranstaltungen von Kaplun-Kogan zum neu
esten Stand der bolschewistischen Wirtschaft und zur russischen Agrarfrage so lite 
ein externer Dozent mit seinem Beitrag erganzen: "Die Russische Kreditbank, 2 
Stunden, Privatdozent Dr. Lewin aus st. Petersburg, z. Z. Berlin, Fr 6-8, 17. Juni." 

Ein bescheidener Auftritt, begrenzt auf zwei Stunden. Aber auch der Kollege 
Kaplun-Kogan las nicht ein voiles Semester lang, sondem beschrankte sich auf drei 
bzw. vier Stunden. 1m Tatigkeitsbericht 1921/22 wurde er mit beiden "Vorlesun
gen" genannt, Lewin dagegen blieb unerwahnt.5 Galt ein Programmanteil von zwei 
Stunden als nicht bemerkenswert? Oder hatte der Privatdozent aus St. Petersburg 
seine Lehrpflichten nicht erfUllt? Verzeichnet ist Lewin - indirekt - an einer ande
ren Stelle des Berichts, in der Liste der "Institutsangehorigen". Diesen Begriffhat
ten die GrUnder bewusst weit gefasst: es gab Ordentliche Mitglieder, Ehrenmitglie
der und eine dritte Gruppe. Erstere waren "auf Grund ihrer wissenschaftlichen 
(theoretischen oder praktischen) Leistungen" gewahlt worden. Zu ihnen gehorten -
in der Abteilung fUr Wil1schaft - die Professoren Bortkiewicz, Hoetzsch, Schulze
Gaevernitz, aber auch zwei Fachleute aus dem Bankenbereich.6 An Ordentlichen 
Mitgliedern hatte das Institut etwa hundert, an Ehrenmitgliedern nur zwei: Adolf 
Weber, Professor fur VWL in MUnchen (vorher Breslau) sowie Fritz Milkau, Ge
neraldirektor der Staatsbibliothek in Berlin. 

In der dritten Gruppe waren die Geldgeber: "Solche, die durch Zahlung eines 
jahrlichen Betrags das Recht erwerben, an den Einrichtungen des Instituts teilzu
nehmen. Die Hohe des Beitrages ist freiem Ermessen in der Weise anheimgestellt, 
daB der Mindestbeitrag Mk.l00,- betragt:,7 Mit etwa 350 Angehorigen war dies 
der gro13te Kreis, bestehend aus einer Vielzahl von Firmen, Organisationen und ei
ner Reihe von Einzelpersonen. Zu letzteren gehorten Friedrich Alfred Krupp, seine 
Gattin Margarethe und auch der FUrst Hans Heinrich von PleB; mit Spenden von 
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10000 Mark und mehr hatten sie den Status lebenslang Angehoriger erlangt. Die 
Finnen kamen liberwiegend aus der schlesischen GroB- und Mittelindustrie, Ban
ken waren in der Minderzahl. Zu ihnen zahlten zwei Berliner Hauser, verschieden 
in Alter und GroBe: die Berliner Handelsgesellschaft auf der einen und der Nord
deutsche Bankverein auf der anderen Seite. In letzterem, einer Neugrlindung, hatte 
Isaac Lewin im Frlihjahr 1922 ein Direktorenamt erhalten. 

Das OEI war von Beginn in finanziellen Schwierigkeiten. 1m Jahre 1920121 
zeigte der Etat "noch ein Defizit von liber 100000 Mark, fUr dessen Ausgleich hof
fentlich die fUhrenden Manner der Ostdeutschen Wirtschaft als eine selbstverstand
liche Ehrenpflicht sorgen werden" - so die Vossische Leilung im Juni 1921.8 Diese 
Erwartungen erfLillten sich nicht; im folgenden Geschaftsjahr wurden die Ausgaben 
von einer Million zu weniger als einem Viertel durch die Einnahmen gedeckt. Die 
Institutsleitung gab sich dennoch optimistisch: "Der Fehlbetrag schreckt uns nicht. 
Er beruht in der Hauptsache auf den hohen Personalkosten und den ungeheuerli
chen Preissteigerungen der Neuzeit. Er wird verschwinden, sobald die Institutsmit
glieder und die am Institut interessierten weiteren wirtschaftlichen Kreise die 
Oberzeugung gewonnen haben, daB das Osteuropa-Institut neben wissenschaftli
cher Forschung auch nlitzlichste praktische wirtschaftliche Arbeit leistet.,,9 

Tatsachlich konnte das OEI nur dank staatlicher Unterstiltzung liberleben, und 
den geplanten Tatigkeitsumfang hat es auch spater nie erreicht. 10 In der Abteilung 
fUr Wirtschaft wurde das Lehrangebot im Wintersemester 1921/22 nochmals leicht 
erhOht und schrumpfte dann auf ein ganzlich unbedeutendes Niveau. Lewins Mit
wirkung blieb auf seinen zweistilndigen Vortrag im Sommer 1921 beschrankt. 
Vielleicht hatte er sich mit Kollegen und Leitung zerstritten, oder sein Direktoren
amt war mit Nebentatigkeiten nicht vereinbar. P1ausibel ist noch eine weitere An
nahme: das Lehrprogramm in Breslau erschien Lewin zu eng und kaum ausbaufa
hig, wahrend sich gleichzeitig in Berlin eine neue, attraktivere Chance auftat - das 
Russische Wissenschaftliche Institut (RWI). 

AusgelOst wurde dessen Grlindung, als im Herbst 1922 eine groBere Gruppe russi
scher Intellektueller des Landes verwiesen wurde. Der "Philosophendampfer" 
brachte sie von St. Petersburg nach Stettin; viele gingen weiter nach Berlin um FuB 
zu fassen.1 1 Ihnen kam die Idee, den ausgewiesenen Hochschullehrem dort einen 
Wirkungsbereich zu schaffen und gleichzeitig einer Vielzahl russischer Studenten 
einen neuen oder erganzenden Studienplatz zu bieten. 12 Mitentwickelt und gefdr
dert wurde dieses Projekt von der Deutschen Gesellschaft zum Studium Osteuro
pas; deren Leiter Otto Hoetzsch suchte auch das Einverstandnis staatlicher Stellen, 
auf deutscher wie auf russischer Seite. Der Vetirag von Rapal\o war ein halbes Jahr 
vorher geschlossen worden und setzte Zeichen auch flir den kulturellen und wis
senschaftlichen Austausch. 13 
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Eroffnet wurde das RWI im Februar 1923. Immatrikuliert waren nahezu 600 
Studenten, darunter drei Viertel russischer Herkunft und annahemd die Halfte jildi
schen Glaubens. Zum Direktor wurde Professor Jasinski von der Moskauer Techni
schen Hochschule berufen. Das "Professorenkollegium" bildeten im ersten Semes
ter 30 Lehrende, zudem gab es 7 Dozenten und 5 Privatdozenten. 14 Die Leitung der 
volkswirtschaftlichen Abteilung ilbernahm Prokopowitsch, der parallel sein For
schungs- und Beratungsbilro flir russische Fragen in Berlin betrieb. Die beiden wei
teren Abteilungen - flir Geistige Kultur und Rechtswissenschaften - leiteten die 
Philosophen N. A. Berdjajew bzw. I. A. Iljin. Der Kreis der Lehrenden war 
hochkaratig; "the list of full-time and visiting lecturers - from as far as Paris, Pra
gue and Kharbin - read like a Who's Who of the ousted Russian academic 
world.,,15 Prorektor mit fester Anstellung war der Philosoph Semjon Frank - ein 
langjahriger Freund von Peter Struwe, der dem Senat angehorte und in der Gruppe 
der Gastdozenten mitwirkte. Struwe lebte zu dieser Zeit in Prag, hielt Kontakt nach 
Berlin und besuchte dort Frank, Berdjajew und weitere Mitautoren del' oben er
wahnten Wechi schon kurz nach deren Ankunft im November 1922. Bei der Insti
tutsgrilndung nahm er eine Schlilsselrolle ein. 

Lewin hatte Struwe zuletzt in Helsinki gesehen, im Januar 1919. Wie waren die 
folgenden vier Jahre in dessen rastlosem Leben verlaufen? In Paris hatte er ab Marz 
1919 das Nationale Zentrum in der Russischen Politischen Beratung vertreten, 
doch schon im Herbst 1919 reiste er weiter, um in Rostow am Don die Leitung der 
ftihrenden weiBrussischen Zeitung zu ilbernehmen. In diesen Wochen rtickte die 
wei Be Freiwilligenannee bis nahe Moskau vor, wurde aber im Zuge der roten Ge
genoffensive vernichtend geschlagen und verlor sich in haltloser Flucht nach Sil
den. Struwe verlieB die sildrussische Stadt Noworossijsk, kurz bevor sie an die Ro
te Armee fie!' Er erreichte im Marz 1920 Konstantinopel, wohin auch der General 
Wrangel ausgewichen war; dieser hatte seine Position in der Freiwilligenarn1ee im 
Konflikt mit General Denikin verloren, dem Oberbefehlshaber und Chef der Ge
gen-Regierung. 16 

Wrangel und Struwe fanden schnell zueinander, und als der General im April 
Denikins Nachfolger wurde, berief er den politischen Gelehrten zum AuBenminis
ter seines Kabinetts - mit der zentralen Aufgabe, die diplomatische Anerkennung 
zu erreichen. Struwe gelang dies vis a vis der franzosischen Regierung, zur groBen 
internationalen Dberraschung. Schon drei Monate spater, im November 1920, 
musste Wrangel die Krim raumen und brachte mit 126 Schiffen tiber 100000 Rus
sen nach Konstantinopel - in die zuktinftige Hauptstadt der russischen Emigration. 
Mehr als die Halfte von ihnen waren Zivilisten, die bald als staatenlose Bilrger wei
terwandern sollten, einige auch nach Berlin. l ? 

Der Bilrgerkrieg war zu Ende, und Struwe verlieB im Januar das machtlos ge
wordene Kabinett. Er ging zunachst nach Sofia, wo er 1921 die Zeitschrift Russka
ja Mysl wiederbelebte, zog dann nach Paris und trat 1922 in die neu geschaffene 
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Abteilung fLir Politische Okonomie an der Universitat Prag ein. Sie gehorte zur 
Russisch-Rechtswissenschaftllichen Fakultat, welche die tschechische Regierung in 
Erwartung eines baldigen Zusammenbruchs des Sowjetsystems eingerichtet hatte. 1R 

Struwe in Berlin: eine ideale Gelegenheit fur Lewin, die Unterstiltzung seines 
ehemaligen Lehrers zu suchen, um seine Dozententatigkeit wieder aufzunehmen? 
Ein Brlickenbau, wie ihn sein Freiburger Lehrer Schulze-Gaevernitz womoglich in 
seiner Rolle am OEI versucht hatte? Eine Annahme, die auf den ersten Blick plau
sibel, bei naherem Hinsehen aber abwegig erscheint. Den Kern des Professorenkol
legiums am RWI bildeten Passagiere des "Philosophendampfers", also eines Teils 
der intelligenzija, die sich unter der bolschewistischen Regierung noch annehmbare 
Arbeitsbedingungen erhofft hatte. Sie waren damit nicht unbedingt denjenigen 
Wissenschaftlern verbunden, die schon kurz nach der Oktoberrevolution ins Exil 
gegangen waren. Und sie standen durchaus in gewissem Gegensatz zu Struwe, der 
ihnen vorhielt, die weiBrussische Bewegung falsch eingeschatzt zu haben. 19 Struwe 
hatte also kaum ausreichend Einfluss gehabt, die Aufnahme Lewins in das RWI zu 
unterstiltzen, selbst wenn er es gewollt hatte. Aber auch dies ist zu bezweifeln, da 
Lewin offen bar auf Distanz zur weiBrussischen Sache bedacht war. Nicht zuletzt: 
ein Blick in das erste Semesterprogramm des RWI zeigt, dass bankwirtschaftliche 
Themen dort kaum behandelt wurden. Lediglich in den "Episodischen Vorlesungs
zyklen" - auBerhalb der drei Abteilungsprogramme - gab es eine Lehrveranstal
tung zur "Technik des Bankwesens"; diese wurde von dem Privat-Dozenten A. 
Kagan iibernommen. 

Somit ist zu vermuten, dass die engere Verbindung zwischen Lewin und Struwe 
auf die Zeit am Petersburger Polytechnikum beschrankt blieb, und sich ihre Ge
meinsamkeiten in den Umbriichen der Folgejahre verloren. Aufschlussreich ist, 
dass sich der Name Isaac Lewin auch in der bedeutendsten Biographie iiber Struwe 
nicht findet. Richard Pipes, Autor dieses zweibandigen, sehr detailreichen Werks, 
nennt darin eine Fiille von Namen; der Struwe-Schiiler Isaac Lewin aber ist ihm 
unbekannt. 20 Vielleicht brach der Kontakt zwischen beiden schon in den Kriegsjah
ren ab, als Struwe sich zunehmend national-liberal und schlieBlich nationalistisch 
orientierte. Bemerkenswert ist, dass Lewin nach 1914 nicht mehr in Russkaja Mysl, 
der von Struwe herausgegebenen Zeitschrift verOffentlicht hat. Als sein letzter Bei
trag ist ein Aufsatz tiber "Die modernen Unternehmer" in der einschlagigen Biblio
graphie erfasst.21 Russkaja ivfysl, der Russische Gedanke, wurde im Juli 1918 ver
boten. 

Aufschlussreich fLir die Entfremdung zwischen Lewin und Struwe ist eine spate 
Einschatzung, die Lewin kurz vor seinem Tode gegeben hat. Sie sei hier vollstan
dig zitiert, zumal sie auch Struwes Leben - beispielhaft fLir Teile der btirgerlichen 
russischen Jntelligenz - Revue passieren lasst. Struwe war 1944 in Paris gestorben. 

"Intellectual fluctuations and peregrinations often reaching the force of a crisis 
used to be a regular feature of the history of the restless Russian intelligentsia. T 
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think that the intellectual life of Peter von Struve could be presented as a typical 
case: from orthodox German Marxism to revisionism and idealism (Landmarks), to 
'K.D.' (party of Constitutional Democrats), to extreme nationalism, imperialism, 
preaching of Great Russia and a hatred of Germans, to religious and mystic medita
tions and extreme reactionism during the emigration from Russia. In exile during 
Tsarism, in exile during Bolshevism; member of the Duma during the brief consti
tutional episode, head of the Foreign Economic Department during World War I, 
minister of the 'white' Wrangel government, close collaborator in Braun's Archiv 
fiir SozialwissenschaJt and Sozialpolitik, editor of the revolutionary Liberation in 
Stuttgart, collaborator in the Syposium From Marxism to idealism, editor of Rus
sian Thought, participant in the Slavophile symposium Creat Russia, contributor to 
the It;[oscow TYeekly, professor at the st. Petersburg Polytechnicum, member of the 
Russian Academy of Sciences, a great teacher and a great scholar - in all his 
searches he remained brilliant, erudite, sincere, passionate, militant, and unsta
ble.,,22 

Zurtick zum RWI: den Schwung der Grtindungsphase verlor es schon bald. 
Mehrere namhafte Mitglieder verlieJ3en das Institut bereits nach dem ersten Semes
ter, die volkswirtschaftliche Abteilung verlor ihren Leiter Prokopowitsch und den 
Genossenschaftsexperten Totomianz. Die Studentenzahl sank 1924 auf ein Zehntel; 
das Interesse der Studierenden schwand in dem MaJ3e, wie deutlich wurde, dass 
dem Institut der erhoffte Universitatsrang und die staatliche Anerkennung seiner 
Abschliisse versagt blieb. Ab 1925 wurde es schrittweise in ein Forschungsinstitut 
umgewande1t; Zuwendungen des YMCA und des Volkerbundes verhinderten ein 
fruhes Ende. Nur wenige - so Brutzkus und Frank - blieben bis 1933, letzterer 
tibernahm in der Schlussphase die Leitung. Dies tat er nicht aus Oberzeugung son
dern - in finanzieller Notlage - mangels Alternativen. Frank hatte sich schon 1925 
tiber die ideologische Spaltung im RWI beklagt, wie er tiberhaupt die Erwartungen 
an Geschlossenheit und zielgerichteter Bewegung der Emigrantengesellschaft ver
loren hatte. Ende 1924 schrieb er, dass deren moralische Korruption schnell um 
sich gegriffen und auch solche Kreise erreicht habe, die sie bis vor kurzem noch 
verurteilt hatten.23 

Lewin hat auch spater nicht an der Tnstitutsarbeit mitgewirkt. Hatte er es ver
sucht, so ware er schnell an Schrank en gestoJ3en. Die politisch-atmospharischen 
Differenzen gegentiber Struwe und den Grtindern von 1922/23 wurden schon ange
sprochen. Zudem hatte Lewins wissenschaftliche Spezialisierung mit dem Um
bruch im russischen Finanzwesen ihren Bezug verloren. Die privaten russischen 
Banken waren verstaatlicht; die auslandischen Banken waren geschlossen oder 
konnten sich nur noch in engem Spielraum bewegen. Auch Analysen zur Grundle
gung eines neuen Engagements deutscher Banken, die das RWI als Forschungsin
stitut hatte erstellen konnen, waren erst zur Dekadenmitte wieder gefragt.24 Und 
nicht zuletzt: Tsaac Lewin war noch vergleichsweise jung. Das Durchschnittsalter 
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im Professorenkollegium lag 1923 bei knapp 50 Jahren. Lewin hatte mit seinen 36 
Iahren die Senioritat fLir den Privatdozenten-, kaum aber fLir den Professorenkreis 
des RWl.25 
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Frank ... , S. 126, mit Bezug aufMeldungen in Rul'. 
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25 Es gab eine interessante Ausnahme, die diese Einschatzung relativiert, aber nicht widerlegt: 
der Fall des Petersburger Okonom L. M. Pumpiansky, geb. 1889. Er war Passagier auf dem 
"Philosophendampfer", mit I3rutzkus befreundet und trat ins ProfessorenkoUegium des RWI 
cin. 1924 ging cr nach Tallin um die Leitung einer Bank zu iibcrnchmen. L. Chamberlain: 
Lenin's ... , S. 324. 
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Medien, Verlage und Autoren im Russischen Berlin 

Lehrender Wissenschaftler wurde Isaac Lewin also nicht. Konnte er aber an seine 
Erfolge als Autor anknlipfen, zumal er auch die deutsche Schriftsprache beherrsch
te? Hat er, wie in Russland, zum Wirtschaftsteil von Tageszeitungen beigetragen, 
hat er Aufsatze flir wissenschaftliche Zeitschriften verfasst oder sich als Rezensent 
in Bank-lournalen geau13ert? 1st er als Buchautor hervorgetreten? An geeigneten 
Medien fehlte es nicht; in der russischen Emigrantengesellschaft waren, vor all em 
in Berlin, zahlreiche Verlage fUr BUcher und Periodika entstanden, die fast aus
schliel3lich in russischer Sprache publizierten. 1 Das gedruckte Wort galt in der rus
sischen Emigrantengesellschaft als unverzichtbares Mittel zur Identitatswahrung 
und -bildung. 

Ein facettenreiches Bild der Zeitungen vermitteit die "Chronik russischen Le
bens", eine Auswertung von Periodika der russischen Emigration.1 Sie enthait 
Meldungen Uber das russische Leben in Deutschland und ist hinsichtlich der Zei
tungen auf Rul', Dni, Colos Rossii, Nasch Wek und Nowoe Slowo konzentriert. Dni 
war sozialistisch orientiert, Golas Rossii galt als Stimme der Sozialrevolutionare, 
und NOlVoe SlolVo, erschienen ab 1933, war das Blatt der extremen russischen 
Rechten. Rut' (Das Steuerruder) war unter diesen Zeitungen die bedeutendste; sie 
erschien von 1920 bis 1931 und lebte damit langer als aile Konkurrentinnen. Sie 
wurde weltweit vertrieben, nicht zuletzt deshalb, weil sie dem Geldgeber Ullstein 
wertvolle Devisen einbrachte.3 Paradoxerweise konnte sie gerade deshalb zur zent
ralen Informationsquelle der russischen Kolonie werden, weil sie einer politischen 
Randgruppe nahestand, den Liberalen. Daraus ergab sich: "Die Starke dieser Zei
tung lag nicht im Politischen. Man Uberblatterte den politischen Teil und fand auf 
den anderen Seiten, jenseits der Polemik, eine Zeitung flir alle, die jedem etwas -
meist Praktisches - zu bieten hatte und eben dadurch zu einem allgemeinen Be
zugspunkt flir die Emigration werden konnte.,,4 Einen Teil ihrer Starke verlor die 
Zeitung jedoch ab 1923, als nach der Wahrungsumstellung das reale Preisniveau in 
Deutschland anzog, etliche Emigranten den Exilort Paris vorzogen und Rut' als 
"dUnnste und teuerste Zeitung der Welt" karikiert wurde.5 Die Leitung des Blattes 
lag bei losifGessen, Vladimir Nabokov sen. und August Kaminka.6 Grunder, Chef
redakteure, auch viele Autoren der Zeitung kamen aus dem Kreis der Peters burger 
Liberalen und hatten vorher fUr Retsch gearbeitet. 

losif Gessen wurde bereits erwahnt; er hatte Retsch 1906 mitbegrlindet und bis 
zum endgUltigen Verbot des Blattes dessen Redaktion geleitet. Mit ihm wird Lewin 
bis kurz vor seiner Auswanderung Kontakt gehabt haben, zumal er als einer der 
letzten flir die Zeitung geschrieben hatte. Und sehr wahrscheinlich haben sie sich 
auch spater gesehen; denn beide Emigranten gingen zunachst nach Helsinki.? Ges
sen trug in der Folgezeit dazu bei, dass Berlin zum wichtigsten Standort russischer 
Exil-Verlage wurde. 8 
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In der genannten "Chronik" ist der Name "Lewin" erwartungsgemaB haufig ge
nannt. Das Personenverzeichnis verweist auf Meldungen zu dem bekannten Histo
riker I. O. Lewin und dem Journalisten V. I. Lewin.9 Zudem gibt es Hinweise auf 
S. M. Levin - zusammen mit Gessen im Vorstand des Verbandes russischer Jour
nalisten und Literaten - und auf den Schriftsteller S. Lewin, der Lesungen im Jildi
schen Studentenverband ESS und im Klub Scholem Alejchem hielt. M. I. Lewin 
war Dirigent und I. D. Lewin Pianist. S. E. Lewin gab eine Theaterzeitschrift her
aus und T. I. Lewin grUndete den Verband zum Schutz der Kinder russischer luden 
in Deutschland. Beitrage eines I. I. Lewin, etwa Vortrage oder Zeitungsartikel zum 
russischen Bankwesen oder zur Geschichte des wirtschaftswissenschaftlichen Den
kens, sind nicht genannt. 

Dass Lewin in Russkqja Mysl - nach deren Wiedererscheinen 1921 - nicht er
neut verOffentlicht hat, wurde schon erwahnt. Schrieb er fUr andere Periodika, die 
im Exil neu erschienen waren und ihn zur Mitarbeit hatten anregen konnen? In sei
ner Dissertation hatte er auf Beitrage fUr den Rlissischen Gkonomist verwiesen; 
dieser Zeitschriftentitel tauchte im Nachkriegs-Berlin gleich zweimal auf. Der RlIs
sische Okunumist erschien ab 1923 im gleichnamigen Verlag in Charlottenburg, 
der in demselben Hause auch Russkij Ekonomist verlegte, das Pendant in russischer 
Sprache mit teilweise gleichem Inhalt. Herausgeber war ein Anatolij Jakowle
witsch Gutman, alias Anatol Gan. Der deutschen Fassung gab er den Untertitel: 
"Zeitschrift fUr Volkswirtschaft, Finanzen und Politik", und er widmete sie "der 
wirtschaftlichen und kulturellen Annaherung Deutschlands und Russlands". Zu ih
ren "Grundgedanken" gehorte: "Solange die kommunistische Partei Russland be
herrscht und die Rateregierung besteht, wird Russland unausbleiblich dem wirt
schaftlichen und sozialen Verfall entgegengehen, die russischen Volksmassen aber 
werden ganzlich verwildern. [ ... J Die bolschewistische Gefahr bedroht die gesamte 
zivilisierte Menschheit mit Verderben und Untergang." 

Die Zeitschrift brachte in ihrem ersten Heft den Aufsatz eines Dr. 1. Lewin, Uber 
"Die Rote Armee Sowjetrusslands". Zum Metier des Dr. Isaac Lewin gehorten mi
litarwissenschaftliche Betrachtungen bekanntlich nicht; der Artikel stammte nicht 
aus seiner Feder. Naher gestanden hatte ihm der Beitrag Uber "Die neuen Sowjet
Banken", im selben Heft von einem A. lakowleffverfasst - ein zweites Pseudonym 
des Herausgebers? Er berichtet Uber die vollstandige Auflosung des zaristischen 
Bankenwesens, die vollzogene GrUndung staatlicher, kommunaler und Genossen
schaftsbanken sowie tiber die Plane fUr weitere Einrichtungen im planwirtschaftli
chen Finanzsektor. Mehrfach wird ein Financier namens Aschberg genannt; dieser 
habe 10 Millionen Rubel in die Russische Handelsbank Moskau investiert. Der 
nachfolgende Artikel tiber "Kommunistische Bankiers, I. Olof Aschberg" befasst 
sich ausschlieBlich mit dieser Person, die im selben Heft noch ein drittes Mal er
wahnt wird: als GrUnder einer "kommunistischen Bank in Berlin" .10 
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Der genannte Dr. 1. Lewin hatte fUr einen zweiten Artikel im Russischen Oko
nomist kaum noch Gelegenheit; denn von dem Wochenblatt erschienen nicht mehr 
als zwei Hefte. Schon angektindigte Aufsatze tiber "Die bolschewistische Staats
bank" und "Die neue okonomische Politik (,Nep') der Kommunisten" erreichten 
die interessierten Leser nicht mehr. Langer lebte der Russkij Ekonomist. Dort trat 
mehrfach ein Autor 1. o. Lewin hervor, mit Beitragen tiber die Konferenz von Lau
sanne, die Finanzen Frankreichs und die Freunde Deutschlands. Man darf anneh
men, dass der Schreiber mit dem gleichnamigen, schon erwahnten Historiker iden
tisch ist, und dieser moglicherweise mit Dr. 1. Lewin. Die letzte Ausgabe der russi
schen Fassung erschien im Mai/Juni 1923; vielleicht drtickten auch diesen Verlag 
die Finanznote des Inflationsjahres. 11 Denkbar ist zudem, dass der Verleger die 
deutsche Hauptstadt ohnehin nur als Etappe gesehen hatte; Anatolij Gutman war 
durch die Revolution zum Weltreisenden geworden. Von St. Petersburg zog es ihn 
tiber die Ostfront der WeiBen Armee nach Wladiwostok, wo er 1919 seinen ersten 
Russkij Ekonomist grtindete. Die nachste Station war Tokio, mit Herausgabe eines 
Blattes zur "Sache Russlands". Einige Monate lebte er in China, kam dann 1922 
nach Berlin und wechselte 1923 als Herausgeber nach Paris. 12 

Der Herausgeber des von Isaac Lewin genannten vor-revolutionaren Okonomist 
war Gutman also nicht. Tatsachlich ist dieser Titel in der russischen Wirtschafts
publizistik mehrfach vergeben worden. Lewin bezog sich sicherlich auf eine Zeit
schrift, die von 1909 bis 1912 in st. Petersburg erschien. Editiert wurde sie von ei
nem Schriftsteller und Journalisten: Sergej Saltykow, aktiver Teilnehmer am Stu
dentenstreik von 1899, Mitglied des menschewistischen Teils der sozialdemokrati
schen Fraktion in der zweiten Duma, 1907 zur Zwangsarbeit verurteilt, nach seiner 
Rtickkehr Herausgeber des Russk(j Ekonomist und 1917 in der provisorischen Re
gierung stellvertretender Tnnenminister. 13 Post-revolutionare Verwendung fand der 
Zeitschriftentitel 1920-1923 in England, fUr das Journal Russian Economist der 
Russian Economic Association. Und ein drittes Mal in Russland: btirgerliche Oko
nomen grtindeten 1922 den ~konomist, der schon bald staatlicherseits zur Einstel
lung gezwungen wurde. 14 Ein Autor Dr. Isaac Lewin ist auch in den Heften dieser 
Zeitschriften nicht zu find en. 

Lewin hatte in deutschsprachigen Zeitschriften publizieren konnen, die einer 
ganzen Reihe russischer Okonomen als Forum dienten - warum tat er es nicht? In 
den sieben wichtigsten Vierteljahresschriften haben von 1910-1933 nahezu 80 Au
toren aus Russland ihre staats- und wirtschaftswissenschaftlichen Aufsatze verOf
fentlicht; 70% der Beitrage erschienen in den lahren 1910 bis 1929. 15 Zwei Drittel 
der Verfasser waren Russen, die tibrigen Balten oder Russlanddeutsche. Tn der ers
ten Gruppe hatten Jacob Marschak, Alexander Bilimowitsch und Wassily Leontief 
sen. die meisten Beitrage verfasst. Marschak (1898-1977) kam - wie Lewin - aus 
Kiew; studiert hatte er dort und in Berlin. Auch Bilimowitsch (1876-1964) erhielt 
seine Ausbildung in Kiew, wurde dort Professor und starb wie Marschak in den 
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USA. Wassily Leontief sen. hielt eine Professur in st. Petersburg und ab 1925 in 
Berlin. Bei den Balten zahlten Hans von Eckardt (1890-1957) und Eugen Altschul 
(1887-1959) zu den Prominentesten, bei den Russlanddeutschen waren es Nicolai 
von Bubnoff(l880-1962) und Lewins Lehrer Peter Struwe (1870-1944). 

Auch unter denjlingeren Autoren fanden sich Namen, die bekannt waren oder es 
noch werden sollten: Paul A. Baran (1910-1965), Alexander Gerschenkron (1904-
1978), Wassily Leontief jun. (1906-1999) und Heinrich von Stackelberg (1905-
1946). Noch ein Blick auf die alteren: einige von ihnen wurden ab 1923 im RWI 
aktiv, so der genannte Agronom Boris Brutzkus (1874-1938), der Okonom und Po
litiker Sergej Prokopowitsch (1871-1955), der Genossenschaftsexperte Vahan To
tomianz (1875-1964) und - wie erwahnt - Peter Struwe und Semen Frank (1877-
1950).16 Und nicht zuletzt: ein Viertel der erfassten Aufsatze stammte von Sowjet
blirgem, also Okonomen, die nicht emigriert oder nach Sowjetrussland zurlickge
kehrt waren. Zu letzteren gehorte der Statistiker Karl Ballod (1864-1931), zur ers
teren der Konjunkturforscher Nikolai Kondra~iew (1892-1938). Er war einer der 
Wissenschaftler, die in den 20er Jahren im Staatsapparat aufstiegen und bald darauf 
Opfer des stalinistischen Terrors wurden.17 

Mehrere der Okonomen, die in den renommierten Zeitschriften verOffentlichten, 
schrieben auch deutschsprachige BUcher. Besonders nahe lag dies fLir die schon 
genannten Lehrer am RWI. Von Vahan Totomianz, geboren in Armenien, gab es 
ein Dutzend deutschsprachiger Lehr- und HandbUcher, vomehmlich Uber Genos
senschaften, Konsumvereine und Wirtschaftsgeschichte. Die deutsche Sprache hat
te er schon im Eltemhaus gelemt, zudem in Berlin studiert, wohin er 1923 zurUck
kehrte. Ab 1925 lehrte er dort auch an der Handels-Hochschule. 1930 ging er nach 
Prag, spater nach Sofia und blieb schlieBlich in Paris. Sergej Prokopowitsch schrieb 
1913 seine Dissertation in Bern, wurde Professor in Moskau und war nach der Feb
ruarrevolution kurzzeitig Minister. Als Verbannter kam er 1923 ans RWI, wechsel
te schon bald ans Tnstitut fUr russische Wirtschaft in Prag und lebte spater in der 
Schweiz. Boris Brutzkus schrieb bis 1932 auf deutsch liber Agrarentwicklung und 
Planwirtschaft in der UdSSR. Von allen genannten blieb er am langsten in der 
deutschen Hauptstadt, Schlogels "Chronik" verzeichnet 75 seiner Auftritte im rus
sischen Berlin. 1933 verlieB auch er das Land, war Professor zunachst in Birming
ham, danach in Jerusalem. 

In den zwanziger und frlihen dreiBiger Jahren fanden zudem die Blicher von Ja
kob Marschak, Eugen Altschul und Wladimir Woytinsky Beachtung. Marschak 
hatte sich als Sozialist und kurzzeitiger Minister exponiert, bevor er 1919 nach Ber
lin emigrielie. Nach seiner Promotion arbeitete er als Wirtschaftsjournalist, wirt
schaftspolitischer Referent des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(ADGB) und in der Konjunkturforschung des Kieler Weltwirtschaftsinstituts. Er 
habilitierte sich 1930 in Heidelberg, verlor 1933 seinen Lehrauftrag, emigrierte ein 
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zweites Mal und entwickelte sich in Oxford, spater in Chicago und Yale zum ange
sehenen Okonometriker. Von ihm erschienen "Die Lohndiskussion" (1930) und 
seine Habilitationsschrift; sein deutschsprachiges Buch "Kapitalbildung" wurde 
erst 1936 in England verlegt. Eugen Altschul, in Lettland geboren, zog zum Studi
um nach Deutschland und wurde - wie Isaac Lewin - 1912 in Freiburg promoviert. 
In Frankfurt leitete er ab 1925 die Gesellschaft fUr Konjunkturforschung, lehrte an 
der Universitat und schrieb sein Buch "Konjunkturforschung und Konjunkturtheo
rie" (1928). Wie Marschak ging er liber England in die USA und erhielt dort eine 
Professur. Wladimir Woytinsky war nach der Revolution - wie Marschak - kurz
zeitig in politis chen Amtern, kam 1922 nach Berlin, wurde Chefstatistiker im 
ADGB, ging 1933 zur Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) und 1935 in die 
USA. Seine Buchtitel spiegeln den Statistiker: "Zehn Jahre neues Deutschland -
ein Gesamtilberblick in Zahlen" (1929), "Der deutsche Arbeitsmarkt" (1930), "Drei 
Ursachen der Arbeitslosigkeit" (1935) und "Labor in the United States" (1938). 

Isaac Lewin, den die Kataloge als Autor von nahezu zwanzig Publikationen der 
Jahre 1908-1918 ausweisen, die zahlreichen Zeitungsartikel und Rezensionen nicht 
mitgezahlt, erweiterte seine VerOffentlichungsliste in der Berliner Zeit nicht. Ver
gleicht man ihn mit den oben genannten Buchautoren, so fehlte ihm fUr eine 
deutschsprachige Veroffentlichung noch die Reputation. Unter den russischspra
chigen Buchverlagen hatte ihm Siowo am nachsten stehen konnen. Er war der 
"Verlag der Kadetten", gab auch Rut' heraus und wurde von Ullstein finanziell 
mitgetragen. 18 Allerdings war Slowo primar ein Literaturverlag; in seinen Anfangs
jahren brachte er vorwiegend Dostojewski, Puschkin, Toistoi und Tschechow her
aus. Spater kamen Werke zeitgenossischer Literaten hinzu, vor allem von Mark 
Aldanow und Vladimir Nabokov, dem gleichnamigen altesten Sohn des (ehemali
gen) Mitveriegers. 19 Deutsche Ubersetzungen gab Nabokov an Ullstein; die zu die
sem Verlag gehorende Vossische Zeitung brachte zwei seiner Romane zunachst als 
Serien, bevor sie in Buchform erschienen?O 

Einer der erst en Sachbuchautoren bei Siowo war der bekannnte Wirtschaftswis
senschaftler Tugan-Baranowski, spater publizierte dort Totomianz zwei seiner BU
cher. Albert Einstein war mit zwei russischen Ubersetzungen vertreten und Ai
chenwald mit philosophischen Schriften. Einen wirtschaftswissenschaftlichen 
Schwerpunkt hatte das Verlagsprogramm nicht einmal in Andeutungen.21 Diese 
Einschatzung lasst sich allgemeiner fassen: keiner der groBeren russischen Verlage 
in Berlin verlegte russische Okonomen in nennenswerter Zahl.22 Welche Interessen 
russischer Leser hatten sie auch bedienen konnen? Komparative Vorteile hatten 
diese Autoren in der Darstellung von Wirtschaftsentwicklung und -politik in Russ
land. Nur: die allgemeine Nachfrage zu diesen Themen deckten schon die Tages
zeitungen, und fUr den speziellen Informationsbedarf von Wirtschaft und Staat hat
ten sich die zahlreichen russischen Nachrichtenbiiros eingerichtet. 
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So waren langere wirtschaftswissenschaftliche Abhandlungen fast nur an Biblio
theken, einzelne akademische Einrichtungen und einige wenige private Leser zu 
verkaufen. Der Export solcher BUcher in die Sowjetunion kam nicht infrage. Zu
dem setzte das Verfassen wie auch das Verlegen von wissenschaftlichen Monogra
phien eine gewisse Planbarkeit voraus, die in der volatilen Emigrantengesellschaft 
nicht gegeben war. Unter all diesen Einschrankungen waren Erwartungen an eine 
mehr als dreistellige Auflagenhohe Uberzogen, dies wussten Verlage wie Autoren. 
FUr russische Fachtexte waren Periodika das weitaus Uberlegene Medium, BUcher 
hatten kaum eine Chance. 

Ein Streifzug durch F orschung, Lehre, Publizistik und Verlagswesen der russischen 
Emigrantenwelt: Spuren des Privatdozenten, Forschers und Vielschreibers Isaac 
Lewin waren nicht zu finden - mit einer Ausnahme, die den Gesamteindruck eher 
bestatigt. Umsonst war die Suche nicht; Milieus der russischen Exilgesellschaft 
wurden ausgeleuchtet, Felder wurden betrachtet, auf denen Lewin hlitte tatig wer
den konnen und die von Auswanderern seines Faches tatsachlich genutzt wurden. 
Ein interessantes, aber fLir die "Story" letztendlich irrelevantes Nebenprodukt? 
Nein, denn zur Biographie jedes Emigranten gehort auch das Betrachten alternati
ver Lebenswege, also der Optionen, die er erwogen, vielleicht auch erschlossen 
aber letztendlich beiseite gelassen hat. 

Einen Oberblick geben: K. Schlagel (Hg.): Russische Emigration .... S. 399-468 sowie Marc 
Raeff: Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration, 1919-1939, New York, 
Oxford 1990, S. 73-94.). 

2 Vgl. Karl Schltigel et al.: Chronik russischen Lebens in Deutschland 1918-1941, Berlin 
1999; publiziert auch unLer hLtp://russkij-berlin.org. 1m Foigenden: "Chronik". 

3 Als sie das Erseheinen einstellte. versuehte Naseh Wek ihre Rolle zu Ubernehmen. musste 
aber schon im April 1933 ,vieder sehlieJ3en. Vgl. Amory Burchard: Die russisehc Emigran
tenzeitung Nas Vek (Berlin 1931-1933), aus: K. Sehltigel (IIg.): Russische Emigration ... , 
S.447-459. 

4 Mark R. Hatlie: Die Zeitung als Zentrum der Emigrations-Offentlichkeit: Das Beispiel der 
7eitung Rul'. aus: K. Schltigel: Russische Emigration ... , S. 153-162, hier: 156. 

5 Brian Boyd: Vladimir Nabokov. Die russischen Jahre 1899--1940, Rcinbck 1999, S. 370. 
6 Nabokov war Mit-Herausgeber und Kaminka, ehemals Reprasentant der A70w-Don-Rank, 

cin wichtiger Finanzier. M. Hatlie, S. 156 f An die Stelle von Nabokov - naeh dem Attentat 
- trat spater G. A. Landau. 

7 Darstellung in "Gcsprache mit 1. W Hessen" in: Berliner Tagcblatt 11.02.1920, Nr. 42, 
S. 1 f 

8 Vgl. Alexander Solschenizyn: ,7weihundert lahre zusammen·'. Die luden in der Sowjetuni
on, Miinchen 2003. S. 175 f 

9 I. O. T.ewin zahlte zu den "vaterlandisch"-russischen Juden, die 1923 einen heftigen Streit im 
Russischen Berlin ausliisten; sie hatten sich gegen die Mitwirkung von Juden an der Revolu
tion und dem Aufbau des Sowjetstaates gewandt und gefordert, da~s die russischen luden 
den Boischewismus - auch zusammen mit der weif3en Bewegung - bekampften. Vgl. Simon 
Dubnow: Bueh des Lebens. Erinnerungen und Gedanken. Materialien zur Geschiehte meiner 
Zeit, Bd. 3 (1922-1933), Leipzig 2005, S. 242, sowie K. Sehliigel: Das Russisehe Berlin ... , 
S. 300 f. 

10 Nahercs wird der Lescr im Abschnitt libcr dcutsch-russische Bankengeschaftc crfahrcn. 
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II Vgl. Claudia Scandura: Die Ursachen fiir die I31iite und den Niedergang des russischen Ver
lagswesens in den 20er Jahren, aus: K. Schlagel: Russische Emigration ... , S. 403-410, hier: 
S.406. 

12 vg1. http://ru.wikipedia.org(04.10.2010). 
13 Ebd. 
14 Der leitende Redakteur wurde Anfang 1923 ausgewiesen und kam nach Berlin. vg1. "Chro-

nik" zur Nachricht in: Dni 20.02.1923, Nr. 94. 
15 vg1. Hauke Janssen: Russische Okonomen in Deutschland (l91 0-1933), Marburg 2004. 
16 Ebd, S. 38 f. 
17 Ebd, S. 59. Janssen erwahnt in dies em Zusammenhang die Wiirdigung dieser "glanzvollen 

Schule" durch den DDR-Okonomen JUrgen Kuczynski - immerhin zwalf Jahre vor dem 
Mauerfall. 

I g vg1. C. Scandura, S. 409. Die vcrlagsadrcsse war - bis 1926 - das Ullsteinhalls in der Koch
straBe. Vgl. B. Boyd, S. 291 f. Zu der Kapita[verflechtung zwischen Ullstein und S[owo sie
he unten. 

19 Vgl. Vladimir Nabokov: Sprich, Erinnerung, sprich, Zorich [964, S. 285. 
20 vg1. Thomas Urban: Vladimir Nabokov in Berlin, aus: Jiirgen Wetzel (Hg.): Berlin in Ge

schichte und Gcgenwart, .lahrbuch des Landesarchivs Berlin, Berlin 1999, S. 81-89, hier 
S.85. 

2[ Von 123 Titcln in 19[9-[924 wllrden 10 dem - weit dctlnierten - Fcld der Sozialwisscn
schaften zligereehnet. Vg1. Thomas R. Beyer et al.: Russische Autoren lind Ver[age in Berlin 
nach dem Erslcn Wcllkricg. Berlin 1987. S. 119. 

22 Dies zeigt eine Durchsicht der Zusammenstellung von Th. Beyer et a1. 
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Chancen in Berliner Banken ? 

Welche Alternative hat Isaac Lewin gewahlt, welche Moglichkeiten des Einstiegs 
in Berlin hat er sich erschlossen und letztendlich genutzt? Aufmerksame Leser 
kennen die Antwort: er wurde Bankdirektor, schon bald nach seiner Ankunft.! Die 
fachlichen Voraussetzungen flir eine Banktatigkeit besaB er, aber was machte die 
Bankenszene im Jahre 1922 fLir einen russischen Immigranten interessant? War es 
die Chance flir einen steilen Aufstieg oder die drittbeste Wahl im Kampf ums 
Oberleben? Waren Fachleute seines Profils schwer zu finden und entsprechend ge
fragt, oder ging es darum, in einem Heer von Stellungsuchenden die Nase vorn zu 
haben? Banken schossen zwischen 1919 und 1923 wie Pilze aus dem Berliner Bo
den, unter ihnen zahlreiche "Animierbanken" die schon bald, nach der Inflation, 
spurlos wieder verschwanden. 

Welche besonderen Starken glaubte Lewin zu haben, um sich gegen eine Viel
zahl von Konkurrenten durchsetzen zu konnen? Er wusste, dass er das Massenge
schaft meiden und sich - zusammen mit Direktoren und Eignern - eine Nische su
chen musste, in der seine Bank komparative Vorteile entwickeln konnte. Welche 
Starken er einbrachte, ist klar: Kenntnis des russischen Bankwesens vor 1919 ein
schlieBlich verbliebener Netzkontakte, Grundwissen zum deutschen Bankensektor, 
fundierte Vorstellungen zum Potential deutsch-russischer Finanzbeziehungen, 
Kommunikationsfahigkeit. Als Nische boten sich damit zumindest zwei Geschafts
felder an: die VermogensverwaItung flir gutsituierte Landsleute im deutschen Exil 
und die Finanzierung auf verschiedenen Ebenen deutsch-russischer Wirtschaftsko
operation. Die Vermogensverwaltung, Private Investment Banking in heutiger 
Sprache, war Anfang 1922 noch interessant, veri or im Folgejahr aber seine Bedeu
tung, da viele Russen sich entschlossen, die Migrationsetappe Berlin zu beenden. 
Fruchtbar blieb die Nische dennoch; denn in dem MaSe, wie das eine Geschaftsfeld 
an Schwung veri or, erhohten sich die Chancen in dem anderen. Die deutsch
russische Wirtschaftskooperation, im Kriege eingefroren, wurde ab 1921 neu be
lebt. Wichtige AnstoSe waren die Neue Okonomische Politik in Sowjetrussland, 
der Vertrag von Rapallo und das deutsch-russische Wirtschaftsabkommen von 1925. 

Investment-Bankingfiir russische Emigranten - mit Rufund Netz 

Verwaltung von Privatvermogen war und ist eine Sache des Vertrauens. Tradition, 
fachliche Kompetenz, stilgerechter Service und das gesellschaftliche Standing von 
Bankherren und Direktoren bestimmen den Ruf des Hauses. Vermogende Exil
Russen im Berlin der fruhen Zwanziger verknlipften ihre Vermogensanlage mit 
drei Bedingungen: sie wlinschten Bankdienstleistungen aus dem Emigrantenmilieu, 
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ihr hOchstes Ziel war Sicherheit und sie setzten auf kurzfristige Anlagen, auch un
ter Gewinnverzicht. Dies ergab sich unmittelbar aus ihrer Ungewissheit tiber die 
Verweildauer. Das Vermogen langerfristig zu binden ist nur dann attraktiv, wenn 
es auch auf der nachsten Etappe verfUgbar ist. 

Eine russische Bank, von gesellschaftlich angesehenen Emigranten mit guter 
Kapitalausstattung gegrlindet, von fachkundigen russischen Direktoren geleitet und 
im intemationalen Bankverkehr erfahren, konnte diese Bedingungen grundsatzlich 
erfLillen. Was sie nicht bot - Tradition - hatte fLir den speziellen Kundenkreis kei
nen erstrangigen Wert. Ob nun die Finanzinstitute, die Lewin leitete, diesem An
forderungsprofil entsprachen, bleibt weiter unten zu klaren. Ein einzelner Aspekt 
abel' soli schon hier zur Sprache kommen: Lewins soziales Standing. War er in del' 
Emigrantenwelt bekannt und angesehen, zahlte er zu den Mitgliedem gesellschaft
licher Zirkel und bedeutender Berufs- oder Wirtschaftsverbande, war sein Name im 
Kultur-, im Religionsleben bekannt, war er in Hilfsorganisationen und in politi
schen Gruppen aktiv? 

Urn mit dem letzten zu beginnen: nein, politisch tat Lewin sich nicht hervor. 
Den Kadetten hatte er vor seiner Auswanderung nahegestanden, in Russischen Ber
lin aber waren sie als politische Organisation nahezu bedeutungslos. Ober die ver
schiedenen politischen Gruppen in der Emigrantenszene ist viel geschrieben wor
den, joumalistisch, literarisch und wissenschaftlich. Hatte Lewin, als Bankdirektor 
im Russischen Berlin nicht unbekannt, ein klares politisches Bekenntnis, ein akti
yes Mitwirken gezeigt, so ware dies zumindest eine Notiz, eine Randbemerkung 
oder Fuf3note wert gewesen. Und dass er sich gar im politischen Untergrund be
wegte, kann sinnvoll nicht angenommen werden. 

Ohnehin hatte eine auft1illige Position in der politischen Sphare - durch lnteres
sengegensatze, ideologische Zersplitterung und Streitereien gepragt - dem Erfolg 
als Bankier entgegen gestanden. Naher lag die Mitwirkung in einer der zahlreichen 
Hilfsorganisationen, ein soziales Engagement also, wie es jlidische Privatbankiers 
in Deutschland schon seit vielen Jahren pflegten.2 Dieses Feld der Wohltatigkeit in 
der russischen Exilgesellschaft ist aus heutiger Sicht nicht im Detail liberschaubar, 
aber eine rasche Recherche erlaubt die "Chronik". Unter den dort verzeichneten 
Pressemeldungen findet sich kein einschlagiger Hinweis auf den Bankier Lewin. 

Berufliche Standesorganisationen und Wirtschaftsverbande: erstere hatten vor 
aHem die Freiberufler gegrlindet. Zu nennen sind der Verein Russischer Arzte in 
Deutschland, die Vereine russischer Advokaten sowie die Selbsthilfeeinrichtungen 
von 10umalisten und Schriftstellem, von Theaterschauspielem und Lehrem.3 Ober
sichtlicher war das Feld der Wirtschaftsverbande. Als Dachverband fungierte die 
Vereinigung Russischer GroBkaufleute, IndustrieHer und Financiers; gesondert wa
ren die ehemaligen Baumwollindustriellen, die Grund- und die Immobilienbesitzer 
organisiert. NaturgemaB war es das Hauptziel dieser Organisationen, ihren Mitglie
dem zur Rlickkehr in ihre veri oren en Positionen zu verhelfen. Bezeichnenderweise 
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trug der Baumwollverband den Titel: Verein fLir die Wiederherstellung der Baum
wollindustrie in Zentralrussland. 

Von besonderer Qualitat war der Dachverband: er war international gegliederl, 
und seine Zentrale in Paris war entschieden politisch - nicht nur standespolitisch -
engagiert. Gegrilndet wurde diese Association russe des finances, du commerce et 
de l'industrie im Jahre 1921. Zu dem deutschen Verband weist die .. Chronik" na
hezu 70 Pressezitate nacho Diese machen deutlich: er bestand aus mehreren Sektio
nen (Finanzen, Handel, Recht u.a.), bot offentliche Vorlrage und Diskussionen zur 
sowjetrussischen Wirlschaft, diente mit Rechtsberatung und Schiedsgericht und 
pflegte Verbindungen zu Organisationen der russischen Kolonie. Der deutsche 
Mitgliedsverband gab sich weniger politisch als die Zentrale. So entschied er im 
Mai 1921, keine Delegiel1en zu einem Kongress in Paris zu entsenden, weil dieser 
politische Ziele verfolge, wahrend man selbst apolitisch sei.4 Die Vossische Zeitung 
meldete zu der Pariser Veranstaltung: "In Paris ist gestern ein Kongre13 russischer 
Industrieller, Kaufleute und Bankiers erMfnet worden, der die Folgen der bolsche
wistischen MiBwirlschaft erorlern und die Moglichkeiten eines Wiederaufbaues der 
russischen Volkswil1schaft prUfen soll.,,5 Teilnehmer dieses Kongress war ein 
ehemaliger weiBrussischer AuBenminister, der diese politische Zielsetzung aktiv 
vertrat: Peter Struwe.6 

Der letzte Hinweis, den die "Chronik" zum deutschen Verband gibt, bezieht 
sich auf eine Jahreshauptversammlung im Juni 1925. Es konnte dessen letzte gewe
sen. Bei den Gremienwahlen war - wie schon frUher - ein Kandidat A. A. Davidow 
erfolgreich. Vor seiner Emigration war Davidow nicht russischer Unternehmer 
sondern Manager in den Russischen Elektrotechnischen Werken Siemens & Halske 
gewesen. Die Verbindung zum deutschen Konzern pflegte er auch in Berlin; so 
wurde Siemens Mitglied im Verband. Dass dieser sich gegen Geschaftsbeziehun
gen deutscher Unternehmen mit den Bolschewiki wandte, stand urn 1920 noch 
nicht im Widerspruch zu den Unternehmensinteressen. Auch im traditionellen 
Deutsch-Russischen Verein zur Pflege und Forderung der gegenseitigen Handels
beziehungen, dem Siemens angehorle, wurde diese Position verlreten. Ab 1922 an
derle Siemens seine Einschatzung des russischen Marktes. Oem Vorwurf der sow
jetischen Regierung, dass es sich mit seiner Mitgliedschaft im Verband politisch 
gegen sie stelle, gab das Unternehmen schliel3lich nach und verlie13 ihn im Sommer 
1923.7 Erster Ansprechparlner in Berlin war nunmehr die sowjetische Handelsver
tretung, eingerichtet auf Grundlage des vorlaufigen zwischenstaatlichen Wirl
schaftsabkommens yom Mai 1921. 

In dieser eher pragmatischen Arbeit des Verbandes htitte der Bankier Lewin sei
ne Rolle finden konnen, als Mitglied in der Finanzsektion und mit dem Geschtifts
interesse, seine eigene Bank am deutsch-russischen Handel, vielleicht auch am Ka
pitalexp0rl teilhaben zu lassen. Zwar war sie vergleichsweise klein, aber im inter
nationalen Verbandsnetz hatten sich moglicherweise Parlner gefunden. Mit der 
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Wiederbelebung der Wirtschaftsbeziehungen zu Russland, trotz Festhaltens am 
AuBenhandelsmonopol, verlor der Verband jedoch rasch an Bedeutung. Eine Mit
gliedschaft Lewins ist somit wenig wahrscheinlich; nachprlifen lasst sie sich nicht, 
da die Vereinsakten vernichtet sind. 

Nach der Suche in Berufs- und Wirtschaftsverbanden gilt der zweite Blick den re
ligios gepragten Einrichtungen der russischen Kolonie. Der genannte Stadtflihrer 
weist auch fUr dieses Milieu eine Vielfalt von Organisation en aus, vom umfassen
den Verband zur Splittergruppe. Flir die jiidischen Emigranten gab es keineswegs 
nur die eine ldentitat oder Zuordnung. Sie konnten sich als Benachteiligte der Za
renzeit sehen, als Pogrom-Opfer der "WeiBen Sache" oder als von den Boischewis
ten Vertriebene. Sie mussten es sich zudem gefallen lassen, dass ein Teil der russi
schen Rechten die Oktober-Revolution als jlidisches Machwerk und Machtstreben 
sah, das von den russischen Juden in ihrer Gesamtheit zu verantworten war. 

Lewin entschied sich nicht fUr eine jildische Organisation des Russischen Berlin. 
Er wahlte einen - heute weltumspannenden - Bund, den Orden B'nai B'rith (Sohne 
des Bundes). Deutsche Juden hatten ihn 1843 in Amerika gegriindet. Er wuchs 
schnell, und schon bald gab es in den Grenzen der USA sieben "Distrikte". Urn 
1880 kam er nach Europa, der "Distrikt VIII" wurde das Deutsche Reich. Als 
Schwerpunkte entwickelten sich Berlin, Breslau und Frankfurt, weitere Orte kamen 
hinzu. "Das von dem Orden verfolgte Ziel einer ethnischen Vergemeinschaftung 
machte B'nai B'rith fUr die unterschiedlichen religiOsen und weltanschaulichen 
Stromungen innerhalb der deutschen Juden attraktiv."s Dementsprechend stieg die 
Mitgliederzahl in den ersten Jahrzehnten betrachtlich; zum Ende des Jahres 1900 
gab es in Deutschland bereits 46 Logen mit 4300 Mitgliedern.9 Die dritte Griindung 
im Berliner Logenverband, 1884 beschlossen, war die Montefiore-Loge. 

Die heutige Bedeutung des Ordens wird in einem offiziellen Statement so 
dargestellt: "With its head-office in Washington, several hundred thousand mem
bers in fifty-eight countries, a European office in Brussels, an office at the E.U., 
Non-Governmental status at the United Nations, an office at UNESCO, it is the 
largest and most active Jewish body in the world. It is also one of the oldest [ ... ]".10 

Als seine Aufgaben sieht B'nai B'rith die Starkung gesellschaftlicher und kulturel
ler Verbindungen zw-ischen Juden aller sozialen Schichten, die Unterstiltzung lsra
els sowie den Kampf gegen Antisemitismus, die Katastrophenhilfe weltweit und 
die Forderung des osteuropaischen Judentums. In Deutschland erhielt der Bund 
groBere Aufmerksamkeit, als er der Bundeskanzlerin im Marz 2008 den "B'nai 
B'rith Award of Merit" iiberreichte und damit ihr Eintreten gegen den Antisemi
tismus wilrdigte. 11 Den AnstoB fUr diese Ehrung hatte der Religionsphilosoph Ernst 
Ludwig Ehrlich gegeben, einer der spaten Schiiler von Leo Baeck. Dieser war der 
letzte GroBprasident in Deutschland; 1938 wurde der "Distrikt Vlll" aufgelost. 
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Zwar war der Orden von seinem Ursprung her liberal gepragt, auf Ebene der 
Logen aber gab es Offenheit flir orthodoxe, spater auch zionistische Mitglieder. 
Der "Direktor Dr. Isaac Lewin" wurde mit Wirkung vom 25. Januar 1921 in die 
Montefiore-Loge aufgenommen,12 im Anhub einer auBergewohnlichen Beitritts
welle, die von maBgeblicher Seite kritisiert wurde. "Es war ein unnatilrlicher Zu
stand, [ ... J daB einzelne Logen auf 700 bis 800 Mitglieder anwuchsen. Man emp
fand den logenwidrigen Charakter dieser Massenbildung schon damals, und nur die 
taglich neue Situation der Entwertung des Geldes und der idealen Werte verhinder
te es, daB man diesem Anwachsen Einhalt gebot; erst die beginnende Deflation 
ftihrte die Logen in den nachsten Jahren in ihre natilrlichen Grenzen zurilck.,,13 
Schon ab Mitte des Iahrzehnts hauften sich die Austritte, auch in der Montefiore
Loge, die im "Deutschen Distrikt" dennoch die groBte blieb. 14 

Die wenigen verfligbaren Quellen lassen vermuten, dass Lewin kein sehr enga
giertes Mitglied war, vielmehr zu den nachfolgend Beschriebenen gehorte: "Wohl 
haben wir auch passive Brilder, [ ... J die aus eigener Initiative ihre Rechte nicht 
oder nur selten ausilben und als einzige Ptlicht die Zahlung des jahrlichen Beitrags 
betrachten."ls Dem "Beamtenrat" der Montefiore-Loge hat Lewin sicherlich nie 
angehort. Allenfalls konnte er Mitglied in einem der logenlibergreifenden Aus
schilsse gewesen sein, etwa dem flir Finanzen. In den verfligbaren Auflistungen -
im Logen-Adressbuch und Mitteilungsblatt - ist sein Name jedoch nicht zu fin
den. 16 Auch zahlte er nicht zum Aufsichtsrat der Berliner Logenhaus AG; diese 
Firma war die Eignerin des "Logenhauses KleiststraBe 10".17 

A Is der zitierte Kritiker von unnatilrlicher Massenbildung unter den Sohnen des 
Bundes sprach, hatte er ohne Zweifel auch die Montefiore-Loge im Blick. Die 
"Massen" dort konnten nur aus der Geschaftswelt kommen, in der die Berliner Ju
den im betrachteten Zeitraum weit ilberwiegend verankert waren. Unter den mehr 
als 600 Montefiore-Brildem waren 70% der Gruppe Untemehmer und Direktoren 
zuzurechnen, weitere 9% den Handelsvertretem und mittleren Angestellten, 10% 
den Freiberuflem mit Hochschulabschluss und 2% den Arbeitsfeldem Wissen
schaft, Kultur und Religion. Die Mitglieder aus der Geschaftswelt, unter ihnen 10% 
aus den Finanzbranchen, waren also weitgehend unter sich - anders als etwa in der 
Iehuda Halevi-Loge, die nur 54 Brilder zahlte, und in der die Freiberufler und Ge
schaftsleute jeweils einen Anteil von 40% hatten. 18 Zwar galt im gesamten Orden 
der Grundsatz, dass "geschaftliche Vomahmen von Brildern niemals mit Hinweis 
auf ihre Zugehorigkeit zum Orden geschehen dilrfen".19 Aber die LogenbHitter wie 
auch die Adressbilcher enthielten gut geftillte "Bezugsquellen-Verzeichnisse", und 
es ware abwegig zu glauben, dass ein Bund, der zu einem erheblichen Teil aus Un
ternehmern bestand, das Geschaftsleben aus den Zusammenkilnften - oder gar aus 
Gesprachen auBerhalb des Logenhauses - ausgeklammert hatte. 

Mit dem Eintritt in die Loge hatte sich Lewin - zumindest potentiell - ein 
Netzwerk erschlossen, das geschaftlich fraglos interessant war. Zudem gab es Ge-
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legenheiten auch zu fachkundlichem Austausch, in Vortragsveranstaltungen und 
tiber schriftliche Beitrage. Sicherlich, in den Blattern des "Distrikt VTTT" und seiner 
Berliner Logen las man vor allem Humanitares, Kulturelles und Geselliges. Doch 
auch Wirtschaftsthemen kamen zur Sprache, so ein Artikel tiber "Berlin als Mo
denstadt" und ein bemerkenswerter Beitrag von Hans Goslar zu "Loge und Wirt
schaftsleben" ?O 

Dieser machte die Arbeitsmarktchancen fur jlidische Angestellte zum Thema, 
"im Zeitalter des zielbewuBten wirtschaftlichen Antisemitismus".21 Er pladierte 
eindringlich an jlidische Unternehmer alles zu tun, urn diese Benachteiligung zu 
bekampfen, sprach fur eine institutionalisierte Beobachtung des Arbeitsmarktes aus 
jtidischer Sicht, legte "Gegenaktionen gegen antisemitische Politik im Wirtschafts
leben" nahe, empfahl die Vergabe von Stipendien fUr jlidische junge Kaufleute und 
Gewerbetreibende und nicht zuletzt die "Errichtung resp. Kreditierung von jlidi
schen genossenschaftlichen Kreditkassen und Sparbanken.,,22 Vielleicht teilte auch 
der Bankier Dr. Isaac Lewin diese Positionen; logeni:iffentlich trat er dam it aber 
nicht hervor. 

In den oben genannten Auflistungen findet sich sein Name nicht, aber gleich 
mehrfach der eines anderen, mit ihm verbundenen Mitglieds: Sammy Gronemann. 
Dieser hatte sich als Berliner Anwalt - spezialisiert auf Autorenrechte und Abwehr 
antisemitischer Angriffe - einen Namen gemacht.23 Vor allem aber war er durch 
frtihe Mitwirkung in der zionistischen Bewegung hervorgetreten. Zudem galt er als 
erfolgreicher Schriftsteller und als wichtige Stimme in der positiven Neubewertung 
des osteuropaischen Judentums, von dem er wahrend einer Russlandreise (1905) 
und seiner Kriegszeit in Litauen einen nachhaltigen Eindruck gewonnen hatte.24 
Flir ihn war der Orden gegenliber dem Zionismus zweitrangig; in seine Erinnerun
gen schrieb er: "Nur mit Mtihe gelang es mir, die Aufnahme in die Loge der Bnei 
Brith zu erreichen, nachdem ich mich geweigert hatte, mein zionistisches Pro
gramm zu verleugnen.,,25 Nach Berlin kam er erst 1906 und trat dann in die Monte
fiore-Loge ein?6 

Was zog ihn in diese "sich halb als Geselligkeitsklub, halb als Wohltatigkeitsin
stitution girierende Logenorganisation,,?27 In Gronemanns Erinnerungen ist keine 
klare Antwort zu finden; vennuten kann man, dass er damit zweierlei Absichten 
verband. Zum einen ki:innte er Bestrebungen angestoBen oder untersttitzt haben, 
den Zionismus im Logenverband zu verankern. Dies ware von strategischer Bedeu
tung gewesen; denn die GroBloge fUr Deutschland hatte immer auf Distanz zum 
Zionismus gehalten. Eine Anderung zeichnete sich erst mit Beginn der zwanziger 
Jahre ab,28 als das Einwanderungsland Palastina ins Blickfeld rtickte und damit zi
onistische Position en in einzelnen jtidischen Gemeinden mehrheitsfahig wurden. 
Der Historiker Simon Dubnow schrieb im Mai 1926 in sein Tagebuch:" Heute sind 
Wahlen in der ltidischen Gemeinde. lch habe meinen Namen fLir die nationale Liste 
(Folkspartei) hergegeben, um ein Gegengewicht gegen die liberalen Assimilatoren 
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zu schaffen, die die Losung ausgegeben hatten: Keine Volksgemeinde, nur Religi
onsgemeinde.,,29 

Auch in der Montefiore-Loge gab es einflussreiche Vertreter des Zionism us, und 
mehrere von ihnen waren "beamtet".30 Heinrich Loewe war 1928/29 Logenprasi
dent, als Gronemann schon zu den Exprasidenten zahlte.31 Als protokollierender 
Sekretar amtierte im selben Jahr Willy Riese, und einer der Beisitzer war Georg 
Herlitz.J2 Ais Uberzeugte Zionisten emigrierten sie - direkt oder auf Umwegen -
nach Palastina. 

Eine zweite m6gliche Absicht war, dass Gronemann in der Ostjuden-Hilfe neue 
Akzente setzen wollte. Sie war seit langem ein Anliegen und Wirkungsfeld des Or
dens,33 wie auch der GroBioge flir Deutschland gewesen.34 In diese Arbeit hatte 
sich auch die Montetlore-Loge frUh eingebracht, und ihre ersten beiden Prasidenten 
Simmel und Bergel hatten Meilensteine gesetzt.J5 Gronemann, der schon nach den 
Pogromen von 1905 russisch-jUdischen Emigranten geholfen hatte, war spater Mit
glied in dem "Komitee des Ostens", das von der deutschen Regierung - auch vom 
Kaiser - unterstlitzt wurde, urn die Lage der luden jenseits der Weichsel im Ersten 
Weltkrieg zu verbessern. Das Komitee war aus Zionisten wie Nichtzionisten zu
sammen gesetzt. Bertold Timendorfer, Prasident des deutschen Bezirks der Logen 
B'nai B'rith geh6rte zu letzteren, und Gronemann arbeitete zeitweise mit ihm zu
sammen.36 Diese Hilfe flir Ostjuden k6nnte auch den Eintritt Isaac Lewins begUns
tigt und ihn mit Sammy Gronemann und anderen Logenmitgliedern zusammen ge
bracht haben - im Zuge gegenseitiger Unterstlitzung. 

Treffpunkt der Montefiore-Mitglieder war das schon erwahnte Logenhaus in der 
SchOneberger KleiststraBe 10; ihr w6chentlicher .,Logenabend" war "Dienstag 8 
Uhr".37 Allein waren sie dort nie: das Haus war nicht nur das Lokal aller jUdischen 
Logen, sondern auch ein zentraler und reprasentativer Ort flir Versammlungen und 
Veranstaltungen des russisch-jUdischen Berlin.38 Es geh6rt in der "Chronik" zu den 
meistgenannten Orten, nicht zuletzt deshalb. weil dort der Verband russischer Ju
den in Deutschland seinen Sitz genommen hatte?9 Es gab Vortrage zu lebensprak
tischen wie philosophischen Fragen, Vereinsfeste und Kunstdarbietungen, Rechts
beratungen und Seelsorge. Vieltaltig wie das Veranstaltungsprogramm war auch 
das Spektrum der Organisationen und Personen, die das Haus nutzten. Einen Ein
druck - beispielhaft - gibt eine Notiz aus der "Chronik" zum 19.12.1925.40 

A.hnlich prominent war die Gasteschar, die Simon Dubnow flinf Jahre spater zu 
seinem 70. Geburtstag empfing; nur dUrfle sie elwas kleiner gewesen sein. 41 Das 
Russische Berlin war Uberschaubar geworden, die Abwanderung hatte langst ein
gesetzt, auch abzulesen an der abnehmenden Haufigkeit der "Chronik"-Notizen. 
Gab es 1923 noch Uber 35 Pressemeldungen zum Logenhaus, so schrumpfte diese 
Zahl bis 1930 aufunter 10. 

Die Mitteilung zu Lewins Logen-Eintritt (1921) nennt als seinen Wohnsitz die 
RankestraBe 27. 1m Berliner Adressbuch ist ein Dr. Isaac Lewin bis 1926 nicht zu 
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finden. Verwunderlich ist dies ist nicht, denn Russen im Berliner Exil wurden als 
Hauptmieter - schon wegen der amtlichen Wohnraumbewirtschaftung - selten ak
zeptiert. Simon Dubnow schilderte seine Erfahrungen mit den Wohnungsamtern 
nicht ohne Groll, erwahnte auch einen "Zerberus in Gestalt einer deutschen Haus
wirtin.,,42 Untermieter - im Berliner Adressbuch nicht erfasst - sind unstete Mieter, 
mit haufigen Wohnungswechseln. Dies mag erklaren, warum der Name Isaac Le
win auch im archivierten Einwohnerverzeichnis der Hauptstadt nicht zu finden 
iSt.43 1m Logen-Adressbuch von 1928 ist er dagegen gleich mit zwei Wohnsitzen 
eingetragen: "im Sommer" StrauBberg (Mark), ansonsten in Charlottenburg, SchlU
terstraBe 37. Dort verortet ihn auch das JUdische Adressbuch von 1929/30. Lewin 
war also direkt in den Berliner Westen gezogen; "Ostjude" in der Ost-West-Stadt 
wollte er nicht sein. Aber konnte er wirklich "Westiude" werden - mit voller Aner
kennung seitens alteingesessener Glaubensbrlider?44 
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AIsjiidischer Direktor in nordischen Banken 

Sein erstes Engagement hatte Lewin im Vorstand der Aktiengesellschaft namens 
Nordischer Bankverein, mit Sitz im Berliner Bankenviertel. lhr besonderer Zweck 
war "der bankmassige Verkehr mit Finnland und den skandinavischen Landern".! 
Gegrlindet wurde sie 1919, mit einem Stammkapital von 300000 Mark. Zwei "Pa
rallelunternehmungen" starteten gleichzeitig in Stockholm bzw. Helsingfors.2 Der 
erste Eintrag im Handbuch der Aktiengesellschaften zeigt deutsche und russische 
Namen - unter den Grtindern, Direktoren, Prokuristen und auch im Aufsichtsrat. 
Dort waren der Vorsitzende und sein Stellvertreter die Bekanntesten; sie hieBen 
David Feitelberg und Sammy Gronemann.3 

Gronemann ist dem Leser schon bekannt, und David Feitelberg war als Syndi
kus der Handelskammer im Berliner Wirtschaftsleben ausgewiesen.4 Wen berief 
dieser Aufsichtsrat in den Vorstand? Zu Beginn nahmen der Este August Rennit 
und ein Dr. Dimitri Poliakow die Piatze ein;5 ietzterer wurde schon im zweiten Ge
schaftsjahr durch "Dr. I. Lewin" ersetzt. Noch zuvor hatte die Gesellschafterver
sammlung den Aufsichtsrat erweitert, mit einer deutlichen Starkung seiner AuBen
wirkung. Feitelberg wie Gronemann behielten ihre Amter, und drei Mitglieder ka
men hinzu: ein "Dr. Carl Rantakai, Wiborg", zudem ein Bankier aus Stockholm 
und der Berliner Bankier Michael Bock. 

Diese Besetzung dlirfte Eigentumsverhaltnisse widergespiegelt haben. Anzu
nehmen ist, dass am Nordischen Bankverein die Berliner Privatbank Lesser, Na
than & Co. beteiligt war; denn deren Mitinhaber war der genannte Bankier Bock. 
Noch interessanter ist die Verbindung des Bankvereins mit den zwei (wirklich) 
nordischen Banken, die dem oben zitierten Zweck dienen sollte: Verkehr mit Finn
land und den skandinavischen Landern.6 Der Direktor aus Wyborg war der oben 
erwahnte Kaarle Nestor Rantakari, Chef der Aktienbank Savo Karjalan Osake 
Pankki. Und auch der schwedische Bankier wurde schon genannt: Moses Lewin 
von der Nordiska Kredit Aktiebolaget. Neben diesen gab es weitere Beziehungen: 
Der Bankier Bock war sowohl Isaac Lewin als auch Gronemann und Feitelberg 
nicht nur liber den Bankverein verbunden - sondern auch als Logenbruder.7 

Der Nordische Bankverein war in seinem kurzen Leben zweifellos erfolgreich. 
Innerhalb von dreiBig Monaten konnte er sein Kapital von 0,3 auf 8 Millionen 
Mark erhOhen und einen betrachtlichen Gewinn einfahren. Flir das Geschaftsjahr 
1921 wurde nahezu eine halbe Million Mark an Dividenden und Tantiemen ausge
schUttet, und die Reserve auf denselben Betrag aufgestockt. Der Vorstand bewerte
te das Endergebnis als "durchaus glinstig". Der Kundenkreis habe sich stark ver
groBert, und durch die Erweiterung des Aufsichtsrats habe man Beziehungen zu der 
Flachs- und Leinenindustrie angebahnt. Gemeint war die Aufnahme von Louis Se
galowitz; er hatte frUher eine FlachsgroBhandlung in Konigsberg betrieben und war 
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in Berlin Mitinhaber der Firma KUhnemann & Segalowitz, die en gros mit Flachs 
und Baumwolle handelte. 

Entsprechend wurde 1921 in einem Artikel tiber das "Grtindungsfieber im Bank
gewerbe" vermerkt, dass der Nordische Bankverein im Flachsgeschaft aktiv sei und 
eine Bruderbank in Skandinavien habe.8 Und nach einem Berlin-FUhrer von 1923, 
speziell flir russische Emigranten geschrieben, zahlte das Institut zu den vier als 
nennenswert erachteten Banken.9 Wenn sie mithin eine der vorrangigen Finanz
Adressen im Russischen Berlin war, so lieB dies auch RUckschlilsse auf ihre Ge
schaftsfelder zu. Zum einen wird sie sich, zumindest zu Beginn, als Bank flir ver
mogende russische Emigranten angeboten haben, die Uber Nordeuropa auswander
ten und nach Eintritts- und Anlagemoglichkeiten im Finanzzentrum Berlin suchten. 
Ftir diese Zielgruppe dtirften die Verbindungen mit Wyborg und Stockholm ge
kntipft worden sein. Parallel wird sich die Bank aber schon frtih um ein zweites 
Geschaftsfeld bemUht haben: die Finanzierung von Handelsgeschaften mit Osteu
ropa, mit Spezialisierung auf FlachsimpOlie. Auf diesem Markt war auch eine deut
lich groBere Berliner Privatbank prasent: Hardy & Co. mit ihren Beziehungen zur 
Deutsch-Ukrainischen Flachshandels-AG. 1o 

Aus dem Geschaftserfolg wird auch der Vorstand seinen Nutzen gezogen haben; 
die Statuten sahen eine betrachtliche Gewinnbeteiligung vor. Dennoch verschwand 
die Firma schon bald, indem sie auf ein Finanzinstitut fast gleichen Namens ver
schmolzen wurde: Norddeutscher Bankverein AG. Diese Obernahme war keines
wegs eine feindliche. In beiden Aufsichtsraten herrschte in der Sache volliges Ein
verstandnis - naturgemaB, denn beide Gremien waren fast identisch besetzt. Und 
auch tiber den Namen der AG wird es kaum Streit gegeben haben; denn beibehal
ten wurde die Firma der Ubernehmenden Bank. 

Norddeutscher Bankverein: dies war ein Name mit gutem Klang; erinnerte er 
doch an die renommierte Norddeutsche Bank am hanseatischen Standort Hamburg. 
Zudem konnte das Institut das GrUndungsjahr 1890 vorweisen, stand also nicht im 
Geruch einer raschen, spekulativen Nachkriegsgrtindung. Nur wer genauer hinsah, 
erkannte den Trick: Die Firmenbezeichnung Norddeutscher Bankverein war in 
Wirklichkeit weit jUngeren Datums, eingetragen im Februar 1922. Davor hatte das
selbe Unternehmen als Dissener Volksbank AG firmieli - eine mit 400000 Mark 
Grundkapital ausgestattete Regionalbank, die in den Kriegsjahren in Schwierigkei
ten geraten war und ab 1917 keine Gewinne mehr ausschUtten konnte. Die Deut
sche Nationalbank in Bremen, in der gerade ein Bankenkonsortium mit groBen 
Namen die FUhrung Ubernommen hatte, versuchte 1919 eine Obernahme. II Als 
dies scheitelie, griff im Februar 1922 eine Gruppe Berliner Investoren zu: cler 
Grtinderkreis des Norddeutschen Bankvereins. 

Mit diesem Manover wurde die Volksbank aus der Provinz zum Norddeutschen 
Bankverein in der Hauptstadt. Die Namen der neuen Eigner blieben zunachst un
genannt. Belegt ist aber, dass sie im neu besetzten Aufsichtsrat durch dieselben 
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Personen vertreten waren, die auch den Aufsichtsrat des Nordischen Bankvereins 
gebildet hatten. Flir eine plausible Erklarung der verwirrenden Handlungsfolge 
dlirfte dies der Schliissel sein. Die "nordischen" Bankiers kauften zunachst die Dis
sener Volksbank und damit ein respektables Firmenalter. Sie gaben ihr zweitens 
einen ansprechenden Namen und steigerten drittens ihre Kapitalausstattung. Letzte
res gelang durch einen Schachzug, den man heute als umgekehrte Dbernahme be
zeichnen wlirde: der kleinere, Norddeutsche Bankverein schluckte - zwei Monate 
nach seiner Umbenennung - den groBeren, mit der Besonderheit, dass hinter beiden 
diesel ben Eigner standen. 1m Zuge dieser Transaktion erhielt der Norddeutsche 
Bankverein eine EigenkapitalerhOhung von 0,4 auf 10,4 Millionen Mark. Die 
10000 neuen Aktien (<'11000 Mark) flossen samtlich den Anteilseignem des Nordi
schen Bankvereins zu: fiinf "norddeutsche" im Austausch gegen je vier "nordi
sche" Aktien. 12 

Das Geschaftsjahr 1922 verlief fLir den kraftig gewachsenen Norddeutschen 
Bankverein - laut Geschaftsbericht - "liberaus rege und durchaus befriedigend.[ ... ] 
Insbesondere entwickelte sich das Effektengeschaft in der zweiten Hiilfte des Ge
schaftsjahres liberaus lebhaft. Der Kundenkreis erweiterte sich derart, daB die Be
waltigung der Arbeit bei Schwierigkeit der Erlangung gut vorgebildeten Personals 
nur unter Anspannung aller Krafte moglich war. [ ... ] Auch das Devisengeschaft 
entwickelte sich rege. [ .. .]" Die Bilanz wies einen Reingewinn von 7, 2 Millionen 
aus; davon war die Gewinnbeteiligung des Vorstands und eine Wohltatigkeitsspen
de von 3 Millionen [sic!] bereits abgezogen.13 Angesichts dieses Ergebnisses emp
fahl der Vorstand, an die Aktionare 40% des Reingewinns auszuschlitten, dem 
Aufsichtsrat Tantiemen von 20% zu gewahren und den Rest im Unternehmen zu 
belassen. Nicht ohne vorauszuschicken, dass auch die Schattenseiten, insbesondere 
die fortschreitende Geldentwertung, nicht zu verkennen seien, wagte der Vorstand 
auch fLir das Folgejahr eine zuversichtliche Prognose: "Das Jahr 1923, von dem wir 
bisher etwa fLinf Monate bereits hinter uns haben, laBt uns die begrlindete Hoff
nung, daB wenn nicht besonders stOrende Einfllisse noch dazwischentreten, wir 
auch am Schlusse dieses Jahres unseren Herren Aktionaren liber ein recht befriedi
gendes Jahr werden berichten konnen.,,14 

Welche Rolle spielte Isaac Lewin im kurzen Leben dieser Bank? Tm April 1922, 
als der Nordische in den Norddeutschen Bankverein einzog, nahm er denselben 
Weg: einer der vier Direktorenposten nach Verschmelzung fiel ihm zu, einen zwei
ten besetzte Moses Lewin. Die Adresse der Bank blieb bestehen: JagerstraBe 15/16, 
im Berliner Bankenviertel. Ihr Zweck war in der Handelsregistereintragung allge
mein gehalten, eine besondere Ausrichtung aufNordeuropa und Russland war nicht 
zu erkennen. 15 Bekannt ist nur, dass sich flir die Zielgruppe der vermogenden russi
schen Emigranten eine zweite Gesellschaft im selben Haus eingerichtet hatte, die 
Nordische Vermogensverwaltungsgesellschaft m.b.H. Sie war im Marz 1922 mit 
einem Startkapital von 100000 Mark gegrlindet worden, und die Rolle des Haupt-
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gesellschafters hatte, mit 60% Kapitalanteil, Isaac Lewin libernommen. Hinzu tra
ten, zu gleichen Teilen, zwei Personen desselben Familiennamens: der Direktor 
Moses und die Kaufinannswitwe Taube Lewin. 16 

GeschaftsfUhrer wurden Isaac und Moses. Der Zweck des Unternehmens war 
,,[ ... ] die Ubernahme, Verwaltung, Abwicklung und Verau13erung ganzer Vermogen 
oder von Teilen solcher, insbesondere aus den Landern Nord-Europas [ ... ], ferner 
Finanzierungen, Grlindungen und der Betrieb aller bankmassigen Geschafte [ ... ], 
endlich die Vornahme aller diesen Zwecken dienenden Rechtsgeschafte.,,17 Das 
erste Geschaftsfeld war also die Vernlogensverwaltung, vornehmlich fUr russische 
Emigranten, die ihren Weg liber die nordischen Lander genommen hatten. Und 
zweitens wollte die Gesellschaft vermutlich ein Tor fUr die inflationsbedingte 
Flucht in die Sachwel1e offnen, eventuell auch fUr eigenes Bar- und Wertpapier
vermogen. So beschlossen die drei Gesellschafter schon zehn Monate nach Grlin
dung eine Kapitalerhohung auf eine Million Mark. Sie verpflichteten sich, ihre Ein
lagen "umgehend" in bar einzubringen; verstandlich, denn eine erst zum Jahresende 
eingehende Zahlung hatte wegen rapider Geldentwertung nur noch ein Zwanzigstel 
des vereinbm1en Wertes gehabt. 

Die Kapitalanteile blieben dabei unverandert, die Mehrheit lag weiterhin (mit 
60%) bei Isaac Lewin. Rechnet man die Einlagen ins Startkapital hinzu, so zeigt 
sich, dass er innerhalb von zehn Monaten 600000 Mark aktivieren und in das Un
ternehmen einbringen musste. 1m selben Zeitraum vollzog sich auch der Obergang 
des Nordischen auf den Norddeutschen Bankverein, mit der erwahnten Kapitaler
hohung von 10 Millionen Mark. Sollte Isaac Lewin sich auch daran beteiligt haben, 
so hatten sich seine Finanzinvestitionen allein in diesen zehn Monaten auf weit 
liber eine Million Mark summiert. Sicherlich wird er versucht haben, einen be
trachtlichen Teil dieser Geldmenge liber Kredite zu beschaffen, schon wegen der 
rapiden Geldentwertung. Dies aber setzte voraus, dass er - als Sicherheit - ausrei
chend Eigenmittel vorweisen konnte. Issak Lewin dlirfte also schon im Jahre 1922 
liber ein nicht unerhebliches Vermogen verfligt haben, in zumindest sechsstelliger 
Hohe. 

Wie stand es nun um sein zweites Geschaftsfeld, welche Bedeutung hatte die 
Finanzierung des "Ostgeschafts" flir den Norddeutschen Bankverein? Der oben zi
tierte Jahresbericht 1922 erwahnte neben dem Effekten- an zweiter Stelle das Devi
sengeschaft, auch dieses habe sich rege entwickelt. Auf Tm- oder Exportfinanzie
rung geht der Bericht nicht ein. Dass dieses Feld aber - weiterhin oder erneut - flir 
die Bank Bedeutung hatte, lasst sich an der Besetzung des Aufsichtsrats im Mai 
1923 ablesen. Einen Sitz hatte dort, wie schon im Nordischen Bankverein, Louis 
Segalowitz erhalten, und ein zweites Mitglied seiner Flachs- und Leinen-Handlung 
war hinzugekommen. Zudem war die Firma Fischer & Wolff aus Berlin vertreten, 
engagiel1 im Gro13handel mit Stoffen. Und nicht zuletzt war Joseph Adler aus 
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Frankfurt aufgenommen worden, als Eigner und Leiter der Firma Adler und 
Freund, Leinen- und Baumwollwaren. 18 

Die Berliner Borsen-Leitung brachte im Januar 1923 einen langeren Artikel liber 
die "Bankengrlindungen 1922". Sie beschrieb darin das Grlindungsgeschehen an
hand einer Vielzahl von Fallen und erwahnte auch die Verschmelzung des Nordi
schen auf den Norddeutschen Bankverein. Dies tat sie in einem Zuge mit dem Hin
weis auf zwei Neugrlindungen: Deutsch-Nordische Handelsbank und Nordische 
Bank fLir Handel und Industrie. Ihr Fazit: "Man sieht an der Haufung der Bank
grlindungen mit 6stlichem Einschlag die Bedeutung, welche der kommenden Ent
wicklung des Ostens entgegengebracht wird, obwohl diese Entwicklung und die 
N.E.P. erst in den Anfangen stehen.,,19 Wenn also auch der Norddeutsche Bankver
ein seine Erwartungen auf "die Entwicklung des Ostens" richtete, so hatte er es 
zumindest mit diesen beiden Konkurrenten zu tun, die ebenfalls Neulinge waren 
und ganz ahnliche Entstehungsmuster aufwiesen.20 Dies weckt das Interesse an ei
ner vergleichenden Betrachtung, die im Foigenden auch ein Licht auf die Existenz
bedingungen und Konzentrationstendenzen im "Ostgeschaft" der deutschen Ban
ken wirft. 

Man erinnert sich: Der Norddeutsche Bankverein entstand aus einer Provinz
bank, indem deren Kapital erh6ht, die Firma geandert und der Firmensitz in die 
Reichshauptstadt verlegt wurde. Nach demselben Muster grilndeten sich die beiden 
Konkurrenten. Die Deutsch-Nordische Handelsbank AG ging 1921 aus der schon 
1888 gegrilndeten Vorschussanstalt fUr Ludwigslust AG hervor. Das Grundkapital 
stieg von 40000 auf 10 Millionen Mark, und als besonderer Zweck wurde festge
schrieben: "die F6rderung und Erleichterung der Handelsbeziehungen Deutsch
lands zu den nordischen Landem, den Randstaaten und Russland.,,21 Der Aufsichts
rat wurde erweitert und nur ein vorheriges Mitglied ilbemommen. Zur Zusammen
setzung las man: ,,1m Aufsichtsrat begegnet man der Sichel-Gruppe, die auch in der 
Westbank FrankfurtlM. sitzt, und der Finnlands Handelsbank.,,22 Letztere vertrat 
der Konsul Leo Wainstein aus Helsinki, der als seine Vertrauensperson den be
kannten Berliner Rechtsanwalt Curt Kallmann in den Vorstand berufen lieB. Ver
knilpft war die Bank mit einer Handelsgesellschaft im selben Hause. 

Ursprungszelle der zweiten Firma - Nordische Bank flir Handel und Tndustrie -
war eine kleine AG in Jena, die 1920 ihren Sitz nach Berlin verlegte, dort eine Ver
zehnfachung des Kapitals erfuhr und den neuen Namen annahm. Die Gesellschaft 
war ein deutsch-russisches Joint Venture, und sie wollte ,,[ ... ] in erster Linie das 
Geschaft zwischen Deutschland, Russland und den Randstaaten pflegen, sowie 
Kaufleute und Tndustrielle aller in Betracht kommenden Lander, welche ihre Han
delsbeziehungen wieder anknilpfen wollen, in sachverstandiger Weise beraten.,,23 
Entsprechend war der Vorstand gemischt besetzt; an der Spitze stand ein frliherer 
Direktor der Asow-Don Commerzbank. Zum Aufsichtsrat geh6rten auf deutscher 
Seite Georg von Simson (Vorsitz) und Dr. Otto Fischer; beide waren sie Direktoren 
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der Bank flir Handel und Industrie.24 Hinzu traten ein Mitglied der Handelsgesell
schaft Piehl und Fehling sowie zwei Reprasentanten der Ursprungsfirma?5 Aus 
Russland kam je ein Aufsichtsratsmitglied der Peters burger Internationalen Han
delsbank und der Asow-Don Commmerzbank, zudem ein Dr. Aischitz von der 
Moskauer Union-Bank sowie die Moskauer Industriellen Dr. Smirnow und Dr. 
Lourie.26 

Gesellschafisyertrag des Unternehmens, BA R 907 Nr. 3252, 
2 Vg\. Dic Bank 12 (1919) 12, S, 836 und Handbuch der deutschcn Aktiengcscllschaficn 24 

(1919/20) 2, s, 6 und 25 (1920/21) L S, 56, 
3 V g\. Handbuch der dcutschcn Akticngescllschaficn 24 (1919/20) 2, S, 6, 
4 Neben seiner Tatigkeit als (yolkswirtschaftlicher) Syndikus in der Berliner Industrie- und 

Handelskammer hidt er Ieitende Positionen in einer Reihe von Textilindustrie-Verbanden, 
Yg\. Georg Wenzel: Deutscher Wirtschaftsfiihrer. Lebensgange deutscher Wirtschaftsperson
lichkeiten. Hamburg 1929. S, 363, 

5 Rennit wurde spater Dircktor dcr Tartu Pank (Dorpater Bank) in Tallinn, 
6 Vgl. auch obigen Hinweis auf "Parallelunternehmungen'" in Schweden und Finnland, 
7 Er gehorte der Montcfiore-Logc an, Vg\. Adrcssbuch der Berliner Logen. S, 69a, 
8 Yg\. Frankfurter Zeitung Nr. 959, 25,12.21. Die staatlich regulierte Yertragswirtschafi in 

Flachsanbau und -verwendung war in Deutschland 1921 liberalisiert worden, die Flachsim
porte stiegen danach kraftig an, 

9 Neben dem Nordischen Bankyerein war die Nordische Bank fur Handel und Industrie Yer
zeichnet, sowie die Russisch-Deutsche l3ank und die Russische Darlehnskasse, Vg\. K, 
Schkigel: Dus Russische Berlin ''', S, 131. SchlOgel bezog sich auf: Nachschlagewerk fUr 
Russen in Berlin, Berlin 1923 (russ,), 

10 Vgl. Ostwirtschafl - Offizielles Organ des Deutsch-Russischen Vereins, 9 (1923) 14, S, Die 
deutsch-ukrainische Gesellschaft war 1923 mit Beteiligung der schlesischen Textilindustrie 
gegrUndet worden: sie ging 1925 in die Liquidation, Hardy & Co, stand zu dieser Zeit schon 
unter starkem Eintluss der Dresdner Bank, 

11 Zu dem Konsortiulll gehorten u, a, die Bank fUr Handel und Industrie, die Berliner Handels
gesellsehaft, S, Bleiehroder, die Deutsche Bank die Nationalbank tur Deutschland und M, 
M, Warburg, Vg1. Die Rank, 12 (1919) 12, S, 835, 

12 Vgl. Handbuch dcr dcutschen Akticngcsellschaften27 (1922/23), S, 14, 
13 Dies konnte die schon erwahnte Spende an das Osteuropa-lnstitut in Breslau gewesen sein, 
14 Geschaftsberichl Norddeulscher Bankverein AG belT. Gesehaftsjahr 1922, BA R 907 NT. 

2728, 
15 Vgl. Handbuch der deutschen Aktiengesellschafien 27 (1922/23), S, 95, 
16 Bei der yom Notar Dr. Julian Jaeobsohn geleiteten Verhandlung waren nUT zwei Griinder 

anwesend: Dr. Isaac Lewin und die Kaufmannswitwe Taube Lewin, mOglicherweise seine 
Mutter. Beide gahen denselhen Wohnsitz in Berlin-Charloltenhurg an. Moses Lewin zog 
noch 1922 yon Stockholmnach Berlin-Wilmersdorf; dieselbe Adresse gab spater auch Taube 
Lewin an, Vgl. LAB A Rep, 342-02, NT. 6471 (Handelsregisterakte), In den Berliner Adress
bUchern dieser Jahre war bis 1926 keine der drei Personen verzeichnet. 

17 EM, BI. 4, 
18 Vgl. Berliner Adressbuch 1922 bzw, Adressbuch der Stadt Frankfurt 1920, 
19 Berliner Borscn-Zcitung 04,01.23, Nr. 5, 
20 Das Handbueh der deutsehen Aktiengesellschaften von 1924125 verzeiehnet noch zwei wei

terc klcinere Akticnbankcn. die sieh in Berlin mit Blick auf das "Ostgcsehafi" gcgrondet hat
ten: Die Russisch-Deutsche Bank fUr Handel und Industrie und die Russische Kaufmanns
bank, Auch die Russo-Europaische Industrie- und Handels-AG dlirfte - in ihrem kurzen Le
ben - ZUT FinanzieTUng der Handelsgeschafte beigetragen haben, war doch ihr Aufsichtsvor
sitzender (Werner von Bleichroder) Mitinhaber des Bankhauses S, BleiehriJdeT. 
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21 LAB Rep. 342-02, Nr. 3484 (llandelsregisterakte). 
22 Berliner Borsen-Zeitung 04.01.23. Die Sichel-Gruppe war ein schnell wachsender. mit der 

frankfurter familie Sichel verkniipfter Konzern, zu dem auch die genannte Westbank gehor
te. Zum Aufsichtsrat gchortc Ernst Sabcrsky. Vorstandsmitglied dcr Tclcphon-Fabrik AG, 
spater im Vorstand der C. Lorenz AG. 

23 V gl. Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften. J ahrgang 1921/22. 
24 Schon bald naeh Offnung der Russischen Staatsbank hatte die Bank fOr Handel und Indust

rie, zusammen mit ihrem Partner Nationalbank fOr Deutschland. mit der Staats bank Ge
schaftsvcrbindungcn angcknopft. V gl. Berliner Borscn-Courier, 1922, N r. 80. 

25 Die traditionell-liibsche Handelsgesellschaft Piehl und Fehling, aus der Thomas Mann in 
seinem Roman "Buddenbrooks" die Firma "Strunk und Hagestriim" maehle. wurde von Jo
hann Christoph fehling vertreten. 

26 Vgl. Handbuch dcr deutschcn Aktiengcscllschaftcn26 (1921/22). 
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Zentralbank AG: ein Berliner Hausfiir Provinzbankiers? 

Die Entstehung der vier "nordost-orientierten" Banken fiel in eine Zeit, in der die 
Struktur des Bankensektors sich unter zwei gegenlaufigen Tendenzen wandelte.! 
Zum einen schritt die Konzentration - wenn auch verlangsamt - voran. Kleinere 
Banken sahen kaum noch Chancen ftir eigenstandige Entwicklung und suchten ak
tiv die Obernahme, als Alternative zur Auflasung. Auf der anderen Seite laste die 
Inflation eine beispiellose Nachfragewelle aus; immer weitere Kreise der Bevalke
rung gingen angesichts der Geldentwertung Finanzgeschafte ein - zur Vemlagens
sicherung und auch Spekulation. Die Gro13banken, einerseits auf Quantitat, ande
rerseits auf Qualitat der Kunden achtend, vervielfachten die Kontenzahl, begegneten 
der stilrmischen Nachfrage aber auch mit Schalterschlie13ungen. Sie vergraBerten 
ihre Belegschaft, mit liberwiegend unerfahrenem Personal, und verloren gleichzei
tig Fachkrafte, die in den neu entstehenden Bankgeschaften Flihrungspositionen 
erhielten oder selbst deren Grlindung betrieben. Hunderte von Privatbanken schos
sen aus dem Boden, aber auch zahlreiche neue Aktienbanken boten ihre Dienste an. 
Rechtliche Eintrittsbarrieren lieBen sich umgehen, indem die GrUnder in den "Man
teI" einer - oft nur mehr formal - bestehenden Bank schlUpften. Das Beispiel del' 
Dissener Volksbank/Norddeutscher Bankverein passt in dieses Bild. Ober diesen 
Trend berichtete die Frunifurter Zeitung: "In neuerer Zeit mehren sich wieder die 
faile, in welchen kleinere Finanzinstitute von BankengrUndern als Sprungbrett fLir 
ihre Geschaftsplane genutzt werden [ ... J bildete sich die Deutsch-Nordische Han
delsbank in Berlin auf der rechtlichen Grundlage der Vorschussanstalt fLir Lud
wigslust.,,2 

Das Kraftzentrum des Wandels war der Finanzplatz Berlin, und dessen Wirkun
gen strahlten weit ins Reich hinaus. Kleinere Banken aus Provinzstadten hatten -
urn ihren Zugang zum Finanzmetropole zu wahren - schon seit langerem auf Ko
operation statt Markt gesetzt, indem sie mit einer Gro13bank zusammen arbeiteten. 
Der nachste Schritt - die Ubernahme - war damit eingeleitet; auf die Kooperation 
folgte die Einbindung in die Hierarchie des groBen Partners, der damit sein Filial
netz ausweitete und verdichtete.3 Die Gro13banken verstarkten somit ihre Prasenz 
drauBen im Lande und drangen noch tiefer in das Stammgebiet der bedeutenden 
Provinzbanken ein. Diese pflegten weiterhin ihre Zusammenarbeit mit den GroBen, 
waren aber - anders als ihre kleineren Konkurrenten - nicht bereit, ihre Selbstan
digkeit zu opfem. Diese Gefahr war unverkennbar; mehrere Provinzbankiers klag
ten, dass die GroBen ihnen den Zugang zum Finanzplatz Berlin erschwerten und 
damit die Kooperation in Richtung auf einseitige Abhangigkeit verzerrten. 

Die groBen Provinzbanken hatten im Kern zwei Maglichkeiten, auf diese Be
drohung strategisch zu reagieren: die Partnerrolle starken oder - al1ein oder ge
meinsam - eine Gegenposition aufbauen. Ein vielbeachtetes Beispiel gab die Mit
teldeutsche Privatbank AG in Magdeburg. Sie war vor allem in Mitteldeutschland 



86 Chancen in Berliner Banken? 

und Sachsen gut aufgestellt und unterhielt ein Netz von mehr als 100 Filialen. Tra
ditionell hatte sie eine Partnerschaft mit der Deutschen Bank gepflegt, von ihr auch 
ein Fusionsangebot erhalten, dieses aber abgelehnt. Obwohl sie auf Wahrung ihrer 
Unabhangigkeit groBten Wert legte, " ... war doch ihrerseits das Interesse am Zu
standekommen einer Fusion sehr groB. Es war namlich auf die Dauer unmoglich, 
eine Bank von Ihrem Umfang von der Provinz aus zu leiten." So urteilte ein Autor, 
der in seiner Dissertation den Konzentrationsprozess nach der Inflation beschrieb -
aus der Perspektive des Jahres 1928. In seine Darstellung schloss er auch die Erfah
rung ein, die zwischenzeitlich die Mitteldeutsche Privatbank mit beiden Optionen 
gemacht hatte. "Die Grtindung einer eigenen Filiale in Berlin wtirde aber bei dem 
damals herrschenden Gebaude- und Personalmangel mit erheblichen Schwierigkei
ten verbunden gewesen sein, ganz abgesehen davon, daB die Filiale [ ... ] mit einem 
enorm hohen Eigenkapital hatte ausgestattet werden mtissen.,,4 So ging diese Pro
vinzgroBbank schlieBlich doch den Weg der Fusion, allerdings mit dem Anspruch 
auf Paritat. Ihr Partner wurde nicht die Deutsche sondern die Commerz- und Dis
kontobank, die in den lahren zuvor mit einer Vielzahl von Aufkaufen an die Spit
zenstellung der Berliner GroBbanken heran gertickt war. Mit der Fusion konnte sie 
nun in deren Kreis eintreten, und sie zahlte ihrem Partner dafLir einen hohen Preis. 
Dieser drtickte sich auch im neuen Firmennamen aus: Commerz- und Privatbank 
AG.5 

Uber ein Beispiel fLir die zweite Option berichtete die Deutsche Allgemeine Zei
tung am 20. Dezember 1921: "Der scharfen Konzentrationsbewegung der Berliner 
GroBbanken in den letzten Jahren ist eine bemerkenswerte Gegenbewegung dreier 
Provinzbanken, und zwar jener Institute gefolgt, die der Disconto-Gesellschaft na
hestehen, sich aber dartiberhinaus v611iger Selbstandigkeit erfreuen. Gemeinsam 
teilen die Institute folgendes mit: Die Verwaltungen der Allgemeinen Deutschen 
Creditanstalt, Leipzig, des Banner Bankvereins Hinsberg, Fischer & Co. Barn1en 
und der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, Miinchen, haben beschlossen, 
neben den gemeinsamen freundschaftlichen Beziehungen, die sie zur Disconto
Gesellschaft unterhalten, auch untereinander eine engeres Freundschaftsverhaltnis 
herzustellen, um zu diesem Zwecke Aufsichtsratsstellen gegenseitig auszutauschen. 
[ ... ] Es ist bekannt, dass die Geschaftsleitungen der namhaften Provinzbankinstitute 
verschiedentlich andere Auffassungen in wichtigen Fragen gehabt haben, als die in 
wenigen K6pfen zentralisierten Leitungen der Berliner Mammutbanken. [ ... ] Es 
leuchtet ohne weiteres ein, dass die zusammengefasste Kraft dieser drei Unterneh
mungen ein erhebliches Gegengewicht gegen die scharfe Zentralisierung des iibri
gen Bankgewerbes in Berlin zu bilden in der Lage ist.,,6 Auch dieser Anspruch er
schien sieben Jahre spater in ganz anderem Licht: "Wenn diese Vereinigung, tiber 
deren Tatigkeit selbst die beteiligten Banken nie etwas geauBert haben, zielbewuBt 
ausgebaut worden ware, hatte sich zweifellos ein Bankenkomplex ergeben, der den 
alten GroBbanken an Kapitalkraft und Umfang gleichgekommen ware. Dieses ist 
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jedoch aus GrUnden, die nicht bekannt geworden sind, nicht geschehen. Wir kon
nen aus der Tatsache, daB man in der letztjahrigen G. V. noch nicht einmal an der 
gegenseitigen Aufsichtsratsvertretung konsequent festgehalten hat, schlieBen, daB 
jede der Banken wieder ihre eigenen Wege geht.,,7 

Dieser Exkurs in die Bankgeschichte der Nachkriegszeit soil he1fen, eine dritte 
Gegenbewegung in der Provinz einschatzen zu konnen, die sich 1923/24 vollzog. 
Die Akteure waren nicht Aktien-, sondem Privatbanken - mit Ausnahme eines In
stituts, das in dem Unterfangen eine zentrale Rolle erhalten soUte: Norddeutscher 
Bankverein AG. In der bankgeschichtlichen Literatur wurde dieser Versuch nur 
knapp kommentiert. 8 Dies, obwohl er von nicht weniger als zehn Provinzbanken 
getragen wurden, die zudem ihrem Projekt einen auffallig ambitiosen Namen ga
ben. Berliner FinanzbIatter berichteten davon im Dezember 1923. In diesem Mo
nat, kurz nach der Wahrungsumstellung, zeigte sich der Finanzplatz noch in voller 
Aktivitat. Depression oder gar Lahmung waren nicht zu erkennen, im Gegenteil: 
der Dezember 1923 und der Foigemonat brachten einen weiteren Hohepunkt in der 
GrUndung neuer Banken.9 

"Zentralbank in Berlin. Unter der FUhrung der Bankfirma Gottfried Herzfeld in 
Hannover hat sich eine Gruppe von etwa zehn bedeutenden Privatbankiers, darun
ter auch eine Frankfurter Firma, zusammengeschlossen zur Schaffung einer Zent
ralbank in Berlin, zu welchem Zwecke sie eine maBgebende Beteiligung an der 
Norddeutschen Bankverein A.-G. in Berlin nimmt ... ,,10 Der Norddeutsche Bank
verein hatte somit eine neue Bestimmung erhalten. Zur Erinnerung: Er war 1922 in 
den Mantel der Dissener Volksbank geschlUpft und anschlieBend zur Ubemahme 
des Nordischen Bankvereins geschritten. Dieser hatte seinen Eignem von 1919 bis 
1921 Dividenden von 12% zahlen konnen. 

Noch reicher war der Ertrag der neuen, "norddeutschen" Anteilscheine; die Alt
wie Neuaktionare erhielten 1923 Dividenden von 30%.11 Real betrachtet war dies 
jedoch - wegen der bereits galoppierenden Inflation - kaum noch ein Zuwachs, 
und im Folgejahr sank die AusschUttung auf Null. Zudem verI oren die bisherigen 
Anteilseigner zum lahresende 1922 ihre Mehrheit, im Zuge einer Kapitalerhohung 
auf 100 Millionen Mark. Die fast 90000 neuen Aktien Ubernahm ein Konsortium 
unter FUhrung eines Hamburger Bankhauses Willi Seligmann. 12 Dem Versuch der 
,,10 bedeutenden Privatbankiers", maBgeblichen Einfluss auf den Norddeutschen 
Bankverein zu gewinnen, war also - 12 Monate zuvor - ein ahnliches Manover ei
ner kleineren Gruppe voraus gegangen. 

Eine zweite Meldung, in der Zeitschrift Die Bank yom lanuar 1924, nannte wei
tere Namen: "Norddeutscher Bankverein, Berlin. Siehe Centralbank, Berlin. Als 
Vertreter der Provinzbankiers werden in den Aufsichtsrat gewahlt: Bankier Karl 
Herzfeld, Hannover als Vorsitzender, Hans Albert, Magdeburg, Paul Herzog, Ham
burg, Dr. Friedheim, Dresden, S. Weinberger, MUnchen, Rudolf Lismann, Frank
furt a. M., Erich Mayer, Hannover, Dr. Schomburgk, Leipzig, Louis Jacoby, Dort-
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mund und Prof. Dr. 1 aeckh, Berlin".13 Ftir den Insider war damit deutlich, dass aile 
wichtigeren Provinzstandorte in diesem Bankenkonsortium vertreten waren, mit 
einem gewissen Schwergewicht im Norden. Erganzend hief3 es: "Zehn bedeutende 
Provinzbankiers nehmen eine maf3gebende Beteiligung am Norddeutschen Bank
verein, Berlin, zwecks Schaffung der Centralbank, Berlin.,,14 

Dr. Karl Herzfeld: Was machte ihn zum vorrangigen Eignervertreter in dieser 
Schlussphase des Norddeutschen Bankvereins? Denkbar ist, dass das Bankhaus G. 
Herzfeld in Hannover - Karl war Sohn des Grtinders Gottfried - die 90000 neuen 
Aktien zu gtinstigen Bedingungen von dem erwahnten Konsortium tibemommen 
hatte, bereits mit der Absicht, eine Berliner Plattform fUr grof3ere Provinzbanken zu 
errichten. Herzfeld pflegte - mit tiber 20 Aufsichtsratsmandaten - vieWiltige Kon
takte zur mittelstandischen Industrie,15 und er spielte eine ftihrende Rolle im Ver
band Deutscher Privatbankiers. Dieser war im Mai 1920 gegrtindet worden, als ein 
Zusammenschluss von Personengesellschaften, die sich im etablierten Centralver
band des deutschen Banken- und Bankiergewerbes nicht mehr angemessen vertre
ten fUhlten. 16 Schon vor dem WeItkrieg hatte es Bestrebungen von Privatbanken 
gegeben, sowohl eine Standesorganisation als auch eine Zentralbank zu errichten. 
Ein Vorbild war die Societe Centrale des Banques de Province, die einer Gruppe 
franzosischer Provinzbankiers als Pariser Zentralstelle diente. 17 U nter den Hanno
veraner Privatbanken war das Haus Herzfeld die Nummer zwei, hinter der Firma 
Ephraim Meyer & Sohn, gegrtindet schon 1807, die von Erich Meyer im Konsorti
um vertreten wurde. Sie brachte langjahrige Kooperationselfahrung in die Runde 
ein. Schon Ende des 19. lahrhunderts hatte sie sich an die Norddeutsche Bank AG 
in Hamburg angelehnt und, nach deren Obemahme durch die Disconto-Gesell
schaft Berlin, die Zusammenarbeit mit dem nun ungleich grof3eren Partner fortge
setzt. 18 Erich Meyer war Aufsichtsratsvorsitzender bzw. Stellvertreter in grof3en 
Untemehmen dernorddeutschen Zement- und Nahrungsmittelindustrie, zudem Mit
glied in weiteren Aufsichtsraten. 19 

Zwei Mitglieder des Konsortiums kamen aus Sachsen: Das Dresdner Haus 
Bassenge & Fritzsche wurde durch seinen Mitinhaber Dr. Sally Friedheim vertre
ten, und die Leipziger Firma Meyer & Co. durch Dr. Wilhelm Schomburgk. Be
kannter waren letztere; die Meyer-Bank hatte eine mehr als hundertjahrige Ge
schichte, und ihr Mitinhaber trat nicht nur als Bankier sondem auch als vielseitiger 
SportIer hervor. Schomburgks grof3ter Erfolg auf diesem Terrain war die deutsche 
Fuf3ballmeisterschaft 1906, er sWrmte fUr den VfB Leipzig. In spateren lahren 
widmete er sich der Verbandsarbeit. Vergleichbare Rollen hatte er auch als Ban
kier: die Geschafte der Leipziger Bank ftihrte er zusammen mit seinem Schwager 
Dr. Max Meyer. Daneben betrieb er die Organisation von Verbandsinteressen - auf 
stadtischer, freistaatlicher und nicht zuletzt auch auf Reichsebene. So wurde er 
Mitbegrtinder des Privatbankierverbandes, ohne jedoch seine Kontakte zum Central
verband zu schadigen, fUr den er mit Stellungnahmen zu hochrangigen Themen 
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hervortrat. Mit seinen Verbindungen und standespolitischen Erfahrungen war 
Schomburgk - neben Herzfeld - eine Schliisseltigur im Konsortium.20 

Ein relativ junger Partner, 1911 gegriindet, war das Haus Amdts, Herzog und 
Co. aus Hamburg, durch Paul Herzog im Konsortium und im Aufsichtsrat des 
Norddeutschen Bankvereins vertreten. Bekannter war Louis Jacoby, Mitinhaber 
des Bankhauses Gebriider Stem in Dortmund und osterreichischer Konsu1. Nach
dem diese Bank ab 1880 mit Wertpapiergeschaften in der rheinisch-wesWilischen 
Industrie aufgestiegen war, dehnte sie ihre Tatigkeit auf die groBen Borsen aus und 
engagierte sich insbesondere im Bergbau wie auch in der Kohlen- und Kaliindust
rie.21 1924 war Louis Jacoby in nahezu 30 Aufsichtsraten sowie in 10 Grubenvor
standen von Bergwerksgesellschaften prasent.22 Sichard Weinberger war Bankier 
im Hause Herzog & Mayer in Miinchen mit sechs Aufsichtsratsmandaten, und 
Hans Albert vertrat die Magdeburger Friedrich Albert KG. Rudolf Lismann kam 
yom Finanzplatz Frankfurt als Mitinhaber des Hauses Gebriider Lismann; er war in 
zehn Aufsichtsraten Vorsitzender bzw. Mitglied.23 

Der einzige Nicht-Bankier im genannten Kreise - und im Aufsichtsrat des 
Norddeutschen Bank vereins - war Prof. Dr. Ernst Jaeckh. Schon damals, um 1924, 
zahlte er zu den bekanntesten deutschen Personlichkeiten im Schnittfeld von Poli
tik, Gesellschaftswissenschaften und Kultur. In der Kaiserzeit hatte er sich zum 
Orientkenner entwickelt und zur Profilierung der imperialistischen deutschen Ori
entpolitik beigetragen. Nach dem Kriege griindete er die Deutsche Liga fLir den 
VOlkerbund und 1920 die Deutsche Hochschule fur Politik, der er bis 1933 vor
stand; er war Publizist und erfolgreicher Buchautor. Politikberatend wirkte er als 
Mitglied der deutschen Delegationen in Versailles, Genua und Genf. 

Zudem hielt er Aufsichtsratsmandate: 1924 in vier Aktiengesellschaften der 
Medienbranche und im Norddeutschen Bankverein. Das Medien-Engagement war 
eine Konstante in seiner untemehmerischen Rolle; eine Ausnahme dagegen die 
Mitwirkung bei einer Bank. Die Erklarung liegt nicht auf der Hand. Zweifellos 
brachte sein Aufsichtsratsmandat dem Konsortium einen betrachtlichen Prestige
gewinn - aber was erhielt Jaeckh im Gegenzug? War er einer Schliisselfigur im 
Konsortium eng verbunden? Schaut man im Archiv-Bestand zur Politik-Hoch
schule in die Verzeichnisse von Vorstand, Kolleg, korrespondierenden Mitgliedem, 
Mitarbeitem der Zeitschriftfi'jr Politik und Dozenten, so finden sich zahlreiche be
kannte Namen,24 nicht aber Mitglieder des Konsortiums. Bemerkenswert ist allen
falls: Isaac Lewins Doktorvater Schulze-Gaevemitz, zu dem er auch als Bankier 
weiterhin Kontakt hielt, war - als Freund Friedrich Naumanns - an der Hochschule 
fLir Politik ein gefragter Dozent.25 

Zuruck zum Projekt der "Zentralbank": es hatte durchaus seine Starken. Getra
gen wurde es von zehn mittelgroBen Bankhausem, die aile wichtigen Finanzplatze 
in der Provinz vertraten, an ihren StandOlien iiberwiegend altbekannt waren und als 
gut aufgestellt galten. Zudem wurde es von Personlichkeiten gefdrdert, die poli-
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tisch gut vernetzt und im Durchsetzen von Standesinteressen erfahren waren. Den
noch, die Konstruktion erwies sich schnell als briichig. Die Bank kiindigte schon 
im Oktober 1924 das Scheitem an: "Norddeutscher Bankverein, Berlin: Das Unter
nehmen, dessen Aktienmehrheit sich in den Handen mehrerer bekannter Provinz
bankiers befindet, soli liquidiert werden." Das Folgeheft meldete den Vollzug: 
"Die Gen.-Versammlung des Instituts, dessen Aktienmehrheit 1923 von einem aus 
mehreren bekannten Provinzbankiers bestehenden Konsortium iibemommen wur
de, beschlieBt die Liquidation. Der nominelle Reingewinn betragt 51 101 Bill. Pm. 
[Papiermark, d.V.]. Die Aktionare diirften nichts mehr zu erwarten haben. Die auf 
das Institut iiberfUhrten Berliner Geschafte der Provinzbankiers sind seit einiger 
Zeit wieder deren friiheren GroBbankverbindungen zugeleitet worden.,,26 

Diese "Zentralbank" ist nach allem Anschein nie in das Berliner Handelsregister 
eingetragen worden. Ohnehin ware dieser Firmenname kaum durchzusetzen gewe
sen, denn seit 1923 war in Berlin schon eine Centralbank AG registriert, die sich 
vorher eines Firmenmantels aus der Provinz bedient hatte - wie auch der Nord
deutsche Bankverein. War dies die einzige Gemeinsamkeit? Keine weiteren Daten 
- so etwa die Namen in Vorstand und Aufsichtsrat - deuten daraufhin, dass die 
Centralbank AG in das Unterfangen des Konsortiums in irgendeiner Weise einbe
zogen war.27 

Bemerkenswert ist nur, dass sie zeitweise stark im "Ostgeschaft" engagiert war, 
mit Vertretungen in den baltischen Landern und in Polen?S Auffallig ist auch der 
Firmensitz am Pariser Platz 2; dort steht he ute (wieder) die Botschaft der USA. Ei
gentiimer des Grundstiicks und des darauf errichteten "Bllicher-Palais" war Willi
am M. Zimdin, der mit seinen Geschaftserfolgen in Immobilien und Finanzen, aber 
auch als Wohltater in die Unternehmensgeschichte eingegangen ist. Seinen viel
leicht groBten Coup landete er, als ihm 1930 der Verkauf des Grundstiicks neben 
dem Brandenburger Tor an die US-Regierung gelang?9 Er stammte aus Estland,30 
und die Ausrichtung der Central bank auf Nordost- und Osteuropa stand damit in 
unmittelbarem Zusammenhang. Denn wenn auch die Namen Landre und Lampe 
die Aushangeschilder der Centralbank waren, so diirfte Zimdin die SchlGsselfigur 
gewesen sein. In den 1etzten Iahren der Bank saB er auch dem Aufsichtsrat vor. 
Dass Lewin und Zimdin sich gekannt haben, ist kaum auszuschlieBen?l Sollte es 
den Plan gegeben haben, die Central bank in das Konsortium einzubeziehen und 
ihren Namen zu libertragen? 

Woran war das Konsortium gescheitert? Zum einen gab es exteme Faktoren, die 
unglinstige Rahmenbedingungen setzten. Der Banken-Centralverband dlirfte diesen 
Zusammenschluss wichtiger Mitglieder des Privatbankier-Verbandes als eine wei
tere Absetzbewegung missbilligt haben. Hinzu kamen Marktverschiebungen. Wa
ren die ersten Wochen nach der Wahrungsreform noch eine Phase leichten Geldes, 
so begann die staatliche Stabilisierungspolitik im Frlihjahr 1924 zu greifen, spates
tens mit Einfilhrung der Kreditbeschrankungen im April.32 Der Liquiditatsliber-
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schuss wurde durch eine llliquiditatskrise mit Kreditverknappung abgelOst - zum 
Nachteil der Kreditsuchenden, aber auch der Banken. Viele der "Uberschiissigen" 
wurden aus dem Markt gedrangt." In dieser Situation dUrfte flir manche Konsorti
almitglieder der eigene Oberlebenskampf wichtiger geworden sein als der strategi
sche Aufbau eines Verbunds. Erst im Herbst 1924 zeichnete sich eine Erleichte
rung ab - als der Norddeutsche Bankverein seine Auflosung bereits beschlossen 
hatte. 

Interne Schwachen des KonsOliiums diirften die Wirkung dieser auBeren Wid
rigkeiten noch verstarkt haben. Samtliche Mitglieder waren Familienfirmen; hin
langlich bekannt ist, dass solche Unternehmen traditionellen Typs keine idealen 
Kooperationspartner sind. Wenn auch im Firmeninteresse ein gewisser Autono
mieverzicht geboten sein mag, so stellt sich dieser aus Familiensicht oft genug als 
Schwachung dar. Die Bereitschaft, Entscheidungsmacht mit Dritten zu teilen, war 
somit unter den Konsortialmitgliedern schon systembedingt begrenzt.34 Einen 
Ausweg konnte die Einrichtung einer gemeinsamen Plattform in Form einer Kapi
talgesellschaft bieten. Diesen Versuch unternahm das Konsortium - und scheiterte. 
"Der Zusammenbruch dieser kartell- und syndikatartigen Organisation [ ... J zeigte 
nur, daB so etwas eben nicht geht.,,35 

In der Konsequenz dUrfte sich die Abhangigkeit von den Berliner Groi3banken 
noch verscharft haben, ohne dass sich daraus zwingend eine Verschmelzung er
gab.36 Obernommen oder aufgelOst wurden diese Banken erst in der NS-Zeit, in der 
sie - nun auch offen und diskriminierend - ganz iiberwiegend als "jiidische Ban
ken" eingestuft wurden. Nur Meyer & Co. Uberlebte, unter ihrem "arischen" Tnha
ber Schomburgk, der auch Geschaftsflihrer in einer weiteren "arisierten" Bank 
wurde. Die Firma Bassenge & Fritzsche ging in der Leipziger Allgemeinen Deut
schen Creditanstalt auf. Das Haus Ephraim Meyer & Sohn, seit seiner Krise 
1931/32 von der Dresdner Bank abhangig, wurde unter deren maBgeblicher Mit
wirkung ab 1933 aufgelOst. Aile weiteren Firmen wurden liquidiert, als letzte die 
Bank Lismann im Jahre 1941.'7 

Isaac Lewin: was blieb ihm nach dem Auflosungsbeschluss, wahrend der Ab
wicklung des Norddeutschen Bankvereins? Die Antwort lasst sich in nicht Bilan
zen lesen; die Jahresabschliisse flir 1924 und 1925 sind nicht mehr zu finden. Auf
schlussreich ist aber die Veranderung des Aufsichtsrats, die mit dem Liquidations
beschluss einherging. Den Vorsitz im neu gebildeten Trio hatte Karl Herzfeld aus 
Hannover, vermutlich hielt seine Bank noch die groi3te Beteiligung am Bankverein. 
Zudem war Herzfeld ein versierter Krisenmanager. Belegt ist, dass er sein eigenes 
Haus in diesen schwierigen Monaten Uber Wasser halten konnte. Zwar trat die 
Bank 1928 in Liquidation, aber Herzfeld gelang schon im Folgejahr eine erfolgrei
che ErsatzgrUndung.38 
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Vom Bankdirektor zum Bankier 

Das zweite Aufsichtsratsmitglied in der abzuwickelnden Bank - neben Herzfeld -
war Isaac Lewin. Die Rolle des Liquidators hatte er einem Prokuristen namens 
Driesen tiberlassen und war ins Kontrollgremium gewechselt. Vielleicht hatten 
Alteigner ihn dorthin berufen, oder er vertrat in dem Trio eigene Aktionarsinteres
sen. l Nahezu sicher ist, dass Isaac Lewin sein Engagement beim Norddeutschen 
Bankverein nicht mittellos beendete. Denn hatte er weder Kapital noch Kreditwtir
digkeit besessen, so ware es ihm kaum gelungen, im selben Jahr die angesehene 
Bank Lowenberg ihrer Grtinderfamilie abzukaufen. 

Die Bank G. Lowenberg & Co. 

Lewin wechselte also in eine Privatbank; deren Vorgeschichte sei hier kurz erzahlt. 
Gegrlindet hatte sie ein Gustav Lowenberg, 1824 in Schwedt als Sohn eines 
Schnittwarenhandlers geboren. Vom Handlungsdiener entwickelte er sich zum Ta
bakhandler "en gro s" , als solcher erstmals im Berliner Adressbuch von 1849 ge
nannt. Flinf Jahre spater war er als GroJ3handler von Metall, Kohle und anderen 
Bergwerksprodukten eingetragen und im Jahre 1865 als "Banquier". Auch war er 
nun Eigentlimer des Hauses in der Spandauer Vorstadt, in dem er sein Geschaft be
trieb. Dieses hatte einen durchaus typischen Weg genommen: mit dem Wechsel 
von Naturalprodukten zu lndustrierohstoffen und mit der allmahlichen Verlagerung 
seiner Agentur- und Kommissionstatigkeit yom Warenhandel aufFinanzgeschafte.2 

Gustav Lowenberg besaJ3 nun "ein Bankgeschaft, das schnell Ansehen erlangte", 
und er war "bei all seinen geschaftlichen Ertolgen bescheiden in seinem Auftritte." 
In seiner Btirgerrolle stand er "fast ftinfzig Jahre im Ehrendienst der Jlidischen 
Gemeinde Berlins und der die Interessen des religiOs konservativ gerichteten Ju
dentums vertretenden Institute und Vereine der liidischen Gemeinde.,,3 Sein Tod 
im Herbst 1904 wurde in der Vossischen Zeitung angezeigt, von seiner Familie und 
von Mitarbeitern seiner Firmen.4 Letztere gedachten damit ihres "Seniorchefs". 
Zwei seiner Sohne waren zu "luniorchefs" und Nachfolgern heran gewachsen. Von 
ihnen war Dr. Alfred Lowenberg, geboren 1852, nach allem Anschein erfolgreicher 
als sein jlingerer Bruder und Kompagnon Oskar. Alfred wurde 1907 zum Kommer
zienrat ernannt, auf Grundlage einer Eingabe, die dem Bank- und Kommissionsge
schaft "an der Borse vorztigliches Ansehen" bescheinigte. "Sie hat eine alte, treue 
Kundschaft, unterhait vielfache Beziehungen zur Industrie und wird gelegentlich 
von anderen Privatbankiers beauftragt."s Alfred Lowenbergs Vermogen wurde in 
dem Gesuch auf2,8 Millionen beziffert, sein lahreseinkommen auf 150000 und die 
Jahresmiete seiner 11-Zimmer-Wohnung auf 5000 Mark.6 Aufgezahlt wurden zu-
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dem zahlreiche Ehrenamter in Borse,7 Kaufmannschaft und Handelskammer sowie 
seine Beitrage in Wohltatigkeitsvereinen. Politisch sei er einwandfrei, wenn er 
auch fortschrittlich gewahlt habe. Unter seinen Nachsten gebe es zwei angesehene 
Kaufleute. 8 

Damit war die dritte - und letzte - Bankier-Generation des Hauses Lowenberg 
angesprochen. Die BrUder Alfred und Oskar verstarben in den beiden Nachkriegs
jahren. Die Vossische 7.eitung ehrte Alfred, "den Inhaber des hiesigen angesehenen 
Bankhauses" mit einem Nachruf: "Die kaufmannische Welt Berlins verliert in Alf
red Lowenberg einen ihrer besten Vertreter, eine ihrer besonders sympathischen 
Gestaiten.,,9 Neue Eigentiimer der Bank wurden Alfreds Witwe Bertha und - mit 
23 Jahren - ihr Sohn Kurt. Hinzu kam ein dritter Kompagnon (Paul Knopf), er wird 
der eigentliche Erfahrungs- und Kompetenztrager in dem Trio gewesen sein. Im 
Personal zeigten sich in der Inflationszeit die Ublichen Fluktuationen. Kurzzeitig 
gehorte zur Belegschaft auch ein Angestellter Willy BruB, eine der vielen schil
lernden Figuren in den Finanzgeschichten der "Wilden Zwanziger". Er suchte sein 
GlUck in der Selbstandigkeit, grUndete eine Bank und steuerte sie in die Marktni
sche "echtdeutscher" Geldanlage. Als Kundengruppe wahlte er "yolkisch gesinnte" 
Spekulanten, die sich nicht mit "Iandfremden und volksverderbenden" Finanz
dienstleistern einlassen woHten. BruB stieg steil auf und stiirzte tief. Die Bank 
brach 1924 zusammen, und das Amtsgericht Charlottenburg verurteilte ihn wegen 
Untreue, Unterschlagung und Betrug. Dies geschah im Februar 1929, fast zeit
gleich mit dem "Krach" des Hauses Lowenberg & Co., dem BruB vor seinen 
,Grilnderjahren' gedient hatte. 1o 

Witwe und Sohn Lowenberg, der Kompagnon Knopf und ihre vier Prokuristen 
waren bis 1925 im Handelsregister verzeichnet. Die Vossische Zeitung meldete im 
Dezember: "Auf Grund freundschaftlicher Vereinbarung ist der bisherige Mitinha
ber der Fa. G. Lowenberg & Co. Kurt Loewenberg aus der Firma ausgetreten."ll 
Die Handelsregisterakte ist vernichtet; sie kann also nicht helfen, die Hintergrilnde 
des EigentUmerwechsels auszuleuchten und den "freundschaftlichen" Charakter zu 
bestatigen. Bekannt ist nur, dass die Inhaber "neue Beteiligte aufgenommen (hat
ten), zu denen [ ... ] Dr. Lewin gehorte".12 Kurt und Bertha Lowenberg wohnten zum 
Zeitpunkt der Volkszahlung 1939 noch gemeinsam am Kurflirstendamm; er emig
rierte kurz darauf nach England. 13 Die HandelsregisterverOffentlichung von 1926 
spiegelt schon den vollstandigen Eigentiimerwechsel: Ais Bankinhaber ist nunmehr 
Dr. Isaac Lewin eingetragen, mit unverandertem Firmennamen und derselben, re
prasentativen Firmenadresse: Unter den Linden Nr. 42. 

Unter Lewins Regie arbeitete die Lowenberg-Bank zunachst unauffallig, in 
Presse- und Branchenmedien blieb sie unbeachtet. Ais Familienunternehmen hatte 
sie ihre Tradition gepflegt und einen ausgezeichneten Ruf genossen, aHerdings mit 
Eintrilbungen in den lahren vor dem Verkauf. 14 In der Rangliste der ca. 400 Berli
ner Privatbanken dUrfte sie nach der Dbernahme noch einen Platz zwischen 30 und 
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40 eingenommen haben. 15 Lewin war einziger registrierter Inhaber, und neben ihm 
waren zwei Prokuristen zeichnungsberechtigt. Der eine war Dr. Fritz Driesen, 
schon als Prokurist und Liquidator des Norddeutschen Bankvereins erwahnt. Sein 
Kollege war Leonhard Rappeport; er konnte zudem stiller Teilhaber gewesen sein, 
offizieller Mitinhaber wurde er nicht. Diese Rolle libemahm Mitte 1927 ein junger, 
promovierter Volkswil1, dem vermutlich sein Vater - ein Fabrikant - die Kapital
einlage ermoglicht hatte. Schon nach einem Jahr schied er wieder aus. Die Han
delsregister-VerOffentlichung von 1929 nennt Lewin wieder als Alleininhaber, zu
sammen mit dem Prokuristen Rappeport und drei Ko-Prokuristen: Fritz Driesen, 
Ewald Montag, James Moses. 

Flinf statt vorher drei Zeichnungsberechtigte: auf den ersten Blick ein Ausweis 
von Prosperitat und untemehmerischem Optimismus. AHem Anschein nach hatte 
Isaac Lewin die traditionsreiche Bank erfolgreich libemommen und den frliheren 
Ruf wiederhergestellt. Auch sein eigener Name hatte an Gewicht gewonnen und 
war befreit von der Belastung, an der Grlindung zweifelhafter Finanzinstitute in 
den frlihen Zwanzigem mitgewirkt zu haben. Das Scheitem des Zentralbank
Manovers mochte ihm nachhangen, andererseits war es ein mutiger Versuch gewe
sen, gegen die GroBbanken anzutreten und den Niedergang mittelgroBer Provinz
banken aufzuhalten. AHerdings konnte es in der Branche Gerede liber einen frlihe
ren Fehltritt Lewins gegeben haben. Darliber schrieb - rlickblickend - die Rote 
Fahne: "Er war frliher fLir das Bankhaus Schwarz, Goldschmidt & Co. tatig; seine 
groBen Wechselschulden bei ihr sind heute noch nicht beglichen.,,16 Dieses Haus, 
erst 1909 gegrlindet, stieB nach dem Kriege mit au Berst erfolgreichen Borsenge
schaften in die Spitzengruppe der Privatbanken vor, strauchelte aber in der Ban
kenkrise und wurde 1932 von E. 1. Meyer libemommen. Moglicherweise war der 
Bankier Lewin fLir "Schwagold" als Geschaftspartner "tatig" geworden; zum Lei
tungskreis dieser Bank hat er laut Handelsregister nie gehort. Dort ist allerdings ein 
Prokurist Carl Lewin verzeichnet. Eine Verwechslung? 

Dann ware die Wahrnehmung der Rechte Dritter dem dritten Aufsichtsratsmitglied zugefal
len. Dies war Julian Jacohsohn. der hereils erwahnle Rechtsanwalt und Notar aus Berlin. 

2 Vgl. Jacob Jacobson: Die Judenbiirgerbiicher der Stadt Berlin 1809-1851. Berlin 1962, 
S.515. 

3 Ebd.,S.516. 
4 Vgl. Vossische 7eitung 13.10.04, Nr. 481. 
5 LAB A Pr. Br. Rep. 030, Nr. 11591. 
6 Dies war der Stand von 1907; noch deutlich hOher wurde er 1912 eingestuft: mit einem Ver

mogen von 4,8 Millionen und einem Einkommen von 0,3 Millionen, ehenso wie sein Bruder 
und Mitinhaber Oskar. Vgl. Rudolf Martin (Hg.): lahrbuch des Verm6gens und Einkommens 
im K6nigreich PreuJlen 1912-1913, Berlin 1913. 

7 Er war Vorstandsmitglied. 
8 Ygl. LAB A Pr.13r. Rep. 030, Nr. 11591. 
9 Vossische 7eitung 30.04.1922, Nr. 221. 
10 Vossischc Zcitllng 27.02.1929, Nr. 98. Autor dicscs Artikcls ober .. Dic cchtdclltschc Bank" 

war der Feuilletonredakteur Moritz Goldstein, alias ,Jnqllit'·. 
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11 Vossische Zeitung 18.12.25, NT. 598. 
12 Frankfurter Zeitung 23.01.29, NT. 60. 
13 Erganzungskarten der Volksziihlung vom 17.05.1939. BA R 15.09 Reichssippenamt. 
14 Vgl. Berliner BOrsen-Courier, NT. 37, 23.01.29. 
15 Auswertung Deutsches Bankier-Buch, Berlin 1924, durch den Verfasser: GrOBe nach Lahl 

deT Gesellschafter und Prokuristen. 
16 Rote Fahne 29.01.29, Nr. 24. 
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Option en und Konkurrenten im deutschen Ostgeschiift 

Welche Geschaftsfelder wollte Isaac Lewin mit der Lowenberg-Bank bearbeiten? 
Blickt man auf seine Anfange im Finanzzentrum Berlin zurUck, so war die Vermo
gensverwaltung filr russische Emigranten die eine, die Finanzierung von AuBen
handelsgeschaften mit Nordost- und Osteuropa die zweite Saule. Wie tragfahig 
letztere war, ist bislang offen geblieben. Es gab Hinweise auf eigene Finanz
Aktivitaten im Flachsimport und auf die Bestrebungen zweier gleichartiger Ban
ken, in das erwartete Geschaft mit der UdSSR und den "Randstaaten" einzusteigen. 
Erwahnt wurde auch die einschlagige Centralbank AG, zusammen mit der spekula
tiven Uberlegung, ob das Konsortium diese Bank mitsamt Firmennamen vielleicht 
vereinnahmen wollte. 

Wie hatten sich die Finanz- und Handelsbeziehungen mit Russland zwischen
zeitlich entwicke1t? Mit welcher Strategie und welch em Einsatz hatten sich die 
deutschen GroI3banken beteiligt? Und welche Erfahrungen hatten mittelgroI3e Ban
ken, darunter die beiden Hauser mit nordisch klingenden Namen gemacht? Sie 
zahlten zu den (Uberlegenen) Rivalen der Lowenberg-Bank. Konnten sie sich gegen 
die GroBen durchsetzen, erfolgreich Kooperationschancen und Nischen entwi
ckeln? War das Russland-Geschaft fUr sie zuganglich, tragfahig und gewinnbrin
gend? Und wenn nicht filr sie, wie dann filr Lewins Bank? 

Die letzte Frage ist schnell beantwortet: Das deutsche Ostgeschaft blieb hinter 
den Erwartungen zurUck, und die beiden "nordischen Banken" erwiesen sich als zu 
klein. Die Nordische Bank flir Handel und Industrie erfuhr mehrere Kapitalerho
hungen wie auch Aktionarswechsel und vollzog schliel3lich 1927 einen strukturel
len Wandel: Sie Ubernahm die Deutsch-Nordische Handelsbank, die nahezu zeit
gleich mit ihr gestartet war, und nannte sich fortan Nordische Bank AG. Schon ein 
Jahr spater wurde sie auf die Internationale Handelsbank (Berlin) verschmolzen, 
indem sie dort ihr Grundkapital von 4 Millionen Reichsmark einbrachte. BegrUndet 
wurden beide Schritte mit der geringen BetriebsgroI3e, die - im Vergleich zu den 
GroBbanken - zu erheblichen Kostennachteilen geftlhrt hatten.! 

Dabei hatten beide Banken bei ihrer Griindung einen durchaus soliden Kapital
sockel erhalten; denn es gab - wie angedeutet - starke Trager. Zu ihnen zahlte in 
der Deutsch-Nordischen Handelsbank der Frankfurter Sichel-Konzern ebenso wie 
der Konsul Leo Wainstein. Er stammte aus der Ukraine, heiratete eine Schwedin 
und zog nach Finnland. Als er sich 1921, mit 38 Jahren, in die Handelsbank ein
kaufte, bezahlte er mit Aktienpaketen einer schwedischen und einer britischen Ge
sellschaft, die beide - nach ihrem Firmennamen - im "nordasiatischen" Raum aktiv 
waren. Zudem war er doppelter Fabrikbesitzer, in Turku und Helsinki.2 

Wichtiger noch war ein weiterer Gesellschafter: die Ullstein AG. Sie dUrfte ein 
recht spezielles Interesse mit dieser Bank verbunden haben; denn mit ihr zogen 
Partner ein, mit denen sie ein Jahr zuvor die Siowo Verlagsgesellschaft m.b.H. 
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(Danzig) ins Leben gerufen hatte. 1923 folgte die Griindung der Siowo-Verlag AG 
in Berlin.3 Zweck dieses Untemehmen war, laut Handelsregister, der Betrieb "von 
Verlagsgesellschaften aller Art, insbesondere der Druck und Verlag von Biichem 
und anderen Druckschriften vorwiegend des russischen Sprachgebiets, die Beteili
gung an Untemehmen des gleichen oder eines ahnlichen Geschaftszweiges und der 
Abschluss von Interessengemeinschaften.,,4 

Eine solche Beteiligung erwarb Ullstein - vielleicht auch Slowo - schon im No
vember 1921 bei der Deutsch-Nordischen Handelsbank; vem1Utlich sahen sie in ihr 
einen willkommenen Finanzier flir das Russland-Geschaft. In den Aufsichtsrat trat 
der UHstein-Direktor Georg Gravenstein ebenso ein wie kurz darauf Dr. Joseph 
Hessen (1. W. Gessen) und spater der Ex-Bankier Prof. August Kaminka.5 Beide 
Personen sind dem Leser bekannt, nicht zuletzt als Herausgeber der Zeitung Ru! '. 
Dass Gessen in dieser Bank mitwirkte, die - wie oben zitiert - "in erster Linie das 
Geschaft zwischen Deutschland, Russland und den Randstaaten pflegen" woHte, 
mag verwundem, harte er doch im Jahr zuvor in einem Zeitungsinterview die Be
reitschaft Deutschlands zu einem Warenaustausch mit Sowjetrussland scharf kriti
siert.6 Bekanntlich glaubte er an ein Russland-Geschaft - nach Zusammenbruch des 
Bolschewismus. 

Die Slowo-Verlagsgesellschaft veri or schon ab 1923 an Dynamik, und die in 
Berlin gegriindete AG erlosch 1927. Gessen und Kaminka wurden - nach der er
wahnten Verschmelzung - nicht in den Aufsichtsrat der Nordischen Bank iiber
nommen.7 Die Ullstein AG blieb dennoch prasent, wahrend die russische Seite nur 
noch mit einer Person, dem Vorsitzenden Dr. Alschitz, vertreten war. Als es dann 
zur Fusion mit der Intemationalen Handelsbank kam, zog der russische Partner sich 
vollstandig zuriick, ebenso wie die Danat-Bank. Ullstein AG und Wainstein behiel
ten ihre Platze; auffallig ist, dass neben den Mannem der Wirtschaft nun vier poli
tische Amtstrager saBen.8 

Das Russlandgeschaft hatte jetzt politische Koordinaten. Die deutsche AuBenpo
litik gegeniiber der Sowjetunion hatte sich herausgebildet, und die gesamtwirt
schaftliche Bedeutung der deutsch-russischen Wilischaftsbeziehungen war hervor
getreten.9 Enge Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Staaten hatten Tradition, 1 0 

und da Handel wie Kapitalverkehr im Kriege fast vollstandig zusammengebrochen 
waren, versprach schon ein Zuriickftihren auf das Vorkriegsniveau kraftige Wachs
tumsimpulse. 11 Dies galt fLir die deutschen Banken, vor aHem aber flir die Industrie, 
die nach Kriegsende unverandert leistungsfahig und zudem kaum ausgelastet war. 
Hinzu kam, dass das revolutionare Russland seinen beispiellosen Entwicklungs
sprung plante, unter Nutzung der technisch-okonomischen KapaziHiten des Wes
tens. Diese Strategie hatte Lenin vorgegeben: "Sozialismus ist undenkbar ohne 
groBkapitalistische Technik, die nach dem letzten Wort modemster Wissenschaft 
aufgebaut ist.,,12 Der deutsche Maschinenbau, zusammen mit der Elektrotechnik, 
konnte hierfLir die Tndustrieanlagen und Tnfrastukturbausteine liefem sowie das er-
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forderliche Wissen vermitteln. Zu dieser wirtschaftspolitischen kam noch eine au-
13enpolitische Komplementaritat. Beide Staaten galten nach dem Krieg als Ausge
grenzte - Deutschland unter dem Zwang der Versailler Vertrage und Russland als 
verkorpertes Gespenst des Bolschewismus. 

Dem beiderseitigen Synergiegewinn standen allerdings zwei strukturelle Be
schrankungen entgegen. Zum einen litten beide Lander an Kapitalknappheit und 
Zahlungsbilanzschwache. Das Modell, nach dem ein reiches, wachstumsschwaches 
Land ein anderes - arm, aber mit hohem Entwicklungspotential - durch Kapitalex
porte in Schwung bringt und dadurch selbst neue Impulse erhalt, war damit auf 
Nachkriegsdeutschland und -russland nicht anwendbar. Zudem wollte Russland 
den Sozialismus aufbauen und den Kapitalismus uberwinden, der Privatwirtschaft 
also nur soviel Raum geben, wie vorubergehend, mit Blick auf das gesellschaftspo
litische Ziel, zu rechtfertigen war. Dies verlangte, dass der Staat den Au13enhandel 
lenkte oder sogar vollstandig in seine Hand nahm, dabei auch dessen Finanzierung 
regulierte oder selbst betrieb und flir die Tatigkeit auslandischer Unternehmen in 
Russland allen falls enge Spielraume bot. 

Fur den Kooperationspartner Deutschland waren dies unwillkommen harte Be
dingungen. Mit Zielen und Moglichkeiten der Unternehmen waren sie schwer zu 
vereinbaren, und auf staatlicher Seite stellten sich Fragen nach ordnungspolitischer 
Vertretbarkeit und finanzieller wie administrativer Machbarkeit. Aber die Interes
sen uberwogen die Bedenken, auf au13enpolitischer, wirtschaftspolitischer und Un
ternehmensebene. Trotz aller systemischen Widerspruche entfaltete sich eine inten
sive wirtschaftliche Zusammenarbeit, gefcirdert durch Kompromisse und flexible 
Instrumentenwahl auf beiden Seiten. Das Russland-Geschaft sprang an, mit Gro13-
untemehmen als Treibem. Mittlere Firmen zogen mit, im Finanzsektor, aber vor 
allem in der Industrie. 

Die Plattform flir diesen Neuaufbau der Wirtschaftsbeziehungen bildeten die 
zwischenstaatlichen Abkommen, die mit der Neuen Okonomischen Politik in den 
Sowjetrepubliken im Einklang standen. n Der Vertrag von Rapallo, vor allem mit 
au13enpolitischem Bezug geschlossen, stie13 mit der Meistbegfinstigungsklausel auch 
die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit an, die im Rechts- und Wirtschaftsver
trag von 1925 ihren rechtlichen Rahmen fand. 14 Der Handel expandierte; Deutsch
land konnte seine Ausfuhren von 250 Millionen in 1925 auf fiber 400 Millionen 
Reichsmark in 1928 steigem und wurde wieder - wie vor dem Kriege - zu Russ
lands wichtigstem Handelspartner. 

Allerdings erreichte der Guteraustausch bei weitem nicht das Vorkriegsniveau. 
Der Anteil an den deutschen Gesamtausfuhren beschrankte sich auf 2 bis 3%,15 lag 
in Kernbereichen der deutschen Industrie allerdings deutlich hoher. 16 In naturge
ma13 engem Rahmen bewegten sich die Direktinvestitionen deutscher Firmen in 
Russland. "Wir wollen auslandisches Kapital, aber keine ausliindischen Kapitalis
ten" war ein wirtschaftspolitischer Grundsatz des Sowjetstaates. 17 Die russische 
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Regierung vergab nur wenige Konzessionen, und auch die Zahl der gemischten 
Gesellschaften - wie die Deutsch-Russische Handels-AG - hielt sich in engen 
Grenzen. In der russischen Industrie erreichten die 50 bis 60 Konzessionsbetriebe 
kaum 1 % der landesweiten Produktion, zu erkUiren damit, dass die russische Regie
rung beim Erwerb der "groBkapitalistischen Technik" auf Anlagenimporte, zuneh
mend aber auch auf Technologietransfer setzte. Auch auf diesem Feld wurde 
Deutschland -neben den USA - zum wichtigsten russischen Partner. 18 

Die Erwartungen der deutschen Banken an die Finanzierung des Russland
Geschafts waren hochgesteckt, erfUllten sich aber nur eingeschrankt und verzogert. 
Die Einrichtungen der russischen Seite tatigten ihre Einkaufe anfangs mit kurzfris
tiger Wechselfinanzierung oder gegen bar. 19 Der Ubergang zu mittel- und langfris
tiger Finanzierung erfolgte erst mit Herausbildung einer Unternehmenskooperation 
auf deutscher Seite, verbunden mit nachhaltiger staatlicher Unterstlitzung. Ein 
Hauptziel der deutschen Wirtschaft war die Schwachung des sowjetischen AuBen
handelsmonopols. Sie hatte versucht, dessen Abschaffung oder Beschrankung zum 
Gegenstand der Handelsvertrags-Verhandlungen zu machen und war gescheitert. 
Nun versuchte sie es - nach Anfangen im Deutsch-Russischen Ausschuss20 - mit 
verstarkter Selbsthilfe, durch organisierte Zusammenarbeit der exportierenden in
dustrie unter Einschluss der Banken. Der erste, noch regional begrenzte Versuch 
war die Deutsche Industrie-Vereinigung fLir den Osten, auf den schon bald die we
sentlich breiter angelegte Bildung einer Interessengruppe folgte. Auf Anregung der 
Deutschen Bank verbanden sich groBe deutsche Unternehmen, vor aHem aus der 
Schwer- und Elektroindustrie, 1925 zur Ausfuhrvereinigung Ost GmbH. Die Deut
sche Bank - ihr folgten weitere - richtete einen Kreditrahmen ein, den die Mitglie
der der Ausfuhrvereinigung zur Diskontierung der Wechsel nutzten, die sie fUr ihre 
Lieferungen nach Russland erhielten?l 

Auch bei den folgenden Schritten war die Deutsche Bank federfUhrend. 22 Sie 
gewahrte der Staatsbank der UdSSR 1925 einen groBeren Kredit, den diese zur Be
zahlung deutscher Tndustriegtiter nutzte, entweder direkt oder tiber die Garantie
und Kreditbank fUr den Osten.23 Damit waren drei Viertel der Rechnungssumme 
abgedeckt, das letzte Viertel mussten die Lieferfirmen selbst finanzieren. Wahrend 
dieser Kreditrahmen noch mittelfristig angelegt war, bereitete eine 1926 einge
raumte Ausfallbtirgschaft den Boden fUr eine auch langerfristige Finanzierung rus
sischer Tndustriegilter-Tmporte aus Deutschland?4 

Voraussetzung fUr eine geordnete Nutzung der Kreditbtirgschaft war die Bil
dung eines Konsortiums von deutschen Banken, die sich in diese organisierte Fi
nanzierung deutscher Exporte nach Russland einbringen wollten. KonsortialfUhrer 
war die Deutsche Bank, die auch in der technischen Abwicklung eine zentrale Rol
le tibernahm. Exporteure konnten nun an das Konsortium den Antrag stell en, die 
ihnen fUr das Liefergeschaft angebotenen "Russen-W echsel" zu diskontieren, ihnen 
also den Rechnungsbetrag mit gewissem Abschlag auszuzahlen. Jedes Mitglied im 
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Konsortium hatte sich verpflichtet, eine bestimmte Quote dieser Wechsel zu liber
nehmen; sie lauteten in amerikanischer, britischer oder niederlandischer Wahrung 
und hatten eine Laufzeit von zwei bis vier Jahren.25 Die Konstruktion erwies sich 
als funktionsfahig und forderlich; insgesamt kam es zur Bildung von zwolf solcher 
Konsortien unter Leitung der Deutschen Bank. 

Welche deutschen Banken fanden Zugang zu diesem Kernkreis von Finanziers 
fur das Russland-Geschaft? Insgesamt waren es im ersten Konsortium 27 Institute, 
zu denen selbstverstandlich die ftinf GroBen in Berlin gehorten: Deutsche Bank, 
Dresdner Bank, Commerz- und Privatbank, Danat-Bank und Disconto-Gesellschaft. 
Hinzu kamen staatseigene Banken auf Ebene des Reichs und einzelner Lander: die 
Reichs-Kredit-Gesellschaft, die Landesbankenzentrale, die PreuBische Seehandlung 
sowie die Bayerische, Braunschweigische, Sachsische und Thiiringische Staats bank. 
Als regionale GroB- bzw. Mittelbanken waren u.a. die Bayerische Hypotheken- und 
Wechselbank, die Bayerische Vereinsbank, der zur Deutschen Bank gehorende A. 
Schaaffhausen'scher Bankverein und die Allgemeine Deutsche Creditanstalt aus 
Leipzig vertreten. Unter den Privatbanken war Mendelssohn & Co. diejenige mit 
der langsten Russland-Erfahrung; aus Berlin kamen noch Hardy & Co. sowie J. 
Dreyfus & Co. hinzu. Zur ersten Garde der deutschen Privatbanken gehorten auch 
die weiteren Konsortialmitglieder, so M. M. Warburg & Co. in Hamburg, Simon 
Hirschland in Essen und Sal. Oppenheim jr. & Cie. in Koln. 26 Die Bilanzsumme in 
dieser "bel etage" des deutschen Privatbankwesens lag in zwei- bis dreistelliger 
Millionenhohe. 

Vgl. zur Nordischen Bank fUr Handel und Industrie die Handelsregisterakte (LAB A Rep. 
342-02, NT. 7769) und die Gesehaftsheriehle von 1922 his 1927 (BA R 907 NT. 5194). In 
letzteren wird formelhaft stets betont, dass die Bank an der ihT gesetzten Spezialaufgabe -
Pflcge des "Gesehafts mil dem Osten" - .. treu" festhalte, wcnn aueh diesc Beziehungen 
"keine gleichl11a13ige Lntwicklung" zeige. Lrwahnt werden Beziehungen zu baltischen Lan
dern und Polen. nicht Zll Russland. 

2 Von 1943-1949 stand er der JOdischen Gel11einde in Helsinki vor. lOr starb 1978. Vgl. 
http://www.amitys.com/phdGedViewe/individual.php~pid=18200&ged=Gedcom.ged; 

07.02.2011. 
3 Vgl. Gottfried Kratz: Der Berliner russische Verlag Siowo. aus: Archiv fOr Geschichte des 

Buchwcscns, Bd. 64. Berlin 2009, S 193-205. hier S. 198 f. 
4 Gottfried Kratz: Russische VerI age llnd Druckereien in Berlin 1918-1941. alls: K. Schlagel: 

Chronik (Online-Fassung), Eintrag zu Vcrlag NT. 211. 
5 Vgl. LAB Rep. 342-02. Nr. 3484. BI. 41 (Handelsregisterakte der Nordischen Handelsbank). 
6 Vgl. Berliner Tageblatt, 11.02.1920. NT. 42. 
7 Ullstein wurde nurl11ehr von Gravenstein vertreten. Vorher schon waren Simson und fischer 

ausgeschieden. als sich 1922 die Rank fOr Handel und lndustrie mit der Nationalhank fOr 
Deutschland verhand. Die dal11il enlstandene .. Danat-Bank·' entsandle die Verlreler Paenson 
llnd Goldberg. Vgl. Der Russische Okonol11ist. NT. 1 (Ok!. 1922), S. I. 

S Darunter friedrich-Wilhelm von Loebell, frLiherer Preu13ischer Innenl11inister llnd Erich 
Koch-Weser, ii-Oherer Reichsinnenl11inister. 1937 wurde das Unternehmen umiirl11iert in 
Grundbesitz- und Handels-KGaA. V gl. Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften, l11eh
rere J ahrgange. 
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9 Vgl. Manfred Poh!: Geschaft und Politik. Deutsch - russisch/sowjetische Wirtschaftsbezie
hungen 1850-1988. Mainz 1988. S. 66 f. 

10 Von 1893 bis 1913 lag der Anteil der Importe an den deutsehen Gesamteinfuhren dureh
sehnittlieh bci 13%, dcr cntsprcehcndc Antcil an dcn Gcsamtausfuhrcn bei 8%. Noeh wc
sentlich gr6Bere Bedeutung hatten die bilateralen Handelsbeziehungen - und die Kapital
transfers - fUr Russland. Vgl. JUrgen Kuczynski, Grete Wittkowski: Die deutsch-russischen 
Handelsbeziehungen in den letzten 150 Jahren, Berlin 1947, S. 32 f. 

11 Die russische Einfuhr aus Deutschland sank von 1,4 Mrd. Rubel (1913) aufpraktisch Null 
(1920), dassel be geschah mit den Ausfuhren von 1,5 Mrd. Rubel (1913). Ebd., S. 44. 

12 Zitiert naeh M. Poh!: Gesehiift und Politik. S 70. 
13 Vgl. Ernst Fuekner: Russlands Neue Wirtsehaftspolitik, Berlin 1922, S. 6 f. Die Sehrift er

sehien in der Reihe: Osteuropa-Institut in 13reslau, Vortrage und Aufsatze, I. Abt.: Recht und 
Wirtschaft, Heft 5. Sic cntstand aus cinem Vorlesungszyklus am OEI im Sommcr 1922. 

14 Dieser bestand u.a. aus dem Niederlassungsabkommen, dem Wirtsehaftsabkommen, den 
Verkehrsabkommen und dem Abkommen tiber gewerblichen Rechtssehutz. Vgl. Julius 
Burckhardt: Der deutsch-russische Rechts- und Wirtschaftsvertrag, Wtirzburg 1930, S. 21. 
Zu dem Vertragswerk von 1925 gehiirten noeh der Konsularvertrag und des Rechtshilfeab
kommen. 

15 Vgl. Louis Eichborn: Die Handelsbeziehungen Deutschlands zu Sowjetrumand unter der 
bcsondcrcn Berueksiehtigung des deutsch-russischcn W irtsehatlsvcrtrages 12.10.1925, Dis
sertation Rostock 1930, S. 48 f. 

16 Bcdcutcnd war dcr russischc Markt fUr Maschincnbau, Elcktroindustric und Chcmic. Vgl. J. 
Kuczynski, G. Wittkowski, S. 52 f. 

17 Zitiert nach: Hans-JLirgen Perrey: Der RuBlandausschuB der Deutschen Wirtschaft. Die 
deutsch-sowjetischen Wirtsehaftsbeziehungen der Zwischenkriegszeit, MUnchen 1985, S. 56. 

18 Tcchnologictransfcr wurdc von wcstlichcn Untcrnchmcn und staallichcn Einriehtungcn in 
allen seinen Fonnen gewahrt: Projektierung, Patent- und Lizenzvergabe, Expertenentsen
dung, Aus- und Fnrthildung. Von den mehr als 130 hilateralen Vertragen tiher lechnische 
ZlIsammenarbeit (1923-1930) entfielen 40% auf Deutschland. V gl. M. Pohl: Geschaft lind 
Politik, S. 74 f. 

19 Auch der Russische Okonomist berichtete Liber diese mUhsamen Anfange der russischen Im
porttlnanzierung - ob eher karikierend als wirklichkeitsgerecht, sei dahin gestellt. "Die Ber
liner Gesehiiftshauser wcigern sieh aber kategoriseh, ihre Waren gcgcn Wcehscl zu vcrkau
ten; sie fordern vielmehr Barzahlllng. Unlangst kamen Vertreter des [russischen, d. V.] Tex
tiltrusts naeh Berlin, Ulll bci einer amerikanisehel1 Firma Baumwollc zu kaufcn. Dic Amcri
kaner forderten Barzahlung in Dollars. Es handelte sich lim ein Geschaft von 4,5 Millionen 
Dollar. Die Sowjetagenten wollten 3,5 Millionen Dollar har hezahlen und den Rest in Trust
wechseln, mit Giro der kommunistischen Staatsbank, zahlbar in drei Monaten. Die Amerika
ner zogen nun hei deutschen Banken Erkundigungen ein, oh man solche Wechsel hier dis
kontieren wtirde. Da erfuhren sie, dass keine einzige europaische Bank sich bereit find en 
wUrde, Wechsel der bolschewistischen Staatsbank 7U diskontieren. [ ... ] Man hat auch ver
sllcht, die Wechsel in der Sowjetbank Aschbergs Zll diskontieren. Hier verlangte man 15% 
von dem Betrage des Wechsels lind bot eine Tratte auf Stockholm an; indes lehnten die 
Amerikaner dieses Angehol ah, und das Baumwoll-Geschaft zerschlug sich." Der Russische 
Okollomist, 1923, Heft 1-2, S. 63. 

20 1921 heim Reichsverhand der Deutschen Industrie eingerichtet. 
21 Vgl. IT.-J. Perrey, S. 56 f. 
22 Vgl. M. Poh!: Gesehaft und Politik, S. 79 f. und Lothar Gall: Die Deutsche Gank 1870-1995, 

MUnchen 1995, S. 249 f. 
23 Diese war in Berlin mit Bcteiligung dcr RlIssischen Staatsbank crrichtet worden lind repra

sentierte die RlIssische Handelsbank; siehe unten. 
24 Die Gcwahrung dcr Ausfallburgschaft von 300 Millionen RM gab dic dClltsche Scite am 

21.04.1926 bekannt. Drei rage spater schlossen die deutsche und die sowjetische Regierung 
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den Berliner Vertrag, mit dem sie zum einen den Vertrag von Rapallo bestatigten, sich zu
delll gegenseitig Neutralitat illl Faile des Angriffs von dritter Seite zusicherten und verein
barten, in ,,freundschaftlicher I'iihlung" miteinander zu bleiben, Ulll sich ggfls. tiber beide 
Scitcn berOhrcndc Fragen politischer wic wirtschaftlicher Art zu vcrstandigcn. 

25 Ygl. Manfred Poh!: Die Finanzierung der Russengeschafte zwischen den beiden We!tkrie
gen. Die Rntwicklung der 12 groBen RuBlandkonsortien, Frankfurt/Main 1975. 

26 M. Poh!: Gesehaft lind Politik, S. 82. 
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Monopole und Russenwechsel in Russland.~ Westgeschiift 

Deutsche Banken, die schon friih am postrevolutionaren Russlandgeschaft interes
siert waren: Mit welchen Partnem im russischen Bankwesen konnten sie rechnen? 
Noch im Dezember 1917 hatte die bolschewistische Regierung mit der Nationali
sierung der Banken begonnen und diese Ende 1918 unter das Dach einer einzigen 
"Volksbank der Russischen Sozialistischen Foderativen Sowjetrepublik" gestellt. 
Schon ein gutes Jahr spater wurde die Bank des Volkes wieder abgeschafft; denn 
ein Bankwesen galt endgilltig als ilbertlilssig. Nach einem weiteren Jahr folgte die 
Wende zur Neuen Okonomischen Politik, und im Dezember 1921 war eine neue 
"Staatsbank der RSFSR" eingerichtet. I Schrittweise folgte der Aufbau von Aktien-, 
Genossenschafts-, Kommunal- und anderen Spezialbanken. Zu ersteren gehorten 
die Ruskombank flir den Handel und die Prombank flir die Industrie.2 

Die Geschichte der Ruskombank wurde in Medien und Literatur intensiv be
leuchtet, nicht zuletzt wegen ihres Mitbegriinders Olof Aschberg. Dieser schwedi
sche Bankier war schon im Februar 1918 mit einer Schrift hervorgetreten, in der er 
seine Sympathie flir die russische Revolution nicht verbarg: "Den Ryska Revoluti
onen - och vad wi skola lara darav".3 Was der Leser aus diesem Umbruch lemen 
sollte, sagte er ohne Umschweife: "Wir miissen ehrlich zugeben, dass die alte kapi
talistische Ordnung wirtschaftlich und l110ralisch bankrott gemacht hat. Die Strei
tenden sind Gliicksspieler, die bei jeder Wette ihren Einsatz verdoppeln und il11mer 
wieder verlieren. [ ... ] Wie sollen wir uns nun gegeniiber dem neuen Russland ver
halten? lch glaube, dass nichts besser zu einer guten Beziehung zwischen unseren 
beiden Landem flihren kann eine Offnung flir den Handel. Und ich mochte hier be
tonen, dass wir die besten Aussichten haben, aus Russland die flir unser Land not
wendigen Rohstoffe zu erhalten, da die russische Regierung ein solches Bestreben 
unterstiitzt." Aschberg iibemahm es, 1922 den Aufbau einer Russischen Handels
bank - eben der Ruskombank - zu organisieren und sie mit einem erheblichen Teil 
des Grundkapitals von 10 Millionen Goldrubel auszustatten. Er wurde Vorstands
vorsitzender, wahrend im Aufsichtsrat private Anteilseigner aus Russland, Schwe
den und Deutschland und nicht zuletzt die Sowjetregierung vertreten waren. Die 
Reprasentation im Ausland iibemahm die Guaranty Trust Company in New York, 
die Svenska Ekonomibolaget in Stockholm sowie die Garantie- und Kreditbank flir 
den Osten in Berlin. 

Aktienrechtlich entstand letztere nach bekanntem Muster: Eine "Vereinsbank 
Naunhof' in Naunhof bei Leipzig erhohte ihr Aktienkapital von 2 auf 100 Millio
nen Mark, anderte den Fimlennal11en und verlegte ihren Besitz nach Berlin. Ihr 
eingetragener Zweck war, den Kreditverkehr mit den ostlichen Landem zu ptle
gen.4 Den Vorsitz des Aufsichtsrats iibemahl11 Olof Aschberg, und die Vorstands
mitglieder trugen deutsche Namen. Dies anderte sich schon 1924, Vorstandschef 
wurde ein Ilja Lewin aus Moskau. Dort hatte die Regierung sich entschlossen, die 
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vollkommene Kontrolle liber die Ruskombank zu libernehmen, da die bisherige 
Leitung die inlandische Finanzierung privater Industriebetriebe eindeutig dem Aus
landsgeschaft vorgezogen hatte.5 Aschberg wurde entmachtet; er zog sich aus der 
Ruskombank und bald auch aus der Garantie- und Kreditbank fUr den Osten in Ber
lin zurlick.6 

Gab es weitere russische Institutionen in Berlin, die deutschen Exporteuren, Im
porteuren und Banken als Geschaftsvermittler dienen konnten? Die Neue Okono
mische Politik hatte das AuBenhandelsmonopol des Sowjetstaats kaum einge
schrankt, und die Handelsvertretung der UdSSR in der LindenstraBe 20-24 war zur 
wichigsten Adresse geworden. Dort konnte man die Agenten zentraler staatlicher 
Organe und auch praktisch aile staatlichen Produktions- und Hande1sunternehmun
gen antreffen, die selbstandig AuBenhandelsgeschafte durchfLihren durften: Importe 
von Maschinen und Anlagen, Exporte von Rohstoffen und einfachen Konsumgli
tern. Die Handelsvertretung war auch die Schaltstelle fUr Kontakte zu anderen 
Handelspartnern, wie die Genossenschaftsverbande Centrosojus, Selskosojus. 7 Wer 
etwa im Handel mit Flachs engagiert war, konnte sich an zumindest zwei Adressen 
wenden: das FlachsexpOli-Bliros des Staatlichen Flachshandelskontors, eingerichtet 
im Hause der Handelsvertretung und an den Allrussischen Verband der Flachs- und 
Hanfbauern, mit seiner Reprasentanz in der FriedrichstraBe. Er bot klassische 
Tauschgeschafte, indem er Fasern wie auch Saaten exportierte und im Gegenzug 
Bearbeitungsmaschinen fUr Faserbearbeitung sowie Einrichtungen fUr Olmlihlen 
importierte.8 

Zu den Akteuren gehorten auch die gemischten Gesellschaften, wie die Deutsch
Russische Handels-AG,9 und Firmen ohne staatliche Beteiligung. Auffallig ist je
doch, dass im Berliner Adressbuch die Zahl der Finneneintrage, die mit "Russisch" 
oder "Deutsch-Russisch" begannen, mit 44 ihren Hohepunkt in Jahr 1924 erreichte; 
bis 1926 auf 24 sank und zwei Jahre spater nur noch bei 19 lag. Auch dies deutet 
darauf hin, dass die Handels- und Finanzbeziehungen von russischer Seite zuneh
mend gestrafft wurden. 

We1chen Stand der deutsch-russische Gilter- und Kapitalverkehr urn 1926 er
reicht hatte, ist damit in Umrissen nachgezeichnet. Zurilck zu Isaac Lewin und sei
ner Bank Lowenberg: welche Chancen konnte ihm die Entwicklung der Finanz
und Handelsbeziehungen erOffnen? Der Zugang in die Konsortien blieb ihm selbst
verstandlich verschlossen; von der ersten Klasse der deutschen Privatbanken war er 
weit entfernt. Wenn schon die Deutsch-Nordische Handelsbank und auch die Inter
nationale Handelsbank mangels eigener Finanzkraft drauBen vor blieben, so galt 
dies allemal fUr die Lowenberg-Bank. Ihr Eigenkapital wird kaum 1 Million 
Reichsmark betragen haben, somit weniger als ein Viertel des Eigenkapitals der 
beiden "nordischen" Banken - nach ihrer Fusion - und nur etwa ein Achtel der In
ternationalen Hande1sbank. Diese wiederum erreichte nicht die GroBenordnung der 
privaten Konsortialbanken. 10 Auch eine "Zentralbank", mit Beteiligungen von Pro-
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vinzbanken aus dem Norddeutschen Bankverein emporgewachsen, hatte den Ein
stieg in diese Klasse bei we item verfehlt. 

Was blieb? Die Konsortialkredite deckten keineswegs den gesamten AuBenhan
del zwischen Deutschland und der Sowjetunion abo Zum einen beschrankte diese 
Finanzierung sich auf deutsche Exporte in Industriebranchen von strategischer Be
deutung; weitere Ausfuhren und vor allem die Einfuhren waren nicht abgedeckt. 
Auch konnten Industrieprozenten des Kernbereichs nur dann mit Konsortialfinan
zierung rechnen, wenn das Entscheidungsgremium zustimmte. Weiterhin ist zu be
achten, dass den Exporteuren nur ein Teil des Rechnungsbetrags gutgeschrieben 
wurde, fUr die Restfinanzierung mussten sie selbst sorgen. Zudem entwickelten die 
"Russenwechse1" sich zu einem Zahlungsmittel im Interbankenverkehr, in den sich 
Banken einbringen konnten, die vorteilhafte Rediskont-Moglichkeiten hatten und 
daher den Wechsel-Anbietern giinstigere Bedingungen boten als andere Finanzin
stitute. Dies galt etwa dann, wenn die Bank als Kommissionar zwischen deutschem 
Importeur, deutschem Exporteur und Russischer Handelsvertretung auftrat. 

Die Bank erhielt zum Beispiel von einem deutschen Flachs-Importeur einen 
Wechselmit der Vereinbarung, dass sie im Gegenzug die Handelsvertretung veran
lasste, die bestellte Flachslieferung aus Russland freizugeben. Die Bank erreichte 
dies, indem sie die Handelsvertretung von der Zahlungsverpflichtung gegeniiber 
einem deutschen Exporteur entband. Dieser hatte eine Maschine nach Russland ex
portiert und dafUr von der Handelsvertretung einen "Russenwechsel" erhalten, mit 
der Vorgabe, diesen bei der Kommissionsbank zu diskontieren. Sobald er dies tat, 
waren die Forderungen beider Lieferanten beglichen; der Flachs war ebenso be
zahlt wie die Maschine. Es blieb die Forderung der Bank an den Flachsimporteur, 
die dieser spatestens bei Einlosung des Wechsels zum Flilligkeitstennin beglich. 
Vorteilhaft war dieses Geschlift fUr alle vier Beteiligten. Die Bank profitierte vom 
zweifachen Diskont, die Handelsverpflichtung machte ein abgesichertes Tauschge
schlifi ,Flachs gegen Maschine', der Importeur war sicher, dass er seine Ware, und 
der Exporteur sicher, dass er sein Geld bekam. 

Ob Isaac Lewin mit seiner Lowenberg-Bank diese Art von Kommissionsdiens
ten bot, llisst sich nicht mehr rekonstruieren. Belegt ist nur, dass die Hande1sfinan
zierung flir Textilunternehmen ein Standbein des Hauses war und Lewin daflir ei
nen natilrlichen Vorteil besaB. Der Flachsimport - wie auch der Leinenexport - war 
vor dem Weltkrieg aufgebliiht, zur Kriegszeit durch Zwangswirtschaft zur Erliegen 
gekommen und hatte in den Zwanzigern einen neuen Aufschwung genommen. Die 
Sowjetunion, im Kartellverbund mit Lettland, lieferte 1927 ein Viertel aller deut
schen Flachseinfuhren. ll Bekannt ist zudem, dass im sowjetischen AuBenhandel 
die Wechselfinanzierung weit verbreitet war und dass die Bank Lowenberg unter 
Lewin im Russlandgeschaft aktiv war. 12 Die Firma Methner & Frahne in Nieder
schlesien, als groBte Spinnweberei ein bedeutender Flachsimporteur, war ein Kun
de des Hauses Lowenberg. 13 
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Allerdings: in Russland sprach man spatestens 1928 von einer "Flachswirt
schaftskrise"; denn bei geringen Flachenertragen hatte der Eigenverbrauch der rus
sischen Industrie standig zugenommen, sodass flir den Export nur eine schrump
fende Restmenge blieb. Zudem war der russische Flachsverkauf in Deutschland in 
einer neuen Gesellschaft konzentriert worden. 14 U nd die Wechselproteste in der 
Textilwirtschaft hatten sich im Jahre 1927 mehr als verdoppelt. 15 Dies konnten tur 
die Bank Lowenberg erste Warnzeichen gewesen sein. 

Belegt ist, dass Lewin attraktive Konditionen fUr die Diskontierung von Han
delswechseln bot. Die Frankfitrter Zeitung schrieb im Januar 1929: "Die Beobach
tung, daB hierzu eine Bank- und Geldfirma verhaltnismaBig kleinen Rahmens in 
vielseitiger Weise als Hereinnehmer von Wechseln aufgetreten ist, erklart sich zum 
Teil aus dem [ ... ] Umstand, daB Dr. Lewin lange Zeit hindurch ernsthafte und nlitz
liche Beziehungen in der Textilindustrie pflegte, und daB er angeblich auf Grund 
von Londoner und Amsterdamer, auf geschickte Weise acquirierten Diskontkredi
ten behauptete, die deutschen Industriewechsel aus schlesischen, Bremer, Hambur
ger und anderen Konzernen in vorteilhafterer Weise abrechnen zu konnen, als dies 
den alten hiesigen Diskontfirmen moglich war.,,16 "Es gelang ihnen so auch mit der 
Zeit, erste Firmen, besonders aus den Kreisen des sliddeutschen Textilhandels, zu 
ihren Kunden zu machen, [ ... ] und es wurden die von der Firma bezogenen Wech
sel, die zeitweise eine erstaunliche Hohe erreichten, anstandslos diskontiert.,d7 

In diesem Zusammenhang ist ein zweiter Blick auf die "Russen-Wechsel" auf
schlussreich. Franz lung, Schriftsteller und Wirtschaftsjournalist, hat ihn in seinen 
Erinnerungen vermittelt: "Auf jeden Blockkredit wurden nach dem individuellen 
Lieferabkommen zwischen Fabrik und Trust [auf der russischen Seite, d. V.] 
Wechsel ausgestellt, die sogenannten Russen-Wechsel, mit unterschiedlicher Lauf
frist und der Moglichkeit, den Wechsel zu prolongieren. SchlieBlich waren die 
Wechsel nicht mehr ausschlieBlich an den individuellen Kauf- und Liefervertrag 
gebunden. Sie wurden Teil eines allgemeinen Bankkredits, eine Art Ersatz fUr den 
Goldrubel, der international devisentechnisch nicht gehandeIt werden konnte. Das 
ging in einzelnen Fallen so weit, daB nach dem deutschen Kreditvorbild auch das 
Ausland Lieferungen an russische Trusts kreditierte, besonders aus der schweizeri
schen Maschinenindustrie und der franzosischen Motorenindustrie. Die daraus re
suItierenden Russen-Wechsel konnten bei guten Bankverbindungen in das deutsche 
Garantie-Volumen mit eingeschleust werden und wurden zu einem international 
umsetzbaren Finanzpapier. [ ... ] Der Durchbruch des russischen AuBenhandels war 
mit einer solchen Explosivkraft erfolgt, daB auch die hollandischen und englischen 
Banken flir den deutschen Markt in Russen-Wechseln sich zu interessieren began
nen. [ ... ] Das System der Russen-Wechsel lief letzten Endes auf eine ungeheure 
Auspliinderung der russischen Wirtschaft hinaus. Der Diskont, mit dem diese 
Wechsel gehandelt und finanziert wurden, der bei einem sonstigen AuBenhandels
wechsel so um 10% herum liegt, stieg flir den Russen-Wechsel bis liber 30%. [ ... ] 
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Sehr viele Leute, Finanzspezialisten in aller Welt und ihre Spekulanten, sind an 
diesen Wechseln reich geworden.'d8 

Ober ein Netz internationaler Beziehungen verftigte Lewin zweifellos. Auch 
nach Moskau hatte er neue Verbindungen kntipfen ki:innen; die Rut· berichtete tiber 
seine Kontakte zu Moskauer Banken und schrieb, dass er in Berlin haufig mit Ver
tretern von dort ansassigen so~ietischen Institutionen zusammen traf. Dies war zu 
einer Zeit, als mehrmonatige Verhandlungen tiber ein deutsch-sowjetisches Wirt
schaftsprotokoll, das die Vereinbarungen von 1925 erganzte und konkretisierte, ih
ren Abschluss gefunden hatten. 19 

Die BefUrworter der Nationalisierung pIadierten auch daftir, neue Banken fUr einzelne In
dustriezweige zu schaffen. Sie unterlagen; denn: "Der I. VolkswirtschallskongreB forderte 
schlieBlich Ende Mai [1918, d. V.] die Verschmelzung der ehemaligen Privatbanken mit der 
Staatsbank ,in kurzester Frist' und lehnte ausdrucklich die sogenannten ,Produktionsbanken' 
als unzulassig ab. Vgl. W. Levermann, S. 214 

2 Vgl. Arthur Z. Arnold: Banks. Credit, and Money in Soviet Russia, New York 1937, S. 282 f. 
3 Die I3roschiire erschien zu einer Demonstrationsversammlung am 10. Februar 1918 in 

Stockholm. Zitate: S. 7 und 9 f. 
4 Vgl. Der Russische Okonomist, 1923, Nr. 1-2, S. 59 LLIld Berliner B()rsen-Zeitung 1922. Nr. 

417. 
5 Vgl. Artikel "Russische Exportbank - Kommerzbank in: Die Ostwirtschall, 1924 Heft 5/6, 

S.30. 
6 Diese besaB 1935 ein Grundkapital von 12,5 Millionen RM und funktionierte bis Lum 

Kriegsbeginn im Juni 1941. 
7 Ernst Wagemann (Hg. in Verbindung mit dem Deutsch-Russischen Verein u.a.): Deutsch

Russisches Export-Handbuch, Berlin 1925, Zusammenstellung der Organe fUr den AuBen
handel. Eine zcntralc InfoTlllationsqucllc fiir Handels- und F inanzkontakte war aueh die Zeit
schrift "Die Ostwirtschaft", als otTtzielles Organ des Deutsch-Russischen Vereins. 

8 Vgl. Der Deutsche Leinenindustrielle,1922, Heft 25. S. 379. 
9 Dies war das schon genannte Joint Venture "RUSSGERTORG", dessen Mitinhaber der 

Konzern Otto Woltf war. Mitbegrlinder und Vorsitzender des Aufsichtsrats war Boris Sto
moniakow, Leiter der Handelsvertretung in Berlin, ab 1925 stellvertretender Kommissar fUr 
den AuBenhandel der Sowjetunion. Die Sowjetregierung kUndigte 1924 den Konzessionsver
trag, kaufte dem Konzern des sen Aktienpaket ab und fuhrte fur einige Zeit die Gescharte als 
rein staatliches Unternehmen we iter. 

10 Deren Eigenkapita1 dUflle deutlich uher 10 Millionen RM gelegen haben. 
II Deutschland importierte Hachs Uberwiegend aus Russland, den baltischen Uindern und Po

len, mit Anteilen von 76% (1923), 70% (1925) und 61% (1927). Aus Russland kamen 16% 
bzw. 21% bzw. 19%, aus den baltischen Landern 55% bzw. 40% bzw. 33%. Vgl. Adolf 
Thamm: Die RohstotTversorgung der deutschen I,einenindustrie, Fmsdetten 1930, S. 114. 

12 Vgl. Rul' 24.01.1929, Nr. 2481. 
13 Vgl. Frankfurter Zeitung 23.01.1929, Nr. 61; zu dem Unternehl11en vgl. Hans H. Lembke: 

Dic Schwarzcn Schafe bei den Gradcnwitz und Kuczynski. Zwci Berliner Familicn il11 19. 
und 20. lahrhundert, Berlin 2008, S. 205 f. 

14 Vgl. Dcr dcutsche Lcincnindustriclle 1928, Heft 9, S. 151 f bzw. 153. Zum Ertrags- und Ex
portrUckgang vgl. auch 1929. Heft 33, S.588 und Heft 42, S. 748. 

IS Von 136 im Januar auf 293 im Dezember, ein deutlich iiberproportionaler Anstieg im Ver
gleich zur Gesamtsul11me der Wechselproteste. Vgl. Der deutsche Leinenindustrielle 1928, 
lIeft 4, S. 60. 

16 Vgl. Frankfurter Zeitung, 23.01.1929, Nr. 61. 
17 Vgl. Berliner B()rsen-CoLlrier 23.0 1.1929, Nr. 37. 
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18 franz lung: Der Weg nach unten. Aufzeichnungen aus einer groBen Zeit, IIamburg 1988, S. 
306 f. Mit "Blockkredit" sind die oben erwahnten Konsortialkredite gemeint. lung betrieb in 
dieser Zeit einen Wirtschafts-Auskunftsdienst, fur den er das Material uberwiegend aus der 
russischcn Handclsvcrtrctung in Berlin crhielt. Auf dicscr Grundlagc informicrtc und berict 
er Akteure im Russland-Geschaft. 

19 Vgl. Rut' 24.01.1929, Nr. 2481. Am Tag darauf wurde ein Abkommen uber ein Schlich
tungsverfahren zwischen beiden Staaten unterzeichnet. Das genannte Protokoll war am 21. 
Dezember 1928 beschlossen worden. 1. Kuczynski, G. Wittkowsky. S. 64. 
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Krisensignale, Wirtsc/w,ftskriminalitat und der Rul'-Artikel 

Die ersten beiden Geschaftsjahre unter der Regie Lewins - 1926 und 1927 - dilrf
ten der Bank Lowenberg neuen Aufschwung gebracht haben; mit ihren Starken in 
geschickt gewahlten Nischen konnte sie auf Zukunft setzen. Gab es keine Vorah
nung von der groBen Wirtschaftskrise, die gerade den Banken eine Herausforde
rung jenseits jeder Erfahrung bringen sollte? Von den ftihrenden Konjunkturfor
schern kamen keine Warnsignale, und auch die Borsianer sahen kaum Anzeichen, 
die auf eine starke Abwartsbewegung oder gar eine Krise deuteten. Der "Schwarze 
Freitag" im Mai 1927, mit Kursstilrzen an der Berliner Borse von 20-80% in weni
gen Stunden, galt als Ausnahmeerscheinung. Aus heutiger Sicht war dies ein Tief
punkt, ein Versagen der beratenden Wirtschaftswissenschaft. Ein Zeitzeuge, der 
Wirtschaftshistoriker Jilrgen Kuczynski, konstatierte in seinem Rilckblick 40 Jahre 
danach, dass allein eine Analyse der Reallohn-Entwicklung zu deutlich negativen 
Prognosen harte ftihren milssen. Er selbst hat seinerzeit als junger Statistiker, beim 
Gewerkschaftsverband American Federation of Labor (AFL), eine Wirtschaftskrise 
vorhergesagt, aber kaum Gehor gefunden. 1 

Von der makrookonomischen auf die betriebswirtschaftliche Ebene: Gab es dort 
Hinweise, die eine Haufung von Unternehmenskrisen erwarten lieBen? Ein Blick 
auf die Entwicklung der Konkurse in diesem Zeitraum lasst durchaus eine Ver
scharfung der Lage erkennen. Von 1926 bis 1927 hatte sich die Zahl der Firmenzu
sammenbrilche in Deutschland auf knapp 6000 halbiert, um in 1928 wieder auf 
8300 anzusteigen. Eine Spitze erreichte dieser Zuwachs im Frilhjahr 1929, mit na
hezu 1000 Konkursen im Marz. Darauf folgte ein Rilckgang um ein Drittel bis zum 
Ende des Ill. Quartals.2 Aufschlussreich - mit speziellem Blick auf die Finanzbran
chen - sind auch die Meldungen ilber in Liquiditatsnot geratene Banken. Die Bank 
nannte im IV. Quartal 1928 bereits 30 soIcher Faile, im Ill. Quartal 1929 waren es 
47, mit we iter steigender Tendenz. 

Filhrte diese Haufung von Zwangslagen zu einem Anstieg der Wirtschaftskrimi
nalitat? Lasst sich zw-ischen den Insolvenzdaten und der Statistik der Vermogens
delikte ein Zusammenhang erkennen? Spezialisten hatten 1928 einen historischen 
Langsschnitt durch die deutsche Kriminalstatistik - von 1882 bis 1927 - gezogen 
und dabei aufschlussreiche Ergebnisse erzielt. Erfasst waren aile Verrnogensdelik
te, an denen die Diebstahle erwartungsgemaB den groBten Anteil hatten. Die Zah
len der Verurteilten - mit absolutem Tiefstand in 1888 - "steigen von 166132 im 
Jahre 1915 auf 256 650 im letzten Kriegsjahre. In der Nachkriegszeit nehmen diese 
Straftaten einen Veri auf, der den Veranderungen in der allgemeinen Wirtschaftsla
ge entsprach. Die Verurteilungen schwellen bis zum Hohepunkt der Inflation im 
Jahre 1923 bis auf rund 594000 an; die Kriminalitatsziffer steigt auf 1220.3 Mit 
dem Eintritt geordneter wirtschaftlicher Verhaltnisse nach der Markstabilisierung 
macht sich dann standig ein bedeutender Rilckgang dieser Deliktsgruppe bemerk-



Krisensignale, Wirtschaftskriminalitat und der Rul'-Artikel 113 

bar. Die Kriminalitatsziffer von 518 fLir 1927 liegt bereits etwas unter dem Niveau 
der letzten Vorkriegszeit.,,4 

Eine emeute Wende, eingetreten um 1927/28, spiegelten die aktuellen Daten fUr 
1929.5 "Unter den Vermogensdelikten ist bei den Diebstahlen, nach der seit Ober
win dung der Inflation sHindig rlickHiufigen Bewegung, erstmals wieder eine Steige
rung eingetreten. [ ... ] Auch beim Betrug ist emeut eine Zunahme erfolgt.,,6 Die 
Anklagen fUr Urkundenfalschung stiegen von 1928 auf 1929 urn nahezu 10% auf 
13200 Falle.7 

Die wohl eingehendste und aufschlussreichste Forschungsarbeit - liber den Zu
sammenhang von Wirtschaftsentwicklung und -kriminalitat in Deutschland - wur
de 1938 vorgelegt, in einer niederHindischen Zeitschrift.8 Sie grlindete auf der ge
nannten Kriminalstatistik (ab 1882) und weliete diese fUr drei Zeitabschnitte aus: 
vor dem Kriege, wahrend des Krieges sowie 1919-1936. Erkenntnisleitend war die 
Unterscheidung zwischen "primitiven" und "intellektuell unterbauten" Delikten. 
Klassischer Typ der ersten Deliktart ist der einfache Diebstahl. Flir ihn zeigte die 
statistische Analyse einen deutlich negativen Zusammenhang mit der Einkom
mens- und Vermogenslage. Der Diebstahl weitet sich aus, wenn die Kaufkraft 
schrumpft; wachsende Not drangt eine immer groBere Zahl von Individuen zur 
"primitiven" Kriminalitat, fUr die besondere Kompetenzen - Mut, Kraft, Gewandt
heit, soziale Organisationsfahigkeit - nicht verlangt sind. Mit anderen Worten: Flir 
den Diebstahl ist die negative Wirtschaftsentwicklung ein "Push"-Faktor. 

Nahezu umgekehrt verhalt es sich mit dem "intellektuell unterbauten" Betrug 
und seiner Sonderform, der Urkundenfalschung. Hier wirkt die Wirtschaftsent
wicklung als "Pull"-Faktor: "die fOlischreitende Komplizierung der wirtschaftli
chen Verhaltnisse mit ihren Erfordemissen der schriftlichen Fixierung (steigert) 
den Anreiz und die Moglichkeiten zur Begehung der Urkundenfalschung.,,9 Ent
sprechend zeigt die statistische Kurve einen nahezu kontinuierlichen Anstieg seit 
1882, mit Einbuchtungen im Kriege, Spitzenwerten ab 1926 und einem Rlickgang 
ab 1933. Wahrend die Zahlen 1915-17 und 1933-36 u. a. mit der relativ hohen Be
deutung der Staatswirtschaft, wohl auch mit Verscharfung der Justiz zu erklaren 
sind, so war die Kriminalitatsfrequenz der Zwanziger vomehmlich durch ein be
sonderes Zusammenwirken von "Push" und "Pull" bestimmt. 

Eine strukturelle Ursache war zum einen sicherlich die erwahnte "Komplizie
rung" des Wirtschaftslebens. Sie wurde verstarkt durch zunehmende Neigung auch 
breiterer Bevolkerungsschichten zur kurzfristigen Kapitalanlage, zusammen mit 
einer Diversifizierung des Angebots von "Finanzprodukten" seitens einer schnell 
wachsenden Zahl von zwielichtigen "Animierbankiers". Zu diesen "Pull"-Faktoren 
kam vOlilbergehend ein "Push-Faktor", ahnlich wie bei den Diebstahlen, nur auf 
hoherem Niveau. Finanziel1e Krisen, die sich nach 1923 typischerweise im Mit
telstand hauften, drangten nicht selten zum Delikt, als vermeintlich einzigem Aus
weg. Dass dabei die Haufigkeit der Urkundenfalschung nur ca. 10% der des Dieb-
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stahls erreichte, ist wiederum mit zwei Faktoren zu erklaren: StrafmaB und Kompe
tenz. Schwere Urkundenfalschung wird erheblich scharfer bestraft als einfacher 
Diebstahl; zudem sind die Anforderungen an Fachkenntnis, technische Fahigkeiten 
und kommunikative Verschleierung ungleich hoher. 

Der Anstieg der Kriminalitat in den Zwanzigern belebte das Genre der Gerichtsre
portagen, und einer der bekanntesten Schreiber war "Sling".10 Falscher fanden sein 
besonderes Interesse. So schrieb er 1927 seine Geschichte "Der schwarze Harry 
und der eiserne Willy", untertitelt mit ,,Ja-a, die Zollner sind auch SUnder! ... Car
men, 3. Akt". Der Zollinspektor Ludwig Plaumann hatte gesundigt, indem er fal
sche Zollbanderolen herstellen lieB und dann selbst den Fall ,aufdeckte'. Denn sei
ne eigentliche Aufgabe war die Fahndung, und daflir erhielt er die festgesetzte Be
lohnung. Dass die angeblichen Falscher Willy und Harry nie gefasst wurden, fligt 
sich ins Bild. 11 

Zum Genre des Falschens in der Kunst gehort es, das Einzigartige des Originals 
zu erkennen, also etwa die Pinselflihrung des KUnstlers von der des Falschers zu 
unterscheiden. Zwei angebliche Graphologen boten an, Handschriften zu analysie
ren und dabei Spreu vom Weizen zu trennen; eine edle Handschrift lasse auf einen 
hohen Charakter schlieBen. Jeder konnte an diesem Preisausschreiben teilnehmen, 
wenn er nur seine Schriftprobe und vier Rentenmark beilegte. "Ein Hermelinschal 
war fLir den besten weiblichen, ein Perserteppich flir den besten mannlichen Cha
rakter ausersehen:.I2 Und dann gab es noch einen Fall, in dem beide Kunstfertig
keiten, sowohl die KunsWi1schung als auch die Deutung menschlicher LinienzUge 
vor Gericht kamen: "Rembrandt und die Zirkulationsfurche" .13 

Auch Die Bank berichtete Uber zeitgenossische Kriminalitat und nannte eine 
Vielzahl von Fallen, in den en Firmennot und Finanzdelikte ganz offensichtlich 
verknUpft waren. Marz 1928: "Der Inhaber der in Konkurs befindlichen Bankfinna 
Schneider und Landgraf (Ludwig Lewy) ist nach Unterschlagung von Depots 
fluchtig." November 1928: "Verhaftet wurde der Tnhaber von Th. Fasshold & Co. 
Mannheim wegen Depotunterschlagungs-Verdacht." Januar 1929: "Der Konkurs 
wird er6ffnet [ ... ] femer uber die infolge von WechseInilschungen ihres Inhabers 
Dr. Lewin zusammengebrochene Berliner Bankfirma G. Loewenberg & Co." Janu
ar 1929: "Zwei Mitinhaber des Bankhauses Katz und Wohlauer Berlin begehen in
folge verfehlter Spekulationen Selbstmord." Februar 1929: "Ein groB angelegter 
Schwindel wird bei dem frUher sehr angesehenen Bankhaus Albert Schappach Ber
lin, das in andere Hande Ubergegangen ist, aufgedeckt." Marz 1929: ,,1m Konkurs 
der Berliner Bankfirma G. Loewenberg & Co. wird die Quote auf 12% geschatzt." 
Juni 1929: "Die fluchtigen Tnhaber der failliten Bankfirma G. Loewenberg & Co. 
Berlin Dr. Lewin und Prokurist Rappaport sind in Rio de Janeiro verhaftet wor
den." Juli 1929: "Der Berliner Bankier Theodor Radtke ist wegen betrUgerischen 
Verhaltens gegen die Stadt Waldenburg zu 20 000 RM Geldstrafe verurteilt wor-



Krisensignale, Wirtschaftskriminalitat und der Rul'-Artikel 115 

den." August 1929: "Bankier Theodor Radtke, Gro!3aktionar und Direktor der Ber
liner Kreditbank [ ... J wird wegen angeblicher Scheckschwindeleien verhaftet, aber 
bald wieder entlassen." September 1929: "Der frlihere Kapitan von Sack, Berlin, 
wird wegen Depotvergehen etc. verhaftet, aber bald wieder entlassen." 

Tatsachlich standen also die Zeichen des Finanzjahres 1929 auf Sturm, und Le
wins Bank traf der gro/3e Crash schon im ersten Monat. Die russische Tageszeitung 
Rul' brachte darliber im Januar 1929 einen sensationell aufgemachten Artikel. Er 
erschien nicht auf einer politischen oder literarischen sondern auf der letzten, mit 
Abstand meistgelesenen Seite des Blattes. Dort war zu erfahren, was im Russischen 
Berlin neu und bedeutsam war - in den Rubriken "Chronik" und "In Berlin". 14 

Diese zweite Kolumne ftlllte am 24. Januar ein Beitrag, der sich mit den Verfeh
lungen eines Dr. Isaac Lewin befasste: "B Eepmm. Kpax H. JIemma". Eingeschlos
sen war eine Kurzbiographie der Titelfigur. Demnach machte Lewin sein Abitur in 
Kiew, studierte anschlie!3end am Petersburger Polytechnikum und hatte dort den 
renommierten Wirtschaftsprofessor Struwe zum Lehrer. Danach lehrte der frisch 
gebackene Okonom an der Petersburger Universitat als Privatdozent und sammelte 
gleichzeitig erste Erfahrungen als Bankier. Nach der Revolution zog er von 
Petrograd nach Helsingfors und stieg dort ins Bankgeschaft ein. In Berliner Emig
rantenkreisen war er wohlbekannt. Dies nicht zuletzt wegen teurer Parties, zu de
nen er gro/3zligig einlud - mittels eines stattlichen Einkommens, das er als Berliner 
Bankier erzielte. Der "Krach" war liber seine Bank gekommen, wei 1 er und sein 
Partner Rappeport Schuldwechsel im Umfang von mindestens 300 000 Reichsmark 
gefalscht hatten. Zu den Hauptgeschadigten zahlten die Privatbanken Delbrlick, 
Schickler & Co. und S. Bleichroder. 15 

Deutsche Tageszeitungen hatten schon einen Tag vorher den Fall gemeldet. 
Noch zurlickhaltend schrieb die Frankfilrter Zeitung auf ihren Innenseiten liber 
"Unregelma!3igkeiten", liber "Vorfalle, die noch der Aufklarung bedlirfen" .16 An
ders das Berliner Tageblatt; es hatte schon am 22. Januar kurz liber den Fall berich
tet und ihn am Folgetag zur Titelgeschichte gemacht: "Der 3-Millionen-Betrug. Die 
Inhaber des Bankhauses fllichtig - Die Zahlungen eingestellt - Berliner und Ham
burger Banken schwer geschadigt. Die riesigen Wechselfalschungen, liber die wir 
im gestrigen Abendblatt berichteten, haben in den Berliner Finanzkreisen ungeheu
res Aufsehen erregt. Das Bankhaus G. Lowenberg & Co., das in die Wechselfal
schungen verwickelt ist, hat gestern nachmittag seine Zahlungen eingestellt. Gegen 
den Inhaber I. Lewin und die Prokuristen Rappeport und Montag ist ein Strafver
fahren wegen schwerer Urkundenfalschung und Betrug eingeleitet worden. Bankier 
I. Lewin befindet sich seit langerer Zeit in Paris und ist von der Kriminalpolizei vor 
einigen Tagen zur Rlickkehr aufgefordert worden [ ... ].,,17 

Vgl. JOrgen Kuczynski: Vor 40 Jahren. Ausbruch der groJlen Weltwirtschaftskrise Oktober 
1929, in: Horizonl 2 (1969) 43, S. 22-23, hier: S. 22. Kuczynski zeigle, dass es zwischen 
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1924 und 1927 einen deutlichen Anstieg der Netto-Reallohne in Deutschland gab, gefo1gt 
von Stagnation und Rlickgang in 1928 bzw. 1929. Ebd., S. 23. 

2 Die I3ank, Jahrgange 1928 und 1929. 
3 Kriminalitatsziffcr: Vcrurteiltc je 100000 Pcrsonen der stratl11Undigen Bevolkerung. 
4 Mitteilungen im Archiv fUr Kriminologie 86 (1930) 4, S. 257. 
5 Die Statistik erfasste nur die Verurteilungen, zeigte die eigentliche Deliktentwicklung also 

mit mehrmonatigr YerzOgerung. 
6 Mitteilungen im Archiv fUr Kriminologie 89 (1931) 3/4, S. 162. 
7 Vgl. Kriminalstatistik Deutsehlands 1929, in: Statistik des Deutsehen Reichs 1931 (Bd. 384). 
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Amiren und Skandale am Schau platz Berlin 

Bevor die letzten Tage des verkrachten Bankhauses beleuchtet werden, muss der 
Fall Lowenberg seine Koordinaten erhalten. Einschatzen und bewerten lasst er sich 
nur, wenn er auf dem Terrain der Skandale - einige wurden schon genannt - richtig 
plaziert wird, angemessen nach Art und Rang. Was folgt, ist also eine Tour durch 
Grauzonen von Wirtschaft und Gesellschaft in den spaten Zwanzigern - von Fall 
zu Fall. Es geht urn Schwindel, Falschung, Erpressung, urn Zusammenbrtiche, Pro
zesse und ungeklarte Tode. Russische Emigranten stehen mehrfach im Zentrum, 
zumindest sind sie am Rande berlihrt. Das "Russische Berlin" der frlihen Zwanzi
ger wurde schon beleuchtet. Am Ende des Jahrzehnts war vieles anders, auch die 
Grauzonen hatten sich verschoben. Die New York l'imes titelte einen Bericht in ih
rer Ausgabe vom 20. Juli 1930 mit: "Berlin Russians find times hard." Gut ging es 
nur wenigen; unter ihnen war Essad Bey, der - wie erwahnt - als SchUler Lew 
Nussimbaum nach Berlin gekommen war und ab 1929 zum Star-Autor wurde. l Der 
Journalist Felix Dassel schrieb im Juli 1929: "Das Heel' del' Hunderttausenden [ ... ] 
hat sich verloren, ist in unzahligen Kanalen versickert. Heute sind es [ ... ] vielleicht 
15000 bis 20000 russische Emigranten, die in Berlin wohnen. Am meisten kennt 
man sie als Chauffeure. [ ... ] Nichts abel' sieht und weiB man von denen, die unter 
der Obertlache verschwunden sind."2 Die Revue der Affaren soli in den russisch
deutschen Grauzonen beginnen. Darauf folgen die groBen deutschen Finanzskanda
Ie der spaten Zwanziger, bevor dann - nach einem Rundblick auf Wirtschafts
verbrechen im Mittelstand - der Fall Lowenberg mit all seinen Facetten ins Bild 
rlickt. 

Falscher im deutsch-russischen Spannungsjeld 

Wirtschaftsskandale mit politischer Aura blieben in diesen Monaten nicht auf die 
nationale Ebene beschrankt. Einige hatten auch internationale Ausstrahlung, wobei 
es vor allem zu Kontlikten mit der Sowjetunion kam. Gerlichte liber Falschungen 
zum Schaden der Sowjetunion waren schon Ende 1927 aufgekommen. "Money 
Forged in Plot to Overthrow Soviet" tiberschrieb die New York Times einen Artikel, 
mit dem sie tiber massenweise Falschung russischer Tschwerwonzen (lO-Rubel
Noten) berichtete. Die in Deutschland, Frankreich und England Festgenommenen 
hatten geplant, das sowjetische Finanzsystem intlationar zu zerrtitten und in Geor
gien eine Revolution zu finanzieren. 3 Verhandlungen tiber eine militarische Inter
vention, an denen auch der General Wrangel beteiligt wurde, waren zuvor fehlge
schlagen.4 Eine maBgebliche Figur im Hintergrund war Sir Henry Deterding, Gene
raldirektor und Hauptaktionar der Royal Dutch Shell, die ihre Glquellen im Kauka
sus verloren hatte, "von den Sowjets gestohlen".5 
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Bei der Verbreitung des Falschgeldes half ein affarenerprobter Agent, namens 
Siewert: "Tm tibrigen legte der Rittmeister ein voiles Gestandnis abo Die falschen 
Tscherwonzen habe er von Harald Siewert, einem ehemaligen zaristischen Offizier, 
in Berlin erhaiten.,,6 Der Berliner Prozess gegen Falscher und Helfer begann im 
Januar 1930 und endete mit Freispruch aller Angeklagten. Albert Norden, der tiber 
diesen "Tscherwonzen-Prozess" ausfUhrlich berichtet hatte, reslimierte: "So wie die 
Voruntersuchung, so wie die Verhandlung, so war das Urteil. Am 8. Februar 1930 
wurden die Becker, Bohle und Schmidt freigesprochen, das Verfahren gegen Ka
rudmidse, Sadathieraschwili, Bell und Dr. Weber auf Grund der Amnestie einge
stellt [ .. .].,,7 Das Gericht bezweifelte nicht, dass aile sieben Angeklagten aus politi
schen Motiven statt aus Eigennutz gehandeit hatten. Moritz Goldstein, Feuilleton
redakteur der Vossischen Zeitung, stellte daraufhin fest, dass nunmehr ein deut
sches Gericht das Geldfalschen als ein politisches Kampfmittel anerkannt habe.s 
Unter innen- und auBenpolitischem Druck kam es im Juni 1930 zur Berufung; das 
Auswartige Amt und die Sowjetische Botschaft entsandten Beobachter, die auch 
intervenierten. Am Ende wurden die Angeklagten, bei zwei Ausnahmen, mit Haft
oder Geldstrafe belegt.9 

Auch die "Wechselaftare Litwinow" hatte ihre auBenpolitische Dimension. Der 
jtingere Bruder des sowjetischen Vize-AuBenministers Maxim Litwinow wurde in 
Paris verhaftet, weil er angeblich als sowjetischer Agent in Frankreich Wechsel 
diskontiert und das Bargeld der Dritten Internationale fUr kommunistische Propa
ganda zugeleitet hatte. Besonders pikant an dem Fall war, dass die russische Han
delsvertretung in Berlin, auf die die Wechsel gezogen waren, Litwinow der Fal
schung bezichtigte. Litwinow hielt dagegen, dass in Wirklichkeit die russischen 
Handelsvertretungen ihre "Wechselreiterei" als System betrieben, zur Finanzierung 
von Spionage und Propaganda. Dass die Berliner Vertretung ihn nunmehr ausgren
ze, sei ausschlieBlich mit einer Intrige des AuBenministers zu erklaren, dem sein 
Vize Maxim Litwinow zu machtig geworden sei. lO 

Das Jahr 1929 brachte die Hohepunkte. Tm Frtihjahr warf die sowjetische Re
gierung den "bourgeoisen" Staaten vor, dass ein Falscher-Ring, von russischen 
Emigranten gebildet und westlichen Geheimdiensten untersttitzt, die Sowjetunion 
und die kommunistische Bewegung desavouieren und gleichzeitig sich selbst be
reichern wolle. So sei mit gefalschten Dokumenten versucht worden, erstens bulga
rischen Kommunisten einen Bombenanschlag auf die Kathedrale in Sofia anzulas
ten, zweitens die britische KP in den Verdacht aufrtihrerischer Sabotage zu bringen 
und drittens zwei Mitglieder des US-Senats - namens Borah und Norris - als von 
der Sowjetunion bestochen bloBzustellenY 

Der zweite Fall war unter den Stichwort "Sinowjew-Briet" bekannt geworden: 
ein Schreiben - so die eine Version - , mit dem der russische Komintern-Prasident 
im September 1924 die britische KP aufgefordert habe, eine Revolte unter Arbei
tern und Soldaten anzufachen um die Revolution im Vereinigten K6nigreich auszu-
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IOsen. Eine Kopie dieses Briefes gelangte ins britische Foreign Office. Die andere 
Version: regierungsfeindliche Kreise, die in den anstehenden Wahlen das Labour
Kabinett zu Fall bringen wollten, hatten einem Spionagering der russischen Emig
rantenszene den Auftrag gegeben, ein entsprechend belastendes Dokument zu er
stellen. Sie soli ten es - mit Absender der Kommunistischen Internationalen - der 
sowjetischen Vertretung in London libersenden und gleichzeitig dem britischen 
Geheimdienst eine Nachricht zuspielen, dam it dieser den Brief abfing, kopierte und 
erst dann an den Adressaten weiterleitete. 12 Als fLihrender Kopf des Spionagerings 
galt ein gewisser Wladimir Orlow. 

Mit diesem Namen war auch der dritte Fall - Bestechung zweier US-Senatoren -
verknlipft; der "Orloff-Skandal", mit Tat- und Gerichtsort Berlin, schlug ab Marz 
1929 hohe Wellen.!3 Ein junger amerikanischer Journalist, Hubert Knickerbocker, 
Korrespondent der New York Evening Post,14 machte am 2. Februar 1929 der Ber
liner Kriminalpolizei eine Anzeige. Thm seien von dem Journalisten Felix Dassel 
Dokumente des sowjetischen Geheimdienstes angeboten worden, die angeblich den 
amerikanischen Senator Borah kompromittierten. 15 Nachdem sich die ersten Beste
chungs-"Beweise" gegen Borah als getalscht heraus gestellt hatten, wolle er nun 
prlifen, ob dieser zweite Versuch zur "Uberftihrung" Borahs mit authentischen Un
terlagen gefUhrt wurde. Mit der Polizei vereinbart, lieB Knickerbocker sich - fUr 
2000 Dollar - die Dokumente bringen, und die Faile schnappte zu. Gegen den 
Uberbringer Pawlonowski (alias Sumarokow) und den Falscher Orlow, russische 
Emigranten in Berlin, wurde im Marz 1929 eine polizeiliche Untersuchung einge
leitet. Nicht zuletzt wegen starken politischen Drucks der US-Regierung wurden 
sie dann wegen schwerer Urkundentalschung in Tateinheit mit Betrug unter An
klage gestellt. 16 

FUr die Klarung der Schuldfrage benotigte das Berliner Schoffengericht sechs 
Verhandlungstage und damit deutlich Hinger als erwartet - obwohl der Staatsanwalt 
einen wesentlichen Teil der Anklage am vierten Tage fallen lieB. GroBe Zeitungen 
- so auch das Zentralorgan der KPD - berichteten kontinuierlich; zudem beobach
teten die anwesenden Vertreter der sowjetischen und der amerikanischen Botschaft 
wie des Auswartigen Amtes aufmerksam das Geschehen. Auch Historiker haben 
sich des Falls angenommen. Bei einer Durchleuchtung der "Grauzonen der russi
schen Emigration" erwies er sich als aufschlussreiches Fundstilck, denn er war "in 
dreierlei Hinsicht bedeutsam: erstens lenkte er die Aufmerksamkeit der deutschen 
Offentlichkeit auf die Zustande in der russischen Emigration, zweitens provozierte 
er heftige Kritik an der Tatigkeit der Berliner politischen Polizei, und drittens wur
de er auf diplomatischer Ebene aktenkundig und beeintrachtigte vorilbergehend die 
deutsch-sowjetischen Beziehungen.,,17 In diesem Sinne ahnelte er dem Fall Nor
mano (alias Lewin) in den USA, der - dies als erster Ausblick - ebenfalls eine au
Benpolitische Dimension erhalten so lite. 
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Nach den ersten Aussagen hatte sich der Blickwinkel von Gericht und Beobach
tern geweitet; es ging nicht nur um den Fall Borah, sondern um eine weitreichende 
Verflechtung von Falschung und Spionage - im Viereck zwischen russischen 
Emigranten, ihren Auftraggebern in preuBischer und Reichsregierung, den sowjeti
schen Geheimdiensten und auch einzelnen Medien. Der Prozess begann mit einer 
ersten Vernehmung, in der die abwechslungsreiche Vita beider Angeklagten be
leuchtet wurde. Pawlonowski alias Sumarokow sagte aus, dass er eigentlich Kar
pow heiBe, aus groBblirgerlich-aristokratischer Familie stamme und nach dem 
Sturz Kerenskis sich finnischen WeiBgardisten angeschlossen habe. Ende 1918 sei 
er als Spion in die Tscheka eingeschmuggelt worden und 1922 als Vertreter der 
G.P.U. an die russische Botschaft in Berlin gelangt. Inzwischen sei er in andere 
Dienste ubergetreten. 18 

Noch deutlich eindrucksvoller schilderte Orlow seine Vergangenheit; den Weg 
yom Untersuchungsrichter in der Revolution 1905 bis zu Wrangels Beauftragtem 
fUr anti-bolschewistische Spionage in Berlin zeichnete er mit ausgewahlten Details 
nacho Auch er habe zweimal die Fronten gewechselt. Getarnt als polnischer Kom
munist namens Orlinski sei er 1917 nach st. Petersburg gegangen, dort yom 
Volkskommissar fUr Justiz zum Prasidenten einer Kriminalkommission emannt 
und bald darauf entlarvt worden. Mit Hilfe des deutschen Generalkonsulats habe er 
nach Finnland fliehen und anschlieBend nach Odessa reisen konnen, wo Wrangel 
ihn zum Nachrichtenchef der weiBrussischen Armee gemacht habe. 19 

Dies war nicht sein einziges Tatigkeitsfeld in Berlin. 1m Prozess wurde dazu der 
Regierungsrat Bartels aus dem preuBischen Staatsministerium vernommen; er hatte 
- als Handelsattache in st. Petersburg - Orlow zur Flucht verholfen. Bartels ant
wortete den Verteidigem auf Fragen, die sie vorher fonnell dem lnnenministerium 
vorgelegt hatten.20 Er bestatigte, dass Orlow dem PreuBischen Staatskommissariat 
"von 1921 bis 1923 ganz wesentliche Dienste geleistet habe, indel11 er uns liber Un
ruhen inforl11ierte, die sich erst ergeben sollten.,,21 Auf die Frage, ob Orlow dafur 
bezahlt worden sei, antwOliete der Regierungsrat ausweichend. Tnteressant war da
gegen die AntwOli auf eine weitere Frage: ,,1st es tatsachlich vorgekol11men, daB 
falsches Material dabei war?" "Jawohl, als ich Orloff darauf aufmerksam machte, 
war er der erste, der der Sache nachging und die Falschungen aufdeckte.,,22 Orlow 
musste sich spatestens ab 1923 zusatzliche Einnahmequellen erschlieBen, denn 
Wrangels Geheimdienst wurde aus finanziellen Grunden verkleinert und die Zent
rale nach Paris verlegt.23 Es ist belegt, dass er nicht nur fUr deutsche Behorden son
dem auch fUr auslandische Geheimdienste arbeitete, und dass die deutsche Seite 
darliber informiert war.24 

Am vielien Verhandlungstag trat der Zeuge Siewert ins Rampenlicht und erOff
nete weitere Perspektiven. Neben Knickerbocker war er der zweite wichtige Belas
tungszeuge gegen Orlow und Pawlonowski. Die Verteidigung hatte am zweiten 
Verhandlungstag mit gewissem Erfolg versucht, seine Glaubwlirdigkeit zu erschlit-
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tern. Ein als Zeuge geladener russischer Emigrant, General von Lampe, hatte aus
gesagt, dass Siewert ihn mit gefalschten Dokumenten in den Verdacht gebracht ha
be, Spionage flir Frankreich zu betreiben. Vor dem Reichsgericht habe sich dann 
diese Anzeige als haltlos erwiesen.25 Lampe hatte sich mit den Worten vorgestellt, 
er sei Antibolschewist, im alten Russland General gewesen und ernahre sich jetzt 
ktimmerlich beim Film als Statist.26 Dber Lampe, Dassel und weitere schrieb Mo
ritz Goldstein: "Aile diese Emigranten stehen natUrlich, mit mehr oder weniger Ra
dikalismus, gegen die Sowjets. Sie halten den Angeklagten Orloff fUr einen untade
ligen Charakter, der mit vollkommener Selbstlosigkeit sich fUr die Sache aufopfert 
- versteht sich: fUr die Idee des Antibolschewismus. Dagegen nennen sie den An
geklagten Pawlonowski eine zweifelhafte Personlichkeit, im Dienst einer anderen 
zweifelhaften Personlichkeit, des Agenten Siewert.,,27 

Wer war dieser Harald Siewert? Als Deutsch-Balte und ehemaliger Offizier im 
Zarenreich hatte er 1919 in Berlin ein Deutsches Ostbura (Dobra) als anti
bolschewistische Nachrichtenagentur gegrtindet, das schon bald nicht nur den Me
dien, sondern auch Geheimdiensten und Politischer Polizei seine Erkenntnisse an
bot. Zu dieser Art von Buros schrieb Orlow, sicherlich nicht unparteiisch: "Zahlrei
che Informationsbtiras begannen zu arbeiten, die teils von den Bolschewisten ins 
Leben gerufen, teils von ihnen inspiriert oder als Werkzeug benutzt wurden. Als 
Beispiel fUr das System bei der Verbreitung von Falschungen durch die G.P.U. 
kann das Bura Harald Siewerts dienen?S Als Pawlonowski 1924 die russische Bot
schaft Unter den Linden veriieB,29 nahm Siewert ihn in seine Dienste, weil der 
(ehemalige) G.P.U.-Agent umfangreiches Material und Kontakte versprach. Bei 
der Auswertung des Materials kam Orlow erstmals mit Pawlonowski in Kontakt; 
Siewert hatte ihn urn UnterstUtzung gebeten.30 Fur Pawlonowskis Material - mit
gebrachtes und laufend beschafftes - konnte Siewert auch seine Kunden in preuBi
schen und Reichsbehorden interessieren. Dabei ging es auch um die sogenannten 
Trilisser-Briefe, angeblich vom Chef der G.P.U. in Moskau unterzeichnete Schrift
stUcke, die sich als Falschungen erwiesen. 

Nicht nur Knickerbocker, auch Siewert beschuldigte somit die Angeklagten des 
Betrugs. 1m "Falle Knickerbocker" ging es um die Borah-Papiere, die Orlow auf 
Pawlanowskis Bestellung flir Knickerbocker ,beschafft' hatte. Tm "Faile Siewert" 
waren es die Trilisser-Briefe, die Siewert tiber Pawlanowski bestellt, Orlow auf 
dessen Wunsch ,beschafft' und an Siewert ausgeliefert hatte. Dieser wiederum hat
te sie auftragsgemaB dem Reichskommissariat fUr Oberwachung der Offentlichen 
Ordnung (RKO) verkauft, das damit ein Spionageleck im eigenen Hause finden 
wollte?l 

Der Prozess hatte somit eine unerwartete Komplexitat erreicht, die noch dadurch 
gesteigert wurde, dass es in diesem Verfahren - gegen FaIscher - sehr unterschied
liche Begriffe von Falschung gab. Pawlanowski behauptete im "Falle Siewert" un
beirrt, dass die Trilisser-Briefe echt seien. Zwar habe er vor Prazessbeginn schrift-
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lich das Gegenteil erklart, aber nur deshalb, weil Siewert ihn mit dem Revolver da
zu gezwungen habe. Orlow sagte aus, dass die Borah-Dokumente richtige Ab
schriften von tatsachlich existierenden G.P.U.-Dokumenten seien. Gefalscht habe 
nicht er, sondern der Geheimdienst selbst. Die G.P.U. habe ein G.P.U.-Falsifikat in 
der Absicht erstellt, Informationsbiiros wie das von Orlow und Siewert und nicht 
zuletzt auch deren Auftraggeber zu diskreditieren. Knickerbocker sei ein "agent 
provocateur", der der G.P.U. bei einer sol chen Diskreditierung habe helfen sollen. 
Diese Darstellung, die G.P.u. habe selbst die Falschungen lanciert, kann wiederum 
eine Falschdarstellung von Orlow gewesen sein, in doppelter Absicht: urn den Fal
schungsvorwurf von sich abzuwehren und der G.P.U. Handlungszwang zu un
terstellen. Da dieser die tatsachlich begangene Bestechung urn jeden Preis ver
schleiern wollte, habe er selbst die Falsifikate produzieren miissen. 

Zwingend logisch war Orlows Darstellung nicht: Die G.P.U. kannte ohne Frage 
die anti-sowjetische Falscherszene und wusste, dass sie einen Wunsch nach weite
ren verdachtsstarkenden Dokumenten zum Borah-Fall freudig bedienen wiirde. 
Warum sollte die G.P.U. dann ein dreifaches Risiko eingehen: Dass eine von ihr 
gelieferte Falschung nicht als solche erkannt wiirde, dass sie - zweitens - entdeckt, 
zuriickverfolgt und den Absender bloBstellen wiirde, oder dass sie - drittens - als 
falsch erkannt, als echt ausgegeben und damit als politische Waffe gegen Moskau 
genutzt wiirde. Richtig war, dass die sowjetische Seite unter Handlungsdruck stand, 
sie wollte die diplomatische Anerkennung der westlichen Welt. Beide US
Senatoren - Borah und Norris - beflirworteten sie, in Regierung und Offentlicher 
Meinung der USA aber war sie heftig umstritten. 

Die New York Times berichtete dariiber in einem Artikel, der auffallig Uber
schrieben war: "Link Orloff forgeries to ban on recognition. Soviet papers suggest 
that Hughes used false documents in stand against Russia.'.32 Das Blatt bezog sich 
damit auf Darstellungen in Prml'da und Iswestija, in denen diese das Verhalten des 
US-AuBenministers mit dem von Churchill im Faile des Sinowjew-Briefes vergli
chen: Versuch einer nachhaltigen Weichenstellung mit Hilfe von Falsiftkaten, die 
gewiefte Politiker wider besseres Wissen als Beweise im politischen Prozess an
flihrten. Was war echt, was war falsch - und welche Bedeutung hatte diese Frage in 
beiden Fallen flir die politische Entscheidungsftndung? Welche Bedeutung sie flir 
Orlow hatte, beantwortete treffend sein Biograph Wim Coudenys: "Orlov did not 
distinguish between fact and fantasy. He was only interested in facts as long as they 
corroborated his ,Truth', that being that since the early twentieth century Russia 
had been the victim of a huge conspiracy [ ... ] Orlov used the media, intelligence 
and even terrorism to convey his, Truth' .,,33 

ZurUck zum Strafprozess in Berlin-Moabit: Das SchOffengericht hatte die uner
wartete Komplexitat des Verfahrens erkannt. Denn allzu deutlich war nunmehr, 
dass es nicht nur urn einen Betrug mit straf- und eventuell zivilrechtlichen Konse
quenzen flir Individuen ging, sondern auch urn auBenpolitische Implikationen. Und 
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die beschriinkten sich nicht auf Auseinandersetzungen zwischen Washington und 
Moskau, sondem berUhrten auch das Auswiirtige Amt in Berlin, mit Blick auf die 
deutsch-russischen Beziehungen. Zudem hatte der Prozess eine betriichtliche in
nenpolitische Bedeutung. Er warf ein neues Licht auf die ,Gastfreundschaft' der 
deutschen Behorden gegenUber den russischen Emigranten, und er akzentuierte die 
Frage nach der Glaubwtirdigkeit der russischen Nachrichtenbtiros in diesem Mi
lieu. Hatte man diesen bislang zu offen vertraut, und bot nicht dieser Prozess die 
Gelegenheit zu einer Abrechnung und ,Siiuberung'? Dieses Motiv konnte erkliiren, 
warum die aufgestauten Probleme nicht einfach durch Abschiebung der verdiichti
gen Emigranten ge16st wurden - ohne Strafprozess. Diese idee hatte man offenbar 
erwogen, auf Intervention Moskaus aber verworfen. Damit rtickte ein ,Plan B' ins 
Blickfeld: Abschiebung war auch noch nach Verurteilung moglich, und ein Straf
prozess bot die Moglichkeit zur Diskreditierung von Informationslieferanten, die 
aus Sicht von deutschen Regierungs- und Polizeistellen inzwischen unwillkommen 
waren - wegen unerwiinschtem Wissen zu deren Lasten und unzureichenden 1n
fonnationen zu deren Nutzen. Allerdings durfte der Prozess das "Spitzelwesen" 
nicht zu sehr ins Offentliche Gerede bringen. 

Aus dieser Sicht war es willkommen, dass der Prozess sich vereinfachte: Der 
Zeuge Siewert erschien am ftinften Tag nicht mehr. Eine "fachwissenschaftliche 
Untersuchung" bestiitigte, dass "in psychischer Hinsicht bei Siewert ein Zustand 
akuter Erschlaffung des Nervensystems bestehe" .34 Daraufhin erkliirte der Staats
anwalt, dass er die Anklage im Falle Siewert fallen lassen werde, somit auf die 
Vemehmung zweier Kriminalkommissare verzichten konne. Vermutlich war der 
Kriminalpolizei daran sehr gelegen, denn nach Orlows Darstellung war einer der 
beiden Kommissare im Falle Knickerbocker Untersuchungsflihrer und gleichzeitig 
Beftirworter von Orlows liingerer Zusammenarbeit mit der Kripo gewesen. Auch 
von Siewert waren nun keine Aussagen mehr zu erwarten, die das Reichskommis
sariat fLir Uberwachung der Offentlichen Ordnung und das entsprechende Staats
kommissariat auf preuBischer Ebene kompromittieren konnten. 1mmerhin hatte das 
RKO flir Siewert einen Nachrichtenfonds eingerichtet, tiber den er frei verfLigte. 
Der Staatsanwalt ktindigte an, dass er im Faile Siewert "daher zu einem negativen 
Ergebnis kommen werde, so daB nur noch der Fall Knickerbocker tibrig bleiben 
wtirde, zu dem wir dann alsbald pliidieren konnten.,,35 

Tatsiichlich folgten die Strafantriige, die Pliidoyers der Verteidiger und das Ur
teil schon tags darauf. Die Angeklagten wurden im "Faile Knickerbocker" zu je 
vier Monaten Gefangnis verurteilt - unter Anrechnung der Untersuchungshaft -
und im "Faile Siewert" wegen Mangels an Beweisen freigesprochen. Der Haftbe
fehl wurde aufgehoben. Der Vorsitzende betonte in seiner Begrtindung, daB der po
litische Hintergrund diesen Prozess nicht wesentlich beeinflusst und Orlow in sei
nem Hass gegen die Sowjetunion aus ideellen GrUnden gehandelt habe. Allerdings 
sei beiden vorzuwerfen, das Asylrecht missbraucht zu haben und "in ihrem Hass 
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gegen die Herren des neuen RuJ3land durch falsche Dokumente internationales 
Misstrauen und Feindschaft zwischen den Uindern zu saen." Die Angeklagten 
wurden der Politischen Polizei zugeftihrt, die tiber ihre Ausweisung aus PreuBen 
entscheiden sollte.36 Orlow erhielt die Erlaubnis, sich bis auf weiteres auf seinem 
Schloss Sandau bei Havelberg aufzuhalten.37 

Die Feststellung, es sei kein politischer Prozess gewesen, fand - wie zu erwarten 
- keine einhellige Zustimmung. NaturgemaB ftihrte die KPD in dieser Frage die 
deutlichste Sprache. Ihre Rote Fahne titelte: "Wir klagen an", und die nachfolgen
den Artikel zielten auf zahlreiche Punkte, die der Prozess ausgelassen oder ver
tuscht hatte. So sei Orlow langjahriger festbesoldeter Mitarbeiter der deutschen 
Beh6rden gewesen, er habe jahrelang jeden sowjetischen Antrag auf Einreisevisum 
begutachtet, und Siewel1 sei in seine Rolle als Kronzeuge gedrangt worden. Der 
Prozess sei nur im Zusammenhang mit dem "imperialistischen Krieg gegen das 
proletarische Vaterland, gegen die Sowjetunion nach auBen" zu verstehen,38 das 
Urteil sei "eine unverschamte Verh6hnung der USSR.,,39 

Und der KPD-Abgeordnete Stoecker setzte die Anklage im Reichstag fort: ,,1st 
es etwa ein Zufall, dass eine solche international gemeingefahrliche Dokumenten
falscherbande wie die weissrussische Orlowgesellschaft jahrelang in Deutschland 
ihr Unwesen zur Verhetzung, zur Provokation der Machte gegen die Sowjetunion 
treiben konnte, und zwar gestUtzt und gef6rdel1 mit Riesensummen der Reichsre
gierung, mit Geldern aus dem Innenministerium?,,40 Seine eigene Feststellung, die 
deutschen Sicherheitsbeh6rden hatten mit Orlow zusammen gearbeitet, sWtzte 
Norden vor allem auf die ausftihrliche Zeugenaussage des Regierungsrats Bartels.41 
Nach dem Urteil verfasste Norden eine Flugschrift, in der die wichtigsten Szenen 
des Prozesses noch einmal geschildert und auch weitere, nicht ins Urteil einbezo
gene Vorgange beleuchtet wurden: A. Norden, Krieg im Dunkeln. Orlows Ver
schw6rung gegen die Sowjets im Auftrage der SPD, Berlin 1929. Bereits 1926 hat
te die KPD "antisowjetische Falschungen" gebrandmarkt: In dem Buch "A us dip
lomatischen Falscherwerkstatten" wurden Siewert, Orlow und ein weiterer Falscher 
Gumanski angegriffen. Gumanski wurde nicht im Orlow-Prozess angeklagt, son
dem ausgewiesen - mit allerdings sehr verz6gerter Wirkung.42 

Ohne Frage hatte die KPD-Ftihrung diese Proteste mit der Sowjetregierung ab
gestimmt. Auch die sowjetische Presse reagiel1e emp6rt auf das Urteil, und sie ver
langte eine weitestgehende Einschrankung der "weiBgardistischen Verbrecher" 
durch die asylgebenden Staaten. Eine Karikatur der Zeitung /swestija zeigte, wie 
das deutsche Gericht und die Polizei dem Falscher Orlow die Stiefel putzten.43 Al
lerdings gab es deutliche Hinweise, dass Moskau insgeheim mit dem Ausgang des 
Verfahrens recht zufrieden war. "In internen Aufzeichnungen wertete das sowjeti
sche AuBenministerium den ProzeB als Erfolg. Das lastige RKO war aufgel6st, 
Emigrantenzirkel in Berlin als Falschernester diskreditiert und der Stellung der 
Emigranten insgesamt in Deutschland Schaden zugeftigt worden.,,44 
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Das Verhalten von Polizei und Justiz wurde nicht nur von kommunistischer Sei
te scharf kritisiert. Rudolf Olden schrieb einen Tag nach Prozessende einen Hinge
ren Kommentar flir das Berliner Tageblatt. Orlow sei moglicherweise einer der 
besten Kenner der zeitgenossischen russischen Geschichte, andererseits aber ein 
Fanatiker, ein Informant als personifizierter Hass. "Er ist, wie wir sahen, Hingst zu 
der Methode abgeglitten, das ErwUnschte als wahr anzugeben.,,45 Der Prozess, auf 
amerikanischen und russischen Druck betrieben, habe den "iippig bliihenden Un
fug" des Spitzelwesens offenbart, dem ein Ende gesetzt werden mlisse.46 Und in 
der Weltbiihne war zu lesen: "Das ist der ungeheure Skandal, den man mit allen 
Mitteln vertuschen, verschweigen, beschwichtigen will: Orloff und Pawlonowski, 
Meisterfalscher und Gehilfe, waren lange Jahre ,Lieferanten hochster amtlicher 
Stellen' [ ... ]. Sie waren fest besoldete Agenten der Politischen Polizei, des Reichs
kommissariats flir offentliche Ordnung und selbstverstandlich des Reichswehrmi
nisteriums.,,47 Der Reichsinnenminister wies nach dem Prozess aile Dienststellen 
an, Verbindungen mit Agenten zu meiden; das RKO loste er aues 

Staatsanwalt und Verteidiger hatten gegen das Urteil Berufung eingelegt, die 
Verhandlung folgte im Mai 1930. Wiederum beschuldigten sich die Angeklagten 
gegenseitig, was nichts daran anderte, dass es beim Urteil der ersten Instanz blieb.49 

Orlow hatte die Zwischenzeit genutzt, um seine Erinnerungen zu schreiben: "Mor
der, Falscher, Provokateure. Lebenskampfe im unterirdischen Russland." Aber 
auch dies half ihm nicht, seine Reputation als Agent wieder herzustellen. Er zog 
nach Brlissel, mit der fixen Idee, eine "WeiBe lnternationale" aufzubauen, er ver
klagte die Rote Fahne, kampfte gegen neue Verdachtigungen der NSDAP wie auch 
russischer Emigranten, und er flihlte eine Fehde gegen Knickerbocker. so 

Um 1940 kehrte er von Briissel nach Berlin zuriick. Sein Grab ist in Tegel zu 
finden, auf dem Friedhof der Russisch-Orthodoxen Gemeinde. Uber diesen hatte er 
zwolf Jahre vor seiner Bestattung geschrieben: "Nur die wenigsten Berliner wissen 
es: drauBen in Tegel gibt es eine WittestraBe. Dort hat einmal in flir uns gliickli
chen Stunden Alexander TTT. Land erworben. Drum haben die Berliner die angren
zende StraBe nach Witte genannt. Und auf diesem Gelande ist ein Grab, ein un
scheinbarer Hiigel. Dort ruht ein vom Leben zermalmter Mann. Ein Russe. Er starb 
in irgendeiner Klinik in Berlin unter graf31ichen Qualen. Tn haf31icher Armut. Ver
gessen. Gestrichen. Und war doch einmal so groB. So beriihmt. So machtvoll. So 
gliicklich. So reich. Wladimir Suchomlinoff. Kein Begriff mehr heute, nicht wahr? 
Dachte ich's doch gleich. Die Zeit rast und verachtet jedes Gedachtnis. Wladimir 
S uchomlinoff. RuBlands Kriegsminister. ,,51 

Wladimir Orlows Grab liegt am Nordrand des Friedhofs, neben einem Gewerbe
trieb, ganz in der Nahe des von ihm beschriebenen, "unscheinbaren Hiigels". 
"There is irony too in his resting place: Orlov is buried within 50 metres of General 
Sukhomlinov, whose prosecution during the First World War had been the starting 
point of his career as a detractor of conspirators.,,52 Orlow selbst schrieb zu des 
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Generals damaliger Rolle: ,,1st Kriegsminister. Erkliirt VOf dem Kriege: Wir sind 
gerUstet. Wir k6nnen jederzeit losschlagen. Nach den ersten SchUssen stellt sich 
seine fahrliissige Luge heraus. [ ... J Man driingt den Zaren, daO er streng untersucht. 
Eine Kommission wird in St. Petersburg eingesetzt. Die soli den Dingen auf den 
Grund gehen. Ich geh6re zu ihr. Habe speziell seinen Bekanntenkreis und seine 
Beziehungen zu Leuten, die ausliindische Spione sind, zu durchforsten.,,53 

Auch Orlows Grab kennzeichnet nur ein schlichtes Holzkreuz, die Aufschrift 
sagt: "Friede seiner Asche". Als sein Todesdatum wird der 12. Januar 1941 ge
nannt; an diesem Tage war er im Berliner Tiergarten erschossen worden. Das Ver
brechen wurde nie 6ffentlich aufgekliirt, aber mehrere Autoren habe eine Deutung 
versucht. "Orlov was a liability for all parties involved in the virtual, phoney war of 
the 1920s and 1930s. However, when the real war broke out, in 1940, he became a 
dangerous, uncontrollable factor. Whoever killed him - presumably at the behest of 
an intelligence service - did everyone a good turn.,,54 So oder so: in die Geschichte 
der russischen Top-Spione ist Orlow eingegangen, und nach wie vor gibt es ernst 
zu nehmende Stimrnen, die vermuten lassen, dass er der Fiilscher der Sinowjew
Briefe war. 55 

Auch sein Gegner irn Orlow-Prozess, der Journalist und Schriftsteller Knicker
bocker, fand einen fruhen und gewaltsamen Tod. Zusammen mit weiteren weltbe
kannten Journalisten kam er 1949 bei einem Flugzeugabsturz nahe Bombay urns 
Leben.56 Er hatte noch drei BUcher in deutscher Sprache verOffentlicht, trotz zu
nehmender Bedenken staatlicher Stellen. "In Anbetracht der besonderen Stellung, 
die Knickerbocker in der internationalen Offentlichkeit inne hat", war er nicht offi
ziell als unerwunscht und schiidlich eingestuft worden.57 Fur seine internationale 
Publizitiit war dies unerheblich, er konnte sie - im Gegenteil- noch urn ein Vielfa
ches steigern, als Kriegsberichterstatter und Buchautor. 1939 erhielt er den Pulit
zer-Preis als bester amerikanischer Korrespondent. Sein 1941 erschienenes Buch 
"Is To-morrow Hitler's?" wurde ein Bestseller. Ob er - so Orlow - jemals mit der 
G.P.V. kooperiert hat, muss offen bleiben. Fur einen Journalisten, der sich flir Top
Themen der international en Spionage interessierte, lag der Kontakt mit Geheim
diensten durchaus nahe.58 

Sein autobiographischer Roman "cn und Rlut im Orient", erschienen 1928, brachte ihm den 
Durchhruch. Es fnlgten Bestseller zu Orient und Snwjetkritik, his er 1936 Puhlikatinnsverhot 
erhielt und Deutschland endgiiltig verlieB. 
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Von Sklarek fiber Raiffeisell zu Stinlles 

Von den Falscher-Amiren in den Grauzonen der russischen Emigration zu den gro
Ben und mittelgroBen Finanzskandalen in deutschen Grenzen: die Revue soli mit 
dem Fall der Gebrtider Sklarek beginnen. Er wuchs sich zu einem offentlichen 
Skandal aus und fand selbst in der New York Times eine aufmerksame Beo
bachterin: "Max, Leo and Willy Sklarek, three prominent turfmen, who owned last 
year's Derby victor, Lupus, were arrested by the Berlin police today on the charge 
of having defrauded the city of Berlin of several million marks."[ Seine Bedeutung 
erhielt der Fall nicht durch sein AusmaB an Kriminalitat sondern aufgrund seiner 
politischen Dimension. Weitverbreitetes Misstrauen des gewerblichen Mittelstands 
gegentiber kommunaler Eigenwirtschaft, die vorstellung we iter Bevolkerungskrei
se von tiberbesetzter - auch kOITupter - Offentlicher Verwaltung vermengten sich 
mit Antisemitismus zu einem Potenzial, das das von radikalen linken wie rechten 
Parteien wahlentscheidend genutzt wurde.2 Die drei Sklarek-Brilder, "Ostjuden" 
aus Galizien stammend, begannen in Berlin als unbedeutende Kaufleute, stiegen 
aber im Kriege zu fUhrenden Lieferanten Offentlicher Beschaffungsstellen aue 

Die dabei gekntipften Beziehungen verhalfen ihnen 1926 zu einer Weichenstel
lung, die ihren Weg in die Kriminalitat bestimmen sollte. Sie tibernahmen in Berlin 
die Stadtische Kleidervertriebsgesellschaft unter ungewohnlich vorteilhaften Be
dingungen. So traten sie als Privatunternehmer an die Stelle der Kommune, ohne 
dass ihnen das kommunalwirtschaftliche Monopol entzogen wurde: stadtische Ftir
sorgestellen und Wohlfahrtsamter durften fortan nur bei Thnen bestellen. Dieser 
Vorteil war zunachst auf zwei Jahre befristet. Ausgerechnet ein kommunistischer 
Stadtrat erweiterte dann aber das Monopolrecht, indem er den Gebrtidern vertrag
lich zusicherte, kommunale Abnehmer auch weiterhin beliefem zu konnen. Der ur
sprtingliche Zweck, die Auflosung der tibernommenen Kleiderbestande, war damit 
aus dem Blickfeld geraten; tatsachlich hatten die Sklarek-Firmen einen umfassen
den Beschaffungsauftrag flir Bekleidung, Schlaf- und Krankendecken und Textilien 
aller Art erhalten, bei gleichzeitiger Erweiterung des stacitischen Abnehmerkreises. 
Ein weiteres Privileg kam hinzu: die Sklarek-Firrnen richteten die Forderungen fUr 
ihre Lieferungen an die zentrale Stadtbank, ohne dass die Beschaffungsstellen tiber 
Umfang und Zeitpunkt der prasentierten Rechnungen informiert wurden. 

Diese Regelung wurde allerdings nur mittels Urkundentalschung zum Privileg: 
die Sklareks stellten zunehmend fingierte Rechnungen aus, fUr Lieferungen, die 
niemals die - auf den Belegen genannten - Dienststellen erreichten. Sie konnten 
damit nicht nur ihre Forderungen an die Stadtbank in die Hohe schrauben sondern 
auch einen Scheinumsatz vortauschen. Damit gelang es ihnen, den Spielraum fur 
Vorschtisse stetig zu erweitern; die Bank befolgte ihren Wunsch, die angeblich 
wachsenden Beschaffungsausgaben durch immer neue Kredite zu finanzieren. Den 
Eindruck eines bltihenden Handels bestarkten sie noch durch Vorlage von Gefal-
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ligkeitswechseln und "Scheckreiterei", also durch Finanztransfers, denen keinerlei 
Handelsgeschafte gegenilber standen. 

So steigerte sich die Kriminalitat der Gebrilder mit spiralenfdrmiger Dynamik. 
Urn die Kreditwilrdigkeit zu wahren, wurde steiles Umsatzwachstum vorgetiiuscht 
und W ohlstand durch Luxuskonsum demonstriert. Zu dies em Flair trug bei, dass 
die Bruder sich in einem elitaren, wenn auch defizitaren Unternehmen engagierten: 
im Betrieb eines Rennstall mit zugehOrigen Pferdewetten. Zudem knilpften und 
pflegten die Sklareks politische Beziehungen: Max trat in die Deutsche Demokrati
sche Partei ein und seine Brilder in die SPD. Und wo all diese BemUhungen urn 
Vertrauensbildung nicht ausreichten, da wurde massiv bestochen.4 Als die Blase 
aus Tauschung, Krediten, Konsum und KOITuption platzte - durch eine eher zufal
lige Revision von Warenbestanden - wurde aus dem finanziellen schnell ein politi
scher Skandal. Der Oberbilrgermeister trat zurUck, in DDP, SPD und KPD gab es 
AusschlLisse und bei den unmittelbar folgenden Kommunalwahlen gewann die 
NSDAP, aber auch die KPD an Boden. Sie hatten den Sklarek-Skandal zum Haupt
thema des Wahlkampfes gemacht, die NSDAP auch mit offen anti-semitischer Ein
farbung. Sie steigerte die Zahl ihrer Sitze in der Stadtversammlung von null auf 
dreizehn. 

Als die Entwicklung des Falls kulminierte - im Herbst 1929 - war der Zusam
menbruch der Lowenberg-Bank schon fast in Vergessenheit geraten. So wie die 
Hauptdelinquenten aus dem Blickfeld von Polizei und Medien verschwunden wa
ren, so war auch ihr Wechselbetrug in den Schatten neuer und spektakularer Kri
minalfalle gerUckt. Unter all diesen Falscher- und Schiebergeschichten erhielt der 
Sklarek-Fall zweifellos die grol3te Aufmerksamkeit; sie hielt an bis 1933, als die 
Nationalsozialisten den Prozess propagandistisch noch einmal aufrollten. Hinsicht
lich der politischen Dimension - einschliel3lich der antisemitischen BezUge - ist 
nur eine zweite Affare der Weimarer Zeit mit diesem vergleichbar. 

Dieser "Barmat-Skandal" ist als einer der groJ3ten Korruptionsprozesse in die 
Kriminalitatsgeschichte der zwanziger Jahre eingegangen, mit intensiver Beobach
tung durch in- wie auslandische Presse. Einen zentralen Platz nimmt dieser Fall 
auch in den Berichten von "Sling" ein, mit Titeln wie "Der Tag des Prasidenten im 
Bannat-ProzeB" und "Kutisker-Ganse".5 Mit "Five Financiers held in German 
Scandal" ilberschrieb die New York Times ihren ersten Bericht zu dem Fall, in der 
Neujahrsausgabe 1925: "Berlin. Dec. 31. - The financial scandal known as ,the 
Kutisker Case', involving the old and highly respected Prussian State Bank, be
came a sensation of the first order today. Indications are that it will develop into 
one of the worst of its kind on record in Germany. [ ... J The Barmats are accused of 
complicity with Kutisker in fraudulently obtaining from the Prussian State Bank 
millions of dollars.,,6 Die angesprochene Bank war die staatseigene PreuBische 
Seehandlung. Der genannte I wan Kutisker hatte den Grundstein seines Vermogens 
in der Kriegswirtschaft gelegt, es durch gewagte Finanzmanover nach 1918 in 
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atemberaubendem Tempo vermehrt und 1924 einen zweistelligen Millionenkredit 
von der Seehandlung unter fragwurdigen Bedingungen erhalten. Die B arm at
Bruder, Sohne eines russischen Rabbiners, waren Eigner eines weit verzweigten 
Mischkonzerns, den sie in den Inflationsjahren unter dem Dach ihrer Amsterdamer 
Holding aufgebaut hatten. 

Die Aufdeckung des Finanzskandals begann mit einem spektakuUiren Polizei
einsatz zur Jahreswende. Ais erste wurden Kutisker und drei hohe Bankbeamte 
festgenommen, unter dem Vorwurf der Bestechung. Wenige Stunden spater folgte 
eine Razzia auf "Barmatwerder": 300 Polizisten umstellten die Villa InselstraBe 
12114, die Julius Barmat sich auf Schwanenwerder gekauft hatte. Drei Bruder und 
Julius' Sohn wurden noch in der Neujahrsnacht verhaftet. der vierte Bruder kurz 
darauf gefasst. Flinf Monate spater legte die Seehandlung ihren Geschaftsbericht 
1924 vor, mit katastrophalen Ergebnissen: die Kreditforderungen an Kutisker und 
Bannat in Hohe von 17 Millionen Goldmark hatte sie als uneinbringlich abge
schrieben und damit ihre Reserven wie auch das gesamte Eigenkapital verloren. 
Der Schaden war somit schnell beziffert, die Ursachenklarung und Rechtsfindung 
aber brauchten Jahre. Der Prozess gegen die Barmat-Bruder begann im Januar 
1927, dauerte 14 Monate und endete mit milden Haftstrafen.7 Scharfer waren die 
Konsequenzen auf der politischen Ebene. Der preuBische Landtag richtete einen 
Untersuchungs- und die SPD einen Prufungsausschuss ein; der Postminister verlor 
sein Amt, und Reichstagsmandate wurden zuruckgegeben. Die New York Times 
bewertete den Barmat-Skandal abschlieBend als einen Vorgang, "which involved 
all sorts of political, racial, as well as financial factors in Germany".8 

Die weiteren Skandale sind schnell erzahlt. Unter politischen Druck war im 
Banllat-Prozess vor allem die SPD geraten, beim nachfolgenden Fall standen Mit
glieder der DNVP im Brennpunkt. "Die Raiffeisenbank befindet sich vollkommen 
unter deutschnationaler Leitung. Ihre Aufsichtsrate und Direktoren sind deutschna
tional, und in den einzelnen Leitungen sitzen brave und rechtliche Pfarrer, die von 
der Banktatigkeit soviel Ahnung haben, wie die Sklareks von der Ausubung des 
Seelsorgerberufes. [ ... ] Und so kam es, daB die Raiffeisenbank Geschafte machte, 
die in ihren Kassenbestand immer groBere Locher riB. Von dem Russen Uralzew 
lieB sie sich viele Millionen in auslandischen Devisen herauslocken, und die Ver
bindung mit dem Verleger Schuppe in Hamburg [ ... ] kostete sie 4,4 Millionen. [ ... ] 
1,7 Millionen verschluckte das schOne Geschaft mit der Wertkauf A.-G. in Duis
burg, die sich damit befaBte, die Fabrikate des deutschnationalen Reichstagsabge
ordneten Neuhaus [ ... ] auf den Markt zu bringen.,,9 "Nur in einem unterscheidet 
sich der Raiffeisenskandal von seinen Vorgangern. Barmat und Kutisker hatten ihre 
Schwindeleien abzusitzen. Der russische Schwindler Uralzeff aber, der Offizier der 
wei Ben Armee, der die Raiffeisenbank im ganzen urn mehr als zwanzig Millionen 
Mark gebracht hat, wandelt ungestOli unter den Palmen der Raiffeisenstadt Ber
lin.,,10 Das Haus Raiffeisen war bekanntlich als landwirtschaftliche Genossen-
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schaftsbank entstanden, "and the fann organization and individual farmers depend
ent upon its stability were only saved from bankruptcy through the intervention of 
the Prussian and Federal financial institutions."!! 

Auch die sogenannte Stinnes-Affare war ein grenziiberschreitender Finanzskan
da!. Es ging dabei um staatliche Wertpapiere, genauer: die im Weltkrieg von der 
kaiserlichen Regierung begebenen Kriegsanleihen. Deren Riicknahme - mit ent
sprechender Zahlung - wurde durch ein "Anleiheablosungsgesetz" geregelt. Es 
raumte "Altbesitzem" einen deutlichen Vorrang gegenilber solchen Inhabem ein, 
die ihre Papiere erst nach dem Juli 1920 gekauft hatten. Betrilger fanden einen 
Trick, mit dem sie "Neubesitz" - im Ausland erworben - als "Altbesitz" anmelde
ten. Finanziert wurde diese Operation von Hugo Stinnes junior. 1m August 1928 
kam er in Haft, ins Moabiter Untersuchungsgefangnis. "Morus" kommentierte die
sen Fall und zeigte sich nicht sonderlich beeindruckt: "Mittlere Schiebungen, weit 
unter Barmat-Format. [ ... ] Wir waren bisher an andere Dimensionen gewohnt. Hu
go Stinnes macht selbst in Moabit dem Namen keine Ehre.'d2 Der "Anleiheschie
bungsprozeB" endete im Folgejahr mit Freispruch; der Staatsanwalt hatte 8 Monate 
Gefangnis und 100000 Mark Geldstrafe gefordert.!3 

Diese Verluste der Reichskasse waren ausschlieBlich privaten Betrilgem anzu
lasten und nicht dem zweifelhaften Finanzgebaren einer Behorde zuzuschreiben -
wie im Fal1e der PreuBischen Seehandlung und dem noch abschlie5end zu erwah
nenden "Phobus-Skandal". Darin stand das Reichswehrministerium im Blickfeld 
der Kritik. Es hatte aus ungeklarten Quellen Geheimfonds gebildet, die es in priva
te Unternehmungen investierte, nicht zuletzt, urn mit den Gewinnen geheime Auf
rustungsprojekte zu finanzieren. Der Bankrott der Phoebus-Film AG im Sommer 
1927, die Millionenkredite mit Reichsbiirgschaften aufgenommen hatte, gab erste 
Einblicke in die Affare; das Ministerium aber dementierte. Erst im Januar 1928 
raumte Reichskanzler Marx weitreichende Vergehen ein und kiindigte die Bildung 
einer Untersuchungskommission an, sowie die "laufende Uberwachung der Fi
nanzgebarung der einzelnen Abteilungen des Reichswehrministeriums".14 

The New York Times, 27.09.1929. 
2 7ur Kampagne der KPD vgl. Annemarie Lange: Berlin in der Weimarer Republik. Berlin 

(Osl) 19R7, S 928 f. 
3 7ur Darstellung des Falls und seiner Hintergriinde vgl. Preul.lisches Landgericht T, Urteil ge

gen Leo Sklarek und Genossen vom 2R..Juni 1932, Berlin 1932; Donna Harsch: Der Sklarek
Skandal 1929 und die sozialdemokratische Reaktion, aus: Ludger IIeid: Arnold Paucker 
(Hg.), luden und dcutsche Arbcitcrbewcgung bis 1933. Sozialc Utopien und rcligios
k'lJlturelle Traditionen, Tiibingen 1992, S. 193-214. 

4 .. Verquickung von Amt- und Privatinteressen, das gibt's iiberall in der Verwaltung. r ... l Die
se Korruption ist eine organische Krankheit. mit etwas Antisklarekin wird sie nieht vertrie
ben." Alfons Goldschmidt: Korruption, in: Die Wcltbiihnc 25 (1929) 43, S. 635-637, hier 
S.637. 

5 Vgl. R. Greuner (Hg.). S. 7R-87. 
6 rhe New York Times. 01.01.1929. 
7 7u den Verteidigern von Julius Barnlat zuhlte auch der O.g. Anwalt Sammy Gronemann. 
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8 The New York Times 08.09.1929. 
9 Neue Freie Presse (Wien) 27.10.1929, Nr. 23391. 
10 Moms, Raiffeisen, in: Die Weltbiihne 25 (1929) 16, S. 609-611, hier S. 611. Der Autor des 

Beitrags war Richard Lewinsohn. Er leitete die Wirtschaftsredaktion der Vossischcn Zcitung 
lind schrieb als "Morns" regelmaBig flir die Weltbiihne. 

II The New York Times 23.06.1929. 
12 Die Weltbiihne 24 (1928) 36, S. 377-379. 
13 Vgl. Berliner Borsen-Zeitung 13.07.1929, Nr. 322 und Berliner Tageblatt 27.07.1929. Nr. 351. 
14 Berliner Tageblatt 21.01.1928, Nr. 35; vgl. A. Lange, S. 825 f 
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Der hedriingte deutsche Mittelstand 

Skandale von Phoebus bis Orlow: der Kriminalfall Lowenberg kracht in eine be
wegte Zeit; Justiz, Politik und Finanzkreise stehen unter Hochspannung. Aber es 
sind nicht allein die groBen A ffaren , die flir Aufregung sorgen. Auch eine Reihe 
mittelschwerer Finanzdelikte tragen zum Bild der Unberechenbarkeit und lnstabili
Hit an den Finanzmarkten bei. Ab Mitte 1928 haufen sich diese Faile, mit dem 
Schwerpunkt auf Betrilgereien und der Reichshauptstadt als Zentrum. Der Berliner 
Notar Dr. August Bratz akzeptiert recht zweifelhafte Wechsel von den Rumanen 
Leon Jacoby und Mayer Lehrer; er behauptet spater, hypnotisiert gewesen zu sein. 
Der Konsul Fleming, Geschaftsflihrer der verkrachten Deutsch-Bulgarischen Han
delsgesellschaft, stellt Wechsel in Hohe von 300000 Mark aus, die in die Hande 
von Schiebern geraten. Nicht eingelost, gehen sie zu Protest und Konsul Fleming in 
ein Sanatorium. l Sally Bergmann, vorbestraft und mit dem Staatsanwalt Dr. Walter 
Jacoby verbilndet, baut aus Privatkrediten ein Berliner Luftschloss, aus dem seinen 
Glaubigern erstaunliche Zinsen zuflieBen, die Bergmann stets mit neuen Krediten 
tinanziert. Ais Sicherheit bietet er Pfand-(Lombard-)Scheine auf einen Warenbe
sitz. Diesen gibt es tatsachlich, nur verpfandet Bergmann seine Waren gleich mehr
fach, vergibt also Lombard-Scheine in standig wachsender Zahl.2 

Die Krimi-Serie bricht im neuen Jahr nicht ab, die Presseberichte bleiben spek
takular. Die Berliner Staatsanwaltschaft leitet gegen den Kommerzienrat Linde
mann ein Verfahren wegen Kursschwindel ein; er war Inhaber der in Konkurs gera
tenen Bankfirma Mertz & Co.' Bruno Scher!, ein Berliner Kaufmann, hatjahrelang 
Wechsel im Gesamtwert von schlieBlich 2,5 Millionen Mark unterschrieben, trotz 
seines Offenbarungseides, nicht zahlungsfahig zu sein.4 Weitere Meldungen folgen 
im Wochentakt. "Vor einigen Tagen erschoB sich [ ... ] in einem Berliner Luxushotel 
der GetreidegroBhandler und Rennstallbesitzer Ernst Gottschalk. Wie jetzt bekannt 
wird, war Gottschalk Wechselverbindlichkeiten in auBerordentlicher Hohe einge
gangen, flir die keine Deckung vorhanden war.,,5 "Der Bankier Max Dukas, ein 
Mitinhaber des Bankgeschaftes Katz und Wohlauer, hat sich heute vormittag an
geblich wegen verfehlter Spekulationen in den Raumen der Bank erschossen. Sein 
Kompagnon Bottcher erlitt infolge der Aufregung wegen des Selbstmordes einen 
Herzschlag, dem er sofort erlag.,,6 

Dieser letzte Fall - Katz und Wohlauer - ilberschneidet sich mit dem "Lowen
berg-Skandal" und wird in dessen Zusammenhang betrachtet. Vorab noch ein Blick 
auf kleinere Bankschwindeleien und Flilschungen in den Folgemonaten. Sie stan
den im Schatten der oben geschilderten A ffaren, denen sich noch im August der 
FA V AG-Zusammenbruch anschloss.7 Zumindest zwei Faile sind bemerkenswert. 
Ein Theodor Radtke, Vorstand und Aktionar der Berliner Kreditbank AG., brachte 
Schecks einer New Yorker Bank in Umlaut: die er auf echten Formularen der Bank 
ausgestellt, aber vollkommen ohne Deckung belassen hatte.8 Aufmerksamkeit er-
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regten auch diese Schlagzeilen: "Der Kapitan des Exkaisers wegen Depot-Unter
schlagung verhaftet" und "Von Sack held for theft". Der Kapitiin zur See a.D. von 
Sack hatte 1918 seine Rolle als Kommandant der kaiserlichen "Hohenzollern"
Yachten verloren und 1926 in Berlin eine Bank erOffnet. Partner war sein Adoptiv
sohn, dem allerdings ebenso wie ihm die Borsenzulassung fehlte. Urn den Ge
schaftszweck - Vermogensverwaltung fUr private Anleger - dennoch erfUllen zu 
konnen, warben sie einen altgedienten Bankbeamten als Strohmann an. Die ins De
pot genommenen Wertpapiere lieB von Sack zum reil eigenstandig beleihen, zum 
reil verkaufte er sie; das Geld investierte er in eine Liechtensteiner Aktiengesell
schaft. Der Betrug flog auf, als der Sohn glUcklos mit den Wertpapieren eines ab
wesenden Kunden spekulierte, dem daraufhin Borsenverbindlichkeiten in sechs
stelliger Hohe prasentiert wurden. Vater und Sohn wurden verhaftet, der Senior 
tags darauffreigelassen, weil der Hauptverdacht auf den Junior gefallen war.9 

Diese groBen und kleineren Affaren, in dichter Folge am Ende des Jahrzehnts, 
hatten samtlich ihren Medienwert. Dies, obwohl es in den Jahren davor an Sensati
on en nicht gemangelt hatte. Das Skandalinteresse der Offentlichkeit war nachhal
tig, und in Fachkreisen der Finanzen, der Wirtschafts- und der AuBenpolitik 
herrschte krisenbewusste Aufmerksamkeit. Auch waren diese Monate eine Hoch
zeit fUr radikale Parteipropaganda. Die Kommunisten agitierten gegen die Begtins
tigung von Kriegsgewinnlern und das Paktieren der Sozialdemokratie mit reaktio
naren Wirtschaftskreisen. Sie brandmarkten die "weiBgardistischen Falscher
banden" als Saboteure gegen Sowjetunion und W eltfrieden, 10 deuteten die Betrti
gereien und Zusammenbrtiche im Bankenwesen als Krisenzeichen des Kapitalis
mus und sahen die FA V AG-Affare als Menetekel fUr dessen nahes Ende. 

Die nationalsozialistischen Propagandisten richteten sich vor all em gegen das 
"Weltjudentum" in seinen vielfaltigen, durchweg destruktiven Erscheinungsfor
men. Sie malten drei monumentale Zerrbilder, mit geschickten Assoziationen zur 
Realitat: OstjUdische ParvenUs nutzten die Nachkriegs- und Inflationszeit, aber 
auch Bltitephasen der Zwanziger, zum Zusammenraffen von Verrnogen und zum 
Einnisten in Spharen der bUrgerlichen Elite ("Barmatwerder,,).ll Etablierte Juden, 
wie insbesondere die Privatbankiers, die ihr allfalliges Ausscheiden aus der Bran
che mit kriminellen Praktiken hinausschoben, drangten den arischen Mittelstand an 
die Wand und verdarben die kaufmannische Kultur, so dass in Einzelfallen auch 
deutsche Geschaftsinhaber auf die schiefe Bahn gerieten. Und internationale Ju
denbanden betrieben Fiilscherzentralen, zur person lichen Bereicherung, aber auch 
zur Finanzierung der kommunistischen Wtihlarbeit; dabei arbeiteten sie mit der jti
disch durchsetzten russischen Diplomatie und den kommunistischen Geheimdiens
ten zusammen. 

Vgl. Frankfurter Zeitung 16.12.1928. Nr. 940, mit dem Auftakt: "Zwei seitsame Wechseiat~ 
Hiren machen in Berlin viel von sich reden". 
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2 Vgl. Berliner Tageblatt 13.11.1928, NT. 538, frankfurter Zeitung 15.11.1928, NT. 858 sowie 
den Artikel .,Staatsanwalt Jacoby]" von Sling, abgedruckt in R. Greuner (Hg.), S. 87 f. 

3 Vgl. frankfurter Zeitung 09.01.1929, NT. 23. 
4 Frankfurter Zcitung 17.01.1929, NT. 44. 
5 Frankfurter Zeitnng, 26.01.1929, NT. 69. 
6 Frankfurter Zeitung 30.01.1 029, Nr. 79. 
7 Die Frankfurter Allgemeine Versicherungs-AG meldete Konkurs an, nachdem die Verschlei

erung riesiger Verluste aufgedeckt worden war. Mehr als 20 Rankhauser wurden mit in den 
Strudel gcrissen. Zchn Wochcn spater signalisicrte der Schwarze Freitag an der Wall Street 
den Ausbruch der Weltwirtschaftskrise. 

8 Berliner Borsen-Zeitung 20.08.1020, NT. 386. 
9 Berliner Tageblatt 05.09.1929 NT. 419 und The New York Times 06.09.1929; vgl. Berliner 

Borscn-Courier 06.09.1929, NT. 416. 
10 Vgl. etwa "Das Geheinmis der Tscherwonzenfalschungen", in: Rote Fahne 12.07.1929, NT. 

122. 
11 Vgl. Fricks Reichstagsrede yom 13. Juni 1929, l3ericht dariiber - "Der Justizbankerott der 

Novemberrepublik" - in: Viilkischer Beobachter 10.06.1929, NT. 139. 
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Der Lowenberg-Fall und die Flucht 

Die Lowenberg-Bank krachte am 22. Januar 1929, einem Dienstag. Die graBen 
Blatter berichteten bis zum Wochenende taglich, und Der Berliner Westen, Stadt
teil-Zeitung flir Lewins Wohnbezirk Charlottenburg, brachte ein Foto unter dem 
Titel "Der Millionen-Betrilger von Berlin".' Dann geriet das Thema aus dem Blick
feld - absichtsvoll, wie die Rote Fahne meinte: "Anscheinend wuBte Lewin allzu 
viel, was auch flir die jetzt geschadigten Banken zuzutreffen scheint. Deswegen 
ziehen sie es vor, zu schweigen. Mit ihnen ist auch die gesamte bilrgerliche Pre sse 
plOtzlich stumm geworden.,,2 Tatsachlich waren diejenigen Ereignisse, auf die Re
porter anspringen, zu einem gewissen Abschluss gekommen. Die Verdachtigen wa
ren auBer Landes oder in Moabiter Untersuchungshaft, die Hausdurchsuchungen 
waren gelaufen, und die geschadigten Firmen hatten ihre Stellungnahmen abgege
ben. Allerdings: die Zeitungsberichte hatten die Hintergrilnde kaum ausgeleuchtet; 
insbesondere war schleierhaft geblieben, wieso Staatsanwaltschaft und Polizei die 
zahlreichen Indizien und Belege - schon seit Wochen zuganglich - nicht erhalten 
oder nicht ernst genom men hatten. 

Erkliirungen, Aulkliirungen, Weiterungen 

Auch verstanden nicht aile Leser, worum es eigentIich bei einem Wechselgeschaft 
ging - welche Formen es annehmen konnte, wer die Beteiligten waren, welche Be
trugsmoglichkeiten sich boten, wie diese sich vorbeugend einschranken lieBen, und 
wie die Geschadigten eventuell doch noch zu ihrem Recht kamen. Der Wechsel ist 
wie der Scheck ein Zahlungsmittel und dient damit als Geldersatz. Der herkommli
che Verwendungszweck des Wechsels ist die Finanzierung eines Warengeschafts. 
Der GraBhandler Atras liefert Waren an seinen Kunden Beczak und raumt ein, dass 
Kunde Beczak damr nicht sofort zahlt sondern erst nach einer Frist von (z. B.) drei 
Monaten. Diese Forderung kann nun Atras weitergeben, so an seinen Glaubiger 
Eremit, urn seine Schulden diesem gegenilber ganz oder teilweise zu begleichen. 
Atras erstellt damr ein als "Wechsel" benanntes Dokument, das die geschuldete 
Summe, das Ausstellungs- und das Falligkeitsdatum, und drei Namen nennt: Atras, 
Beczak und Eremit. Sobald der Wechsel von Beczak angenommen ist, tragt er zwei 
Unterschriften: Atras hat als Aussteller signiert und Beczak mit seinem Namenszug 
"akzeptiert" . 

Natilrlich konnte Atras stattdessen auch Beczak einen Lieferantenkredit ilber 
diesel be Laufzeit einraumen, nur milsste er dann drei Monate lang auf sein Geld 
warten. Nicht so beim Wechsel, diesen kann er umgehend an Eremit weiterreichen 
und so als Zahlungsmittel zur Tilgung seiner Schuld einsetzen, wenn auch mit ei-
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nem kleinen Abschlag. Eremit erhalt die gleiche Option: Entweder wartet er bis 
zum Falligkeitsdatum, urn sich dann von Beczak die Wechselsumme auszahlen zu 
lassen, oder er gibt den Wechsel an einen Vierten, namens Girossa, weiter. Girossa 
konnte auch eine Bank sein, die sich zur "Diskontierung" des Wechsels bereit fin
det. Flir die Rollen von Atras bis Girossa gibt es gebrauchliche Bezeichnungen. 1m 
skizzierten Faile ist Atras der Aussteller oder Trassant, Beczak ist der Bezogene 
und - sobald er unterschrieben hat - der Akzeptant. Eremit ist der Empfanger oder 
Remittent. Zudem ist er (der erste) Girant, denn er erweitert den Kreis (Giro) der 
Beteiligten, indem er den Wechsel an Girossa weitergibt - nicht ohne vorher seine 
Unterschrift (lndossament) auf die RUckseite gesetzt zu haben. Eremit ist damit 
auch 1ndossant. Girossa schliel3lich ist Girat oder 1ndossat, und er wird im Faile 
einer Weitergabe an einen FUnften seinerseits zum Giranten (Tndossanten). 

Angenommen, er tut dies nicht sondem wendet sich zum Falligkeitsdatum selbst 
an Beczak, um sein Geld zu erhalten. Angenommen weiter, dass Beczak ver
schwunden, nicht zahlungswillig oder nicht zahlungsfahig ist, der Wechsel also 
"notleidend" wird. Dies muss fonnal beurkundet werden ("Protest"); sodann kann 
Girossa die Zahlung von seinem "Vonnann" fordem, hier also von Eremit, der ihm 
den Wechsel libertragen hat. Moglich ist auch, dass Beczak solvent und grundsatz
Iich zahlungswillig ist, dass er aber den von Girossa vorgelegten Wechsel flir falsch 
erklart; ein solcher sei nie auf ihn gezogen worden. Dann ist wieder Girossa am 
Zuge. Er wird zunachst versuchen, liber den Aussteller zu erfahren, ob tatsachlich 
ein Wechselbetrug vorliegt und ob es sich gegebenenfalls um einen falschen oder 
einen gefalschten Wechsel handelt. Tm ersten Faile - falscher Wechsel - hatte 
Atras diesen Wechsel auf Beczak nie gezogen, das Dokument ware vollstandig ge
falscht. Girossa wlirde sich nun an Eremit wenden. Ware auch dessen Unterschrift 
gefalscht, so behielte Girossa den Schwarzen Peter. Ware sie aber echt, dann wlirde 
Eremit zahlungspflichtig und notigenfalls durch eine von Girossa angestrengte 
Wechselklage zur Zahlung gezwungen. Denn in der Regel ist derjenige der Betro
gene, der auf einen falschen Wechsel als Erster seine Unterschrift setzt. Dies gilt 
auch - zweiter Fall - flir einen gefalschten Wechsel, also fur ein Dokument, das 
ursprlinglich echt war, dann aber abgeandert wurde, indel11 etwa der Falscher die 
Wechselsumme erhohte. 

Wie lief die Falschung nun im Bankhaus Lowenberg ab? Die FrankjiJrter Zei
tung brachte in ihrem Handelsteil vom 26. Januar einen liingeren Artikel "Wechsel
falschungen und ihre Lehren", in dem sie die Erkenntnisse zum Fall Lowenberg 
zusal11mentrug und libergreifende Schllisse zog. "Bei den Fiilschungen selbst ist 
man versucht, geradezu von Virtuositat zu sprechen. Hort man doch, daB auf ein
zelnen Abschnitten 8 Firmenstempel und 6 Unterschriften falsifiziert wurden, daB 
teilweise die Echtheit der Unterschriften genauestens geprUft wurde, ohne daB man 
AnstoB nahm. Wer einzelne seiner frliheren Aktienvermittlungsgeschafte kannte, 
durfte allerdings auBer Lewins' Tlichtigkeit auch sein Raffinel11ent bel11erken. [ ... ] 
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Zwei Betrugsarten scheinen, nach dem, was man bis jetzt weiB, in der Hilscher
werkstatte getibt worden sein. Einmal hat man offenbar echte Wechsel glatt ko
piert, d. h. gewissennaBen eine Sekunda, von der natiirlich der Aussteller nicht 
wuBte, in den Verkehr gebracht.3 Dabei ergab sich die Notwendigkeit, auf der "Se
kunda" eine andere Domizilstelle anzugeben, als auf dem echten Abschnitt, denn 
andernfalls ware der einlosenden Bank der Betrug wohl aufgefallen. So aber konn
ten lange Zeit auch die Falschwechsel eingelOst werden, vermutlich durch Diskon
tierung neuer Falsifikate, ohne daB die miBbrauchten Finnen etwas merkten. Denn 
selbst Rtickfragen bei Aussteller oder Akzeptant muBten nicht unbedingt zu einer 
Aufklarung fUhren, da diese tatsachlich echte Unterschriften gegeben hatten und 
nicht wissen konnten, daB man sie multipliziert hatte. [ ... J Hatten sich freilich die 
rlickfragenden Firmen auch die Richtigkeit der Domizilstellen bestatigen lassen,4 
dann ware man dem Betrug schon frtiher auf die Spur gekommen. Aber soweit geht 
die Vorsicht der Banken wohl selten. [ ... J 1m vorliegenden Faile aber wiegte noch 
besonders in Sicherheit, daB jahrelang die Wechsel der gleichen Firmen vollig in 
Ordnung gingen."s 

Urn das Restrisiko auszuschalten, konnte zudem der Betrtiger den Wechsel bei 
der Bank nur lombardieren, statt ihn zu diskontieren. Er gabe also den Wechsel als 
Pfand, erhielte darauf von der Bank einen (Lombard-)Kredit und wtirde diesen bei 
Falligkeit tilgen, bei gleichzeitiger Rticknahme des Wechsels. Yorher hatte er sich 
dadurch "fltissig" gemacht, dass er mit einem neuen Falsifikat einen weiteren 
Lombard-Kredit aufgenommen hatte. "Es fiel schon vor Monaten auf, daB Lewin 
und Rappaport sich in auffalliger Weise bemtihten, Wechsel groBer angesehener 
Unternehmungen zu diskontieren, ohne daB man jedoch aus dieser Tatsache einen 
greifbaren Yerdacht hatte schopfen konnen. Tatsachlich sind jedoch die eingehen
den Wechsel dazu benutzt worden, urn Falsifikate herzustellen, die so geschickt 
gemacht worden sind, daB hier offenbar noch andere Personen die Hand im Spiel 
haben mtissen. Die gefalschten Wechsel benutzten Lewin und Rappaport haupt
sachlich dazu, sie bei Banken und Bankgeschaften zu 10mbardieren.,,6 Zudem nutz
ten sie fUr die Falschungen auch ihre vielfaltigen Auslandskontakte: "Wahrend die 
echten Wechsel in Deutschland blieben, wurden die ge±alschten Wechsel vorzugs
weise im Ausland untergebracht. Selbst wenn auslandische Firmen bei den Akzep
tanten Rtickfrage hielten, wurde ihnen der Bescheid, dass es mit der Echtheit der 
Wechsel seine Richtigkeit habe, da die Aussteller ja nicht wissen konnten, dass ihre 
Wechsel zweimal in den Verkehr gebracht worden waren.,,7 

Dies war die eine Art der Wechsel±alschung, die Multiplizierung echter Wech
sel. "Gefahrlicher fUr die Falscher war die zweite Fabrikationsart. Hier hatte man 
anscheinend keine gleichzeitig laufenden echten Wechsel in der Hand, sondern 
falschte auf Grund der aus friiheren Durchlaufen aufbewahrten Unterschriften und 
Stempel. Rtickfragen wegen solcher Falsifikate haben schlieBlich zur Aufklarung 
des Schwindels gefUhrt."s Zu dieser Aufklarung hatten die staatlichen Anhaltini-
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schen Salzwerke beigetragen. Die Bank Lowenberg hatte Ende 1928 Wechsel die
ser Finna und ihrer Tochter der Bank Delbrilck, Schickler & Co. angeboten. Diese 
fragte bei den Salzwerken nach und erfuhr, dass sie mit Lowenberg bis 1927 re
gelmaSig Wechselgeschafte betrieben, dann aber abgebrochen hatten. Somit waren 
die neuerdings (mit jilngeren Daten) von Lowenberg in Umlauf gebrachten Wech
sel eindeutige Falschungen der "zweiten Fabrikationsart".9 

Dies war also zum lahresende 1928 zumindest den direkt Beteiligten bekannt. 
Hinzu kam ein zweiter Fall, den die Betroffenen mit dem Mantel des Schweigens 
umhilllen wollten, urn ihren Ruf und damit das Vertrauen ihrer Klientel zu wahren. 
"Das Bankhaus G. Lowenberg & Co. hatte an das Berliner Bankhaus F. W. Krause 
ein grosses Paket Wechsel gegeben, die samtlich das Giro des Bankhauses G. Lo
wenberg trugen. Eine grosse Anzahl dieser in dem Paket sich befindenden Wechsel 
waren echt. Dann aber stellte sich weiter eine grosse Anzahl von Wechseln als ge
falscht heraus, namentlich solche, die das Giro der Dessauer Gasgesellschaft tru
gen. Das Bankhaus F. W. Krause hatte die Vorsicht, die Wechsel zur Anerkennung 
der Unterschrift vor ihrer Falligkeit den Giranten vorzulegen, darunter auch der 
Dessauer Gesellschaft. Diese erklarte ihre Unterschrift fUr gefalscht. 

Der Wechselinhaber des Bankhauses Krause wandte sich nun an den Wechsel
verkaufer Lowenberg u. Co. um Aufklarung. G. Lowenberg loste die Wechsel ein. 
Zur Saldierung teilte die Firma Lowenberg femer dem Bankhause Krause mit, dass 
die Wechsel ihr von der Dessauer Gasgesellschaft ilbergeben worden seien. Der 
Dessauer Gasgesellschaft teilte sie mit, dass sie ihr von dem Prokuristen jener Pri
vatbank ilbergeben worden seien, durch den dann spater die ganze Angelegenheit 
ins Rollen kam. Das Bankhaus G. Lowenberg verpflichtete aile, die von den ge
falschten Wechseln Kenntnis bekommen hatten, insbesondere die Prokuristen der 
Dessauer Gasgesellschaft zum strengsten Stillschweigen, indem sie erklarte, der 
Prokurist, der die gefalschten Wechsel ausgestellt haben so lite, sei zur Wiedergut
machung des Schad ens bereit, habe ihn schon bereits in Angriff genommen und 
zum grossten Teil durchgeflihrt. Eine Wiedererlangung des ganzen Betrages sei 
aber nur dann moglich, wenn ein Strafverfahren gegen ihn vermieden wilrde. In 
Wirklichkeit hatte der Bankprokurist von der Falschung seines eigenen Namens 
nicht die geringste Kenntnis."lo 

Lewin hatte einmal mehr sein "Raffinement" bewiesen. Dem luniorchef der Pri
vatbank Gebr. Arons lieS er die Nachricht zuspielen, dass dessen Prokurist Wolff 
eine groBere Zahl von Wechseln gefalscht und in Umlauf gebracht habe. Georg 
Arons lieS sich von der Bank Lowenberg Quittungen mit der angeblichen Unter
schrift Wolffs vorlegen. Da er diese nicht als einwandfrei gefalscht erkennen konn
te, entzog er seinem Prokuristen vorsorglich das Zeichnungsrecht, beauftragte aber 
gleichzeitig eine Detektei, der Sache nachzugehen. Zudem erstattete Wolff Selbst
anzeige gegen sich und setzte damit Polizei und Staatsanwaltschaft in Aktion. Pri
vate wie behordliche Nachforschungen kamen bald zum selben Ergebnis: Wolff 
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war schuldlos, und die Falschungen hatte vermutlich das Bankhaus Lowenberg zu 
verantworten. Der Verdacht war so eindeutig, dass gegen Lewin, Rappeport und 
den Prokuristen Montag schon am 23. lanuar die Haftbefehle erlassen und kurz da
rauf die Steckbriefe ausgestellt wurden. Flir Lewin blieb dies ohne Wirkung. Er 
war kurz nach dem Jahreswechsel nach Paris gefliichtet und hatte seine Frau tele
fonisch gewarnt, so dass sie ihm noch vor der Aufdeckung des Schwindels gefolgt 
war. 

Festgenommen wurde nur Montag. "Die Verhaftung Montags entbehrt nicht ei
nes komisehen Einsehlags. Rappeport, der Mitinhaber und Prokurist des Bankhau
ses G. Lowenberg hatte, nachdem er Anfang vergangener Woche von der Polizei 
vernommen worden war, es vorgezogen, aus Berlin zu verschwinden. Auf die ,Ge
schaftsreise', von der er zu seinen Angestellten sprach, nahm er den Prokuristen 
Montag mit. Der Rappeport gehorige Wagen wurde von Rappeports Schoffdr Rege 
gesteuert. In einer groBeren Provinzstadt im Westen Deutschlands [Schwerin, d. 
V.] spiegelte Rappeport dem SchotT'cir und dem Prokuristen vor, er habe in der 
Stadt Geschafte zu erledigen, und wies ihn an, im Hotel auf ihn zu warten. Montag 
und Rege harrten vergeblieh und mussten feststellen, daB Rappeport mit der Eisen
bahn weitergefahren war. Er hatte otTenbar nieht gewagt, im Auto die Grenze zu 
liberschreiten."ll Montag kehrte in die Hauptstadt zurlick, versteckte sich in einer 
Pension und wurde schon tags daraufvon der Polizei aufgespiirt. 

Welchen Schaden der Wechselbetrug angerichtet hatte, lieB sich anfangs kaum 
ermessen. Situationsgerecht sprachen die geschadigten Banken von nur maBigen 
Verlusten; so bezifferte das Haus Bleichroder seinen Schaden auf 200000 RM. Die 
erwahnte Spinnweberei Methner & Frahne bat die Frankfurter Zeitung urn Mittei
lung, dass "flir sie in keiner Weise aus den Wechseltransaktionen der Firma G. 
Lowenberg & Co. in Berlin irgendwelche finanzielle Schadigungen entstanden 
sind.,,12 Daflir hatte sie guten Grund, denn sie war von der Depression in der Tex
tilbranche besonders betroffen und sah sich vermutlich schon 1928 zu ungewohnli
chen Finanzierungsfonnen gedrangt.J:l Die Geschaftsbelege im Hause Lowenberg 
waren kaum geeignet, den Schaden vollstandig auszuweisen; denn Lewin hatte vor 
seiner Abreise einen Koffer voller Akten aus dem Hause getragen. 14 

Die "blirgerliche" Presse hatte, wie kurz erwahnt, nach einer Woche intensiver 
Berichterstattung das vorlaufige Reslimee gezogen: es hatte alles noch viel schlim
mer kommen konnen. Das Thema Lowenberg wurde nur mehr zweitrangig behan
delt, im Interesse sowohl der betroffenen Wirtsehaftskreise wie auch der lournalis
ten. Kaum hatten diese iiber Rappeports Flucht und Montags Verhaftung berichtet, 
da bot sich ihnen in Sachen Bankenkriminalitat schon neuer Stoff: der "Selbstmord 
zweier Berliner Bankiers". Unter dieser Schlagzeile lasen Fachkreise - und an 
Wirtschaftskrimis Interessierte - am 29. lanum", dass zwei Inhaber des Bankhauses 
Katz und Wohlauer Hand an sich gelegt hattenY Der jiingere Kompagnon hatte die 
Firma durch gewagte Spekulationen an den Rand des Konkurses gebraeht. 
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Die ohnehin schon unruhige Borse wurde nervos. "AbschUige von 5 und mehr pCt. 
bei schweren Papieren, aber auch Kursverluste erheblichen AusmaBes bei einigen 
Gruppen, wie Schiffahrt und Autoaktien, und fdnnliche Stiirze sogar bei den Mo
depapieren des Vorquartals (Glanzstoff 480 gegen 533, Polyphon 423 gegen 460, 
Siemens 396 gegen 417). Der Fall Lewin-Lowenberg & Co., der an sich mehr 
stimmungs- als engagementsmaBig mitsprach, war in diesen Riickgangen schon 
enthalten, der Fall Katz und Wohlauer hingegen, der fUr die Borse auch materiell 
von groBerem Gewicht bleiben dUrfte, noch nicht. Unter seinem durch die Begleit
umstande besonders deprimierenden Eindruck sind am heutigen Dienstag neue Ab
schlage eingetreten [ ... ], und das jetzt vor all em beim Gros der notierten Aktien, 
also nicht nur bei den GUnstlingswerten.,,16 Die Stempelvereinigung goss naturge
maS 01 auf die Wogen und nicht ins Feuer. Sie beschloss in einer Sondersitzung 
einstimmig, "auch an diesem Tage nicht zu intervenieren; der an sich bedauerliche 
Zwischenfall bei einer Bankkommissionsfirma mittleren Umfanges" biete dazu 
nicht geniigend Anlass. 17 

Tags darauf sprach ganz Berlin von einem zweiten spektakularen Einbruch im 
Bankenmilieu der Stadt - kein Einbruch im sondern ins Geschaft. Zwei "Fachleu
te" waren in die Filiale der Diskonto-Gesellschaft am Wittenbergplatz eingedrun
gen, ihr Plan war "im Grunde genom men furchtbar einfach, ungemein schwer al
lerdings durchzufLihren. Die Einbrecher sind ans Werk gegangen in dem Bewusst
sein, dass ihnen ihr Plan mit 80% misslingen wUrde. Sie haben saubere Facharbeit 
geleistet, ihre Meisterpriifung gemacht. Es miissen Leute gewesen sein, die mit al
lem Bescheid wussten; firm in Erdarbeiten, bewandert wie die geschicktesten Mau
rer, erfahren 1m Umgang mit Sauerstoffapparaten, fachmannisch in der Auswahl 
der Wertpapiere und Schmueksaehen. Wenn man diesen drei Meter langen, einen 
Meter breiten und zweieinhalb Meter hohen Gang betritt, der kommt aus dem 
Staunen nicht mehr heraus.,,18 

Dieser Bankraub der GebrUder Sass ist in die Gesehichte der Berliner "Grauzo
nen" eingegangen, und als soleher wird er in der Stadt erinnert. Was den besonde
ren Reiz dieses Falls ausmachte, zeigte schon der zitierte Tageblatt-Artikel: die 
durehaus nieht klammheimliehe Bewunderung fUr strategische, hochprofessionelle 
Kriminalitat, sofem sie ausschlieBlich GroBbanken und Besitzbiirger trifft und ohne 
korperliche Gewalt auskommt. Diese Wahrnehmung spiegelt auch ein Wegweiser 
durch die Zwanziger Jahre wider, der 75 Jahre spater erschienen ist. " ,Was ist ein 
Dietrich gegen eine Aktie? Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Griindung 
einer Bank?' fragt der Verbrecher Mackie Messer in der 1929 uraufgefLihrten 
,Dreigroschenoper'. So daehten viele in der Stadt, die von harten Gegensatzen zwi
schen Arm und Reich gekennzeichnet war. Die Sympathien fur Kommunisten und 
Tresorknacker reichten bis weit ins Milieu der Biirger und Besitzenden hinein. Da
her konnten zwei echte Bankrauber im Jahr der ,Dreigroschenoper' zu wahren 



ErkHirungen, AlIfkHirllngen, Weiterllngen 143 

Volkshelden werden, von den Medien umworben und auf eleganten Gesellschaften 
umschwarmt"19 - wie eben die Gebriider Sass. 

Der Verbrecher Mackie Messer, "eleganter und frauenbetOrender Kavalier", 
passte ins Bild. "In Welt und Halbwelt knicken die Herzen, wenn Mackie zu singen 
anhebt." Dies schrieb Monty Jacobs in seiner Premieren-Besprechung, die am l. 
September 1928 in der Vossischen Zeitung erschien. "Ein Humor der aufriittelt, ei
ne Laune, die wie ein StoB ins Herz fcihrt, wenn die Moritat ihre Moral ins Publi
kum schmettert: seid nicht streng mit dem Unrecht!,,20 Das Unrecht der Gebriider 
Sass bestrafte die Weimarer Justiz nicht iibermaBig streng, der NS-Unrechtsstaat 
aber kannte keine Gnade. Die Briider hatten sich nach der Machtergreifung in Da
nemark niedergelassen, wurden aber 1938 abgeschoben. Sie kamen ins KZ und zu 
Tode, "auf der Flucht erschossen".21 

Es ist verstandlich, dass Faile wie Katz/Wohlauer und Sass den Bankenkrach 
Lewin-Lowenberg in den Hintergrund drangten. Nur mehr im Wirtschaftsteil wur
de berichtet, dass ein Lowenberg-Glaubiger Konkursantrag stellte und dass auf der 
nachfolgenden Glaubigerversammlung die Gesamtsumme der in Umlauf gebrach
ten ungedeckten Wechsel nur zu schatzen war: auf 3, 5 bis 5 Millionen Mark. Die 
annahernd 100 Glaubiger, die sich bis dato gemeldet hatten, mussten mit einer Ver
lustquote von ca. 90% rechnen; denn den knapp 700000 Mark Aktiva der Bank 
Lowenberg standen Passiva von nicht weniger als 5,5 Millionen gegeniiber.22 

"Das Finanzkapital hat gepfiffen und die biirgerliche Presse kuscht".23 Welche 
Lehren zogen "nicht-biirgerliche" Zeitungen aus dem Fall Lowenberg, welche 
Konsequenzen forderten sie? Mit Nachdruck fragte Die Rote Fahne nach der Ver
antwortung von Banken und Medien. "Anscheinend wuBte Lewin allzu viel, was 
auch fur die jetzt geschadigten Banken zuzutreffen scheint. Deswegen ziehen sie es 
vor, zu schweigen. Mit ihnen ist auch die ganze biirgerliche Presse plotzlich stumm 
geworden.,,24 In MaBen kritisch war auch das Parteiorgan der SPD: "Bedauerlich 
ist nur, daB weder die Behorden noch auch Firmen, die seit Anfang Januar wuBten, 
daB gefalschte Wechselmit ihrem Namen [ ... ] weitergegeben waren, energisch zu
gegriffen haben.,,25 Und der Volkische Beobachter? Unter dem Titel "Behordliche 
Zuriickhaltung bei Wechselfalschern" bemerkte er, dass eigenartigerweise keine 
der betroffenen Parteien auf die zustandigen Justiz- und Polizeistellen zugegangen 
sei, urn die Falschungen aufzudecken. Und mit Weitblick auf das internationale Ju
dentum fiigte er hinzu: "Dieser neue Riesenskandal reiht sich wiirdig an jene 
Schmutzaffaren an, die in den groBen Demokratien des Westens zum guten Ton 
gehoren. Der Skandal des jiidisch-franzosischen Finanzministers und Hauptverfas
sers des Versailler Velirags, Klotz, zieht immer weitere Kreise, trotz aller Vertu
schungsversuche.,,26 

1 Der Berliner Westen 25.01.1929, Nr. 25. 
2 Rote Fahne 29.01.1929. Nr. 24. 
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3 Ein solches Wechselduplikat ist nach Wechselgesetz unter Bedingungen zulassig und war 
etwa im AuBenhandel gebrauchlich, indem die erste Ausfertigung (.,Prima") an den Bezoge
nen zum Akzeptieren gesandt wahrend die "Sekunda" bereits als Zahlungsmittel weiterge
reicht wurdc. 

4 "Domizilstelle": Bank(filiale), bei der der Wechsel zahlbar gestellt is!. 
5 Frankfurter Zeitung 26.01.1929, NT. 70. 
6 Berliner Borsen-Leitung 23.01.1929, Nr. 37. 
7 Vossische Zeitung 24.01.1929, NT. 40. 
8 Frankfurter Zcitung 26.01.1929, Nr. 70. 
9 Vgl. Vossische Zeitung 24.02.1929, Nr. 21 und Berliner Borsen-Zeitung 25.01.1929, Nr. 41. 
10 Berliner Tageblatt 23.01. 1929, Nr. 38. 
11 Vossische Zeitung 27.01.1929, Nr. 24. 
12 Frankfurter Zcitung28.01.1929, Nr. 74. 
13 In der schlesischen Textilindustrie geriet dieses GroBunternehmen als erstes in den Abwarts-

strudel der Endzwanziger. Vgl. H. Lembke: Die Sehwarzen Sehafe ... , S. 205. 
14 Ygl. Berliner Borsen-Courier 24.02.1929, Nr. 40. 
15 Vgl. Berliner Tageblatt 29.01.1929, Nr. 49; siehe auch Rote Fahne 30.01. Nr. 25. 
16 Frankfurter Zcitung 30.01.1929, Nr. 80, mit der Oberschritl "Zwischcnfalle zum Ultimo". 
17 Frankfurter Zeitung 31.01.1929, Nr. 81. Die Stempelvereinigung war ein Verband von Berli

ner Banken und Bankiers. 
18 Berl iner Tageblatt 31. 01.1929, Nr. 53. 
19 Michael Bienert, Elkc Linda Buchholz: Die Zwanziger Jahre in Berlin. Ein Wegweiser durch 

die Stadt, Berlin 2005, S. 240. 
20 Vossische Zeitung 01.09.1928, NT. 414. 
21 M. Hienert, S. 241. 
22 Vgl. Vossischc Zcitung 02.03.1929, Nr. 104. 
23 Rote Fahne 29.01.1929, Nr. 24. 
24 Ebd. 
25 Vorwarts 24.01.1929, Nr. 39. 
26 VOlkischer Reobachter 25.01.1929, Nr. 21. 
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Paris als Etappe: am Ausgallg der AIlfl(!es Folies 

Auf der Flucht vor den Foigen ihres Finanzskandals kamen Lewin und Rappeport 
in ein Paris, das GroBeres gewohnt war. Zeitgleich mit den Berichten tiber Katz 
und Wohlauer erschien im Berliner Tageblatt ein seitenlanger Artikel liber "Ma
dame Marthe Hanau, die Frau mit den 32 Geldschranken".l Auf sie bezog sich 
auch ein Beitrag im letzlen Januarheft der Weltbiihne: "La Gazette du Franc". Sim
son Carasco, alias Carl von Ossietzky, schrieb darin liber "zwei ungeheure finanz
politische Affaren, die eng zusammenhangen und die - man erwarte keine sensati
onellen Enthtillungen - schOn totgeschwiegen werden."" Als erste war die Affare 
der "Gazette" und ihrer Eignerin "Madame Hanau" in die Schlagzeilen gekommen. 
Dies war am 1. Dezember 1928; zwei Wochen spater folgte "Le Senateur Klotz". 
In beiden Fallen ging es urn betrtigerische Finanzmanover, die seit Jahren liefen, 
aber erst jetzt Skandalreife gewonnen hatten - auf finanzieller wie politischer Ebe
ne. Und es war der Blick auf letztere, der Ossietzky erwarten lieB, dass "sensatio
nelle Enthtillungen" ausbleiben wtirden; denn in beiden Affaren waren hochrangige 
Politiker involviert, deren Ruf auf dem Spiele stand. 

In Zahlen gefasst, war der Fall Klotz der kleinere; dies galt fLir den finanziellen 
wie auch den politischen Schaden. Der Senator, geboren 1868, lebte auf groBem 
FuBe, liebte GlUcksspiele und ging Wetten in betrachtlicher GroBenordnung ein. 
Seine Schulden hatten sich zu einem Berg von neun Millionen Francs aufgetUrmt, 
den er mit ungedeckten Schecks und gefalschten Wechseln abzutragen versuchte. 
Diese Nonchalance hatte er moglicherweise in seiner Zeit als Finanzminister im 
Kabinett Clemenceau (1917-1920) entwickelt,3 in dem er einerseits fLir die An
nahme eines US-Kredits von 400 Millionen Dollar zeichnete, andererseits mit 
Nachdruck Frankreichs finanzielle Forderungen gegentiber dem unterlegenen 
Deutschland vertrat: "Le Boche paiera!" In dieser Verantwortung sah er sich auch 
deshalb, weil er den Versailler Vertrag mitunterzeichnet hatte. Somit war er ein in
ternational exponierter Politiker, dessen Ruf aus Staatsrason zu pflegen war - in 
Grenzen, wie sich in den letzten Novembertagen 1928 herausstellte. 

Was damals geschah, ist bis heute nicht vollkommenen transparent. Die franzo
sische Presse hielt sich auffallig zurtick und tiberlieB die Untersuchung weitgehend 
auslandischen Blattern. Folgt man der (fiktiv umrankten?) Interpretation Ossietzkys 
in der Welthiihne, so sah sich der Ministerprasident Poincare einmal mehr in der 
Pflicht, unter der Decke Klotz' Schulden zu decken. "Er lieB drei der machtigsten 
jtidischen Pariser Bankiers zu sich bitten und sprach zu ihnen: ,Meine Herren, Sie 
werden Klotz retten! Erstens schulden Sie das dem Lande und zweitens ihrer Ras
se. Klotz ist einer ihrer Glaubensgenossen.' Die drei Bankiers baten um Bedenk
zeit. Nach vierundzwanzig Stunden schickten sie dem Premienninister ihre Ant
wort: sie seien einverstanden, die wichtigsten Glaubiger von Klotz auszuzahlen, 
doch stellten sie zwei Bedingungen: Erstens das Verschwinden von Klotz, das 
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heiBt, lnternierung in einer Heilanstalt. Zweitens Einschreiten gegen die Schwin
delaffare der ,Gazette du Franc', gegen die schon seit einigen Monaten Anzeigen 
erstattet wurden. ,,4 

Beide Bedingungen wurden erfUllt, wenn auch mit Einschrankungen. Klotz setz
te - vergeblich - auf die Losung "Malmaison": Unterbringung in ein Sanatorium, 
das schon in frliheren politischen Krisenfallen filr hochrangige Personlichkeiten 
seine Tore geOffnet hatte, urn sie dahinter fUr angemessene Zeit verschwinden zu 
lassen. "Luxurious and very exclusive is a certain private sanitarium near Malmai
son to which the great of France are discreetly taken when they grow not quite 
bright. There the Emperor Napoleon sent the Empress Josephine to pass a quiet 
spell. [ ... ] Last week however all France knew - and laughed in the knowledge -
that M. Le Senateur Louis Klotz, onetime Finance Minister in the Clemenceau War 
Cabinet (1917-20) had just tried desperately to prove himself fit for Malmaison -
and failed.,,5 Deutlich feinfUhliger als diese Darstellung der TIME klang die erste 
Meldung des Figaro zu dem Fall: "L'etat de fatigue intellectuelle de M. Klotz 
s'est, assure-t-on, aggrave du fait d'embarras financiers, auxquels Ie jeu et 
remission de cheques sans provision ne seraient pas etrangers.,,6 Es folgten zwei 
weitere Kurzartikel, die liber Klotz' Rlicktritt als Senator, die Eroffnung eines Un
tersuchungsverfahren und liber eine anstehende psychiatrische Untersuchung be
richteten. Weiteres blieb dem Figaro-Leser verschlossen. 

AusfUhrlicher war die Berichterstattung deutscher Blatter. Schon der erste lan
gere Artikel im Berliner Tageblatt - "Der geisteskranke Herr Klotz" - brachte auf
schlussreiche Einzelheiten. "Klotz hat [ ... ] ein Luxusautomobil gekauft, das er mit 
zwei Schecks bezahIte, obwohl er wusste, dass keine Deckung fur die vorhanden 
war. Er hat ferner bei der Banque de France einen Wechsel liber 56000 Francs vor
gelegt, der die gefalschte Unterschrift der Firma Geoffray Freyres trug. Das Geld 
wurde von der Banque de France ausgezahlt. Als aber der Wechsel bei der Firma 
Geoffray vorgelegt wurde, erklarte der Kassierer: ,Diese Unterschrift ist falsch. Sie 
ist wahrscheinlich von Klotz gefalscht worden, es gibt noch andere solcher Ge
schichten!' " 7 Deutlich herausgestellt wurde auch, dass der Versuch, Klotz' Verge
hen auf "fatigue intellectuelle" zurlickzufilhren, eine Schattenseite mit auBenpoliti
schen Tmplikationen hatte. ,,Tn franzosischen Blattern wird jetzt die Frage erortert, 
ob die Spuren der Erkrankung des Ministers sich nicht schon vor einem Jahrzehnt 
gezeigt haben, dann waren wichtige Teile des Vertrages von Versailles [ ... ] durch 
einen Menschen bearbeitet worden, der nicht mehr im vollen Besitz seiner geisti
gen Krafte war. ,,8 

Dieses Argument konnte auch den psychiatrischen Befund beeinflusst haben: 
"Die Untersuchung liber den Geisteszustand des Senators Klotz hat ergeben, daB 
der friihere Finanzminister keine Zeichen geistiger StOrungen zeigt und infolgedes
sen fUr seine Handlungen vollig verantwortlich iSt.,,9 Auch der nachfolgende Ein
spruch des Verteidigers anderte an diesem Ergebnis nichts: "Die neue Untersuchung 
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bekraftigte das Ergebnis der ersten. Der ehemalige Finanzminister wird sich also 
liber die ihm zur Last gelegten Straftaten vor dem Richter zu verantworten haben. 
Seine Oberflihrung in die gewohnliche Untersuchungshaft wird in den nachsten 
Tagen erfolgen."IO Der Prozess folgte im Juli und erregte kaum noch Aufsehen; es 
gab keine Nebenklager, nur einen Zeugen, und der Staatsanwalt verzichtete auf ei
ne Vernehmung. Tags darauf fiel das Urteil: zwei Jahre Getangnis und 50 Francs 
Geldstrafe.!! Knapp ein Jahr spater starb Louis-Lucien Klotz und der Figaro 
schrieb: W •• il s'etait, par son bon garyonnisme et I'adresse de son activite politique, 
eleve au-dessus de ses merites reels. II eut Ie vertige Ii la fin, et I'on n'a pas oublie 
ou Ie conduisit, apres sa chute, son esprit d'imprevoyance applique, aussi, aux af
faires privees.,,12 

Der ,groBere' Fall - gem essen an Finanzschaden und kompromittierter Promi
nenz - war "Le Krach de la Gazette du Franc".!3 Dass dieses Gebaude aus klein
blirgerlichen Ersparnissen und groB angeIegter Hochstapelei zusammenbrach, lag 
nicht zuletzt am Unmut der GroBbanken uber die unkonventionelle und schwer in
tegrierbare Konkurrentin. Zweifellos wollten die Bankiers den ,Krach'; dies durfte 
der harte Kern von Ossietzkys zitierter Episode sein. Der Aufstieg der Mme. Ha
nau, geboren 1886, war gleichermaBen fabelhaft wie bedrohlich. Kleinanleger lie
fen in Scharen zu ihr uber, und ihre Popularitat und finanzielle GroBzugigkeit fan
den wachsendes Interesse in der politischen Prominenz. Die flihrenden Banken an
dererseits konnten ihre Hochstapelei unschwer durchschauen; sie flirchteten auf 
kurzere Sicht einen Kundenverlust und auf langere Sicht einen bedenklichen Ruf
schaden flir die gesamte Finanzbranche. 

Marthe Hanau hatte mit Louis-Lucien Klotz manches gemein: Sie besaB Mut 
und lntelligenz, war sozial gewinnend und jonglierte gewagt mit Finanzoptionen. 
Auch sie stammte aus einer elsassisch-judischen Familie, kam allerdings - anders 
als Klotz - aus dem Kleinblirgertum. Ihre Geschaftskarriere begann sie im Klein
handel, mit Damenmode und Accessoires. Diese Einstiegsphase endete fruh und 
erfolglos. Kurz war auch ihr nachster Lebensabschnitt, als Ehefrau eines Bankiers 
namens Lazare Block; auf die Scheidung folgte ihr Einstieg in die Finanzwelt. In 
der Mitte der "Annees Foiles" grundete sie - mit ihrem geschiedenen Partner - das 
Tnvestmentburo [,a Gazette du Franc, das ein gleichnamiges Finanzblatt heraus
brachte. Diese Wochenzeitung war - nach heutigen Begriffen - das zentrale Mar
keting-Instrument der Firma; es diente der Werbung, der Verkaufsforderung und 
dem Vertrieb. Zudem war es ein Medium flir Public Relations: im allgemeinen 
Sinne flir Offentlichkeitsarbeit und im speziellen Sinne als Forum, auf dem ausge
wahlte Personlichkeiten aus Wirtschaft und Politik Interviews gaben und Artikel 
schrieben - gegen groBzugige Bezahlung. 

Nach Eintritt eines finanzstarken Partners expandierte das Unternehmen rasch; 
erstaunlich rasch, denn das Geschaftskonzept war schlicht. Firmen wurden gegrlin
det, die untereinander Scheingeschafte machten, denen die reale Seite fehlte: Zah-
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lungen wurden verbucht, aber es gab keinerlei Lieferungen oder Leistungen. Der 
einzige Zweck dieser Untemehmen war die Herausgabe von Wertpapieren, die das 
spekulative Interesse einer groBen Masse kleiner Anleger finden sollten. Mit dem 
"frischen" Geld neuer Anleger wurden Renditeversprechen gegenUber den alten 
eingelost, das Scheinfirmenimperium weiter aufgebHiht und die Zielgruppen in der 
Prominenz gept1egt. Die untersWtzende Medienarbeit besorgten das Hausblatt, eine 
zusatzlich gegrUndete Nachrichtenagentur Interpresse sowie ,unabhangige' Tages
zeitungen, deren Wirtschaftsteil von Interpresse gepachtet war - darunter der links
gerichtete Quotidien. 

Der unvermeidliche Zusammenbruch, "Ie Krach de la Gazette du Franc", wurde 
nicht von politischer Seite ausgelost, sondem von einem Konkurrenten: einer etab
lierten Nachrichtenagentur. Mit der Aufdeckung von Scheingeschaften schob sie 
eine Welle weiterer Beschuldigungen an, die - angesichts eines Schadens in drei
stelliger Millionenhohe - auch seitens der kompromittierten Politiker nicht mehr zu 
unterdrUcken war. Wie im zitierten Weltbiihne-Al1ikel erwartet, zog die Justiz den 
Kreis der Schuldigen eng. 14 Verurteilt wurden die Gazette-Eigner sowie leitende 
Manager und Geschaftspartner. Marthe Hanau legte Berufung ein und erhielt im 
zweiten Verfahren eine Strafverscharfung auf drei Jahre Haft. 15 1m Gefangnis 
nahm sich Marthe Hanau 1935 das Leben. Ein Roman von Dominique Desanti 
(1968) und ein Film mit Romy Schneider (1980) versuchen eine Interpretation von 
Person und Vita, naturgemaB nicht ohne Verklarung. 16 

Wahrend sich die Serie der Finanzskandale auch in Frankreich f0l1setzte,17 be
fanden sich die beiden Berliner Defraudanten schon auf der zweiten Etappe ihres 
Fluchtwegs, von Frankreich nach SUdamerika. Paris galt von vomherein vermutlich 
nur als Zwischenstopp und war als solcher erstklassig geeignet. Lewins intematio
nale Geschafte werden diesen vorrangigen Bank- und Borsenplatz nicht ausgespart 
haben, zumal Paris fUr russische Emigranten auf dem Kontinent zum zentralen art 
geworden war. Damit war ein zweiter Vorteil verbunden: die Moglichkeit, eine 
Zeitlang in Grauzonen zu leben und dort die Vorbereitungen fUr die weitere Flucht 
zu treffen: Schiffspassagen, Visaantrage, Passfalschungen, Referenzen und nicht 
zuletzt Finanzen. Auch mag die Chance, einem deutschen Auslieferungsantrag zu 
entkommen, in Frankreich groBer erschienen sein als in anderen Uindem, wie Por
tugal, Belgien, Niederlande und England. 

I Berliner Tagcblatt 30.01.1929. Nr. 50. 
2 Die Weltbiihne 25 (1929) 5, S. 176--183, hier: S. 176. 
3 .. Finanzminister Louis-Lucien Klotz - nach Clemenceaus Worten der einzige Jude, der 

nichts von Geld verstand.·' Alistair Horne: Uber die Maas, liber Schelde und Rhein. Frank
rcichs Nicdcrlagc 1940, Wicn 1969, S. 30. 

4 S. Carasco, S. 183 f 
5 TIME 07.01.1929; der Arlikel war iiberschrieben mil: "FRANCE: Clemenceau's Klotz·,. 
6 Le figaro 10.12.1928. 
7 Berliner Tageblatt 13.12.1928, NT. 588. 
8 Ebd. 
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9 frankfurter Zeitung 27.12.l928. Nr. 964. 
10 Frankfurter Zeitung 15.02.1929. Nr. 123. Von .,Malmaison" war Klotz Zllnachst in eine Ge-

fangnisklinik iiberfiihrt worden. 
II Vgl. Frankfurter Zeitung 12.114.07.1929. Nr. 512/516. 
12 Le Figaro 16.06.1930. Nr. 167. 
13 Deutsche Blatter berichteten dicht und detailliert iiber den Fall. Vgl. insbesondere Frankfur

ter Zeitung 14.12.1928, Nr. 933 und 17.011929, Nr. 44, hier S. 1: "Der Pariser Finanzskan
dal. Die Radikalsozialisten fordern scharfere Kontrolle der Aktiengesellschaften und der 
BOrse." 

14 .,Weitere Verhaftungen im Zusanullenhang mit der Skandalamire der ,Gazette du Franc' 
scheinen nun nicht mehr vorgenommen werden zu sollen." Frankfurter Zeitung 17.01.1929, 
Nr. 44. 

15 Ocr Figaro meldete auf der letzten Seite: "Voici cnt'in termincc l'atlaire de la Gazette du 
Franc, qui fit tant de bruit et dura tant d'annees.'· 14.07.1934, Nr. 195. 

16 Der Leser des Romans erflihrt ihre letzten Worte aus ihrem Abschiedsbrief: "Prison de F res
nes. Ie 13 juillet 1935. Hier SOiL me sont parvenues, par Me Michard, les nouvelles. J'ai 
souTi. parce qu'ilme semble que par sa malignite Ie Dessin veuille it nouveau me retenir it la 
vie pour la lutte qui rcprcnd. Plus que jamais, sc soiL je tente d'etfe objective; l'orgcuil dont 
on m'accusa ne fut toujours pour moi que tenlle de comparaison. Et j'en conserverais 
quclquc fiert6 si I'on en pouvait avoir it l'heure oil I'onmcsurc la vanitc des vanitcs." Domi
nique Desanti: La banquiere des annees folies: Marthe Hanau, Paris 1968, S. 245. Der Film 
.,Die Bankiersfrau" nimml cincn andcren Ausgang. Hicr wird .,Mmc. Eekherl" (Romy 
Schneider) von einem Bankprasidenten mit politisehem Einlluss in die lOnge getrieben (.Iean
Louis Trintignaut) und von einem bezah1ten Killer ermordet - in einer Versammlung von 
K leinanlegern. die ihT noch ein111al zugejubelt hatten. 

17 Vgl. The New York Timcs 27.06.1929: .,Finance scandals bewilder France". 
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Theorie, Praxis und Literatur des Fiilschens 

Erregte der Fall Lowenberg und die Flucht der Falscher in Paris Offentliches Auf
sehen? Eine akribische Durchsicht der franzosischen Tageszeitungen - mit her
kommlichen, ,analogen' Mitteln - hatte eventuell auf die eine oder andere Presse
meldung gefUhrt, sich aber insgesamt nicht als lohnend erwiesen. Die ,digitale', 
elektronische Recherche hat der Verfasser selbstverstandlich versucht, und auch sie 
erbrachte - mit den Stichworten "lew in" "banquier" - nur einen Treffer. 1 In einer 
Ausgabe des Figaro war zu lesen: "Le proces Lewin, celui d'un banquier accuse 
d'escroqueries collossales, se termina par l'acqittement du prevenu." Nur: dies war 
keine Tagesnachricht tiber die Festnahme von Isaac Lewin, sondern der Auszug 
aus einem Fortsetzungsroman. "La terre domptee" von Sheila Keith-Smith, wurde 
im Sommer 1920 im Figaro abgedruckt.2 Eine Vermutung, dass diese Verfasserin 
von leichter Belletristik eine Romanfigur nach dem Vorbild des Bankiers Isaac 
Lewin geformt haben ki:innte, kam somit gar nicht erst auf. 

Nimmt man die englische Originalfassung zur Hand" - es ist die Geschichte 
vom Aufstieg des unternehmerischen Landwirts Reuben Backfield und der Zerrtit
tung seiner Familie - so wird schnell klar, dass der "Bankier Lewin" darin nur eine 
nachrangige Kulissenfigur war. Sie gab allerdings dem Bauernsohn Richard Back
field, der die Fron auf des Vaters Hof verweigert hatte, Gelegenheit zu seinem ers
ten groBen Auftritt als Strafverteidiger. "It was about that time that the great Lewin 
case came on at the Old Bailey. The papers were full of it, and Reuben [der Vater] 
could not suppress a glow of pride when Maude the dairy-woman read out the 
name of Richard Backfield as junior counsel for the defence. But his pride was to 
be still further exalted. The senior counsel collapsed with some serious illness on 
the very eve of the trial, and Richard stepped into his shoes. The papers were now 
full of his name, it was on everyone's lips throughout the Kingdom, and especially 
in the public-houses between Rye and the Kent border. Men stopped drinking at the 
Cocks when Reuben came, and women ran down to their garden gates when he 
passed by. [ ... ] ,How's the Lewin caase gitting on?' someone would ask at the 
Cocks, and Reuben would answer: ,Valiant - my naum wur sixteen times in the 
paaper this mornun.",4 

Eine nachrangige Kulissenfigur: dies war fUr englische Romanliteratur keines
wegs typisch. Vielmehr war der "betrtigerische Bankier" ein beliebtes Motiv in 
dem Genre. Dies zeigt eine Untersuchung tiber "white-collar crime" im England 
des Viktorianischen Zeitalters, die nicht nur eine farbige Zusammenstellung von 
Kriminalf:illen bietet, sondern auch einen Einblick in die zugehi:irige Belletristik. 
"The image of the upright and incorruptible Victorian banker is a recent invention. 
The respectable businessman was a rare character in the nineteenth-century litera
ture, where financiers were usually depicted as worshippers of Mammon. In Victo
rian novels, the banker was more often than not a villain."s Der Autor dieser Unter-
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suchung nennt eine Vielzahl von Beispielen in der Romanliteratur, so den ruchlo
sen Bankier Richard Hamlin (1846) und Charles Dickens' Mr. Merdle (1857) -
"the greatest Forger and the greatest Thief that ever cheated the gallows". Zu sel
ben Gruppe rechnet er auch Joseph Conrads Finanzier de Barral (19l3) und Di
ckens' Uriah Heep (1849); letzteren sieht er als klassisch-betrUgerische Figur in der 
Welt der Angestellten.6 Insgesamt zeichnet er ein facettenreiches Bild der Krimi
nellen mit weiBem Kragen, die in ihrer bUrgerlichen Gesellschaft oft weniger als 
Verbrecher denn als Falschspieler galten. 

"Der Fiilscher": 1st er eine Symbolfigur auch im weiteren Sinne, gibt es Interpre
tationen in der Literatur, die helfen konnen, die Personlichkeit und das Handeln ei
nes Wladimir Orlow, einer Marthe Hanau und eines Isaac Lewin zu verstehen? 
Welchen Stellenwert hatte das Motiv des "Falschers" fur Romanautoren des 19. 
und 20. Jahrhunderts? FUr die zeitgenossische, deutschsprachige Belletristik be
antwortet eine neuere Dissertation diese Frage, wenn auch mit Einschrankung auf 
Geschichts-, Kunst- und Literaturfalschung. 7 Zahlreiche Beispiele bereichern die 
theoretische Arbeit. So wird in del' erst en Kategorie - Falschung historischer Do
kumente - der Roman "Biarritz" des Hermann Goedsche betrachtet, in dem eine 
frUhe Form del' "Protokolle der Wei sen von Zion" auftaucht. Es ist del' Plan zur 
Obernahme der Weltherrschaft, gefasst von Vertretern der Stamme Israels in einer 
nachtlichen Verschworung auf dem Judenfriedhof von Prag. Das betreffende Kapi
tel des Romans erschien spater als Flugschrift; der fiktive Charakter des Texts 
wurde verwischt, um ihn authentisch erscheinen zu lassen. 8 Diese und weitere Be
gebenheiten im Falschermilieu erzahlt auch Simon Simonini - in Umberto Ecos 
"Der Friedhofvon Prag". Darin hat Hermann Goedsche seinen Auftritt im Kapitel 
"B iarritz" . 

"Die Rattin" von GUnter Grass, mit der wahren Geschichte des Lothar Malskat, 
passt in die zweite Kategorie, der Kunstfalschung. Der Maler hatte sich bei der 
Restaurierung des LUbecker Doms dafUr hergegeben, gotische Fresken zu fa/schen 
anstatt die vermuteten Origin ale freizulegen. Anlasslich dieses "Wunders von LU
beck" gab die Deutsche Bundespost eine Sondennarke heraus. Die auf den Fresken 
abgebildeten Truthahne (aus Amerika [I] eingefLihrte Vogelart) weckten nicht etwa 
Zweifel an der Authentizitat der Bilder sondem wurden als Bestatigung der These 
genommen, dass vor Kolumbus schon die Wikinger Amerika entdeckt hatten. 
"Mitten in diese allgemeine Euphorie platzte Malskats Selbstanzeige, welche dazu 
fUhrte, daB die Fresken verschamt wieder Ubertlincht wurden.,,9 

Als Beispiel fUr die dritte Kategorie - gefalschte Literatur - zieht die Autorin 
einen Kriminalroman heran, mit einer auBergewohnlichen Handlungsfolge: plagiie
ren, erpressen, morden. 'o Del' Ablauf in Rex Stouts "Plagiat": In gleich mehreren 
Fallen schiebt die Taterin dem Verfasser eines Bestsellers - nach der VerOffentli
chung - ein gefalschtes Manuskript gleichen lnhalts unter, lasst dieses als eigentli
ches Original des Bestsellers ,entdecken' und versucht dam it den Plagiator (also 
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sich selbst) zum Autor und den Autor zum Plagiator zu machen. Zunachst flieJ3t 
Geld, dann Blut, und am Ende sorgt Nero Wolfe - Stouts meisterhafte Parodie ei
nes Privatdetektivs - flir Klarheit und Wahrheit. 

Nicolas Borns "Die Falschung" hat die Autorin aus ihrer philologischen Arbeit 
explizit ausgeschlossen; denn in dessen Roman werde "Falschung" metaphorisch 
verwendet. Borns Hauptfigur Georg Laschen ist Journalist und berichtet aus dem 
Libanon; er soll die Kriegswirren zwischen Christen, Muslimen und vertriebenen 
Palastinensem "zurechtschreiben", wie er es nennt. Unbeschreibliches, aus allen 
Fugen Geratenes in einer Sprache mit geordneter Begrifflichkeit abbilden, damit 
Unverstandliches verstandlich machen. "Laschen erschien das alles als ein wichtig
tuerisches Kriegsspiel, iiber das er schreiben sollte, damit es sich in der Reportage 
als Wirklichkeit entpuppte." [ ... J "Er haBte die eigenen Berichte, ohne bisher mit 
dem HaB in sich zu dringen, er haBte sie besonders. wenn sie fertig waren und ge
druckt, dann sah er sich selbst in den Satzen sitzen und feixe, obszone zweideutige 
Winke geben, sich hindurchwagen und -liigen durch ein Liigengewebe, sich hin
durchschlagen und hindurchbehaupten ... Wieder lauter erklarende und klanna
chende Satze, Mischungen, da stand es. Wie er turnte.,,11 Die Verfilmung seines 
Romans durch Volker Sch16ndorff: wie hatte Nicolas Born sie aufgenommen? Als 
eine dem Autoren folgende Vermittlung des Zwiespalts zwischen Medium und 
Wirklichkeit oder als eine dem Medium Film verpflichtete Falschung seiner "Fal
schung,,?12 

Borns Roman bleibt in der Forschungsarbeit drauBen vor, aber an "Les Faux
monnayeurs" von Andre Gide kommt die Philologin nicht vorbei. Wirklich konsi
stent ist dies nicht, denn sie interpretiert die "Die Falschmiinzer" eben gerade mit 
Blick auf das "Thema der FaIschung als lnfragestellung von Authentizitat" 13 - sie
he Born. Sie tut dies mit Bezug auf Gides Projektion der Metapher "Falschmiinzer" 
auf die Figur des Schriftstellers, oder in einem noch allgemeineren Sinne mit seiner 
Interpretation des Falschgeldes als Metapher flir Erscheinungen im wei ten Spekt
rum zwischen Sein und Schein.14 Sie zeigt, dass im Ansatz auch der Roman "Fari
net oder das falsche Geld" von Charles-Ferdinand Ramuz diese Deutung gibt. Der 
Schweizer Autor sieht die Geldfalschung des Bergmenschen Farinet als Ausdruck 
seiner Freiheitsliebe: Farinet pragt seine Goldmiinzen selbst, wei 1 er in dem staatli
chen Miinzmonopol eine willkiirliche AnmaBung der Obrigkeit sieht. "Das Un
gliick war nul', daB der Staat schon sein eigenes Gold hatte, und es gibt ein Gesetz, 
das dem Staate allein das Recht laBt, Goldstiicke in Umlauf zu setzen: das wuBte 
Farinet wohl. Er hatte gut sagen: ,Meine Goldstiicke sind die besseren', man hatte 
ihn trotzdem ins Gefangnis gesperrt.,,15 Die Falschungsforscherin gibt zu beden
ken: "In diesem Punkt weicht Ramuz von seinem natiirlichen Vorbild abo Josef 
Samuel Farinet begann zwar tatsachlich ab 1870 im Wallis falsche Mlinzen zu pra
gen, sie waren abel' keineswegs goldhaltiger als die der Regierung.,,16 Auch der 
Schriftsteller Faruz hatte somit etwas von einem Falschmiinzer, in Gides metapho-
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rischem Sinne. Obrigens: die aktuelle 200-Franken-Note der Schweizer Notenbank 
ziert ein Portrat von Charles-Ferdinand Ramuz. 

Geschichts-, Kunst- und Literaturfalschung: tritt das Falschermotiv in der geho
benen Literatur nur in diesen Formen auf? Wird das Falschen von Zahlungsmitteln 
und Bilanzen dort allenfalls metaphorisch behandelt? Dnd gilt es im eigentlichen 
Sinne nur in der ,trivialen' Literatur als gattungsgerecht? Es liegt nahe, die Suche 
nach Antworten im Genre des Kriminalromans zu beginnen, wohl wissend, dass 
nicht jeder Krimi ein ,leichter' Roman ist. DafLir steht etwa "Das Zittern des FaJ
schers" von Patricia Highsmith; nicht nur sie bezeichnete dieses Buch als "richti
gen" Roman. 17 Ihr "Falscher" im unmittelbaren Sinne ist der betrtigerische Bankdi
rektor Dennison - die Hauptfigur einer fiktiven Erzahlung, die der fiktive Autor 
Howard Ingham in einem Handlungsstrang des ,eigentlichen' Romans schreibt. 

Dennison falscht - was ist falsch daran? Ingham schreibt: "Dennison dachte in 
seltsamen Bahnen und wtirde bei seiner Entlarvung keinen Zusammenbruch er
leiden. Dnd die Leute, mit denen er befreundet war und die mittlerweile fast alle
samt erfolgreiche und verantwortungsbewuBte Manner waren, wtirden ihm zur Hil
fe eilen und die Darlehen, die Dennison ihnen gegeben hatte, zurtickzahlen. Da er 
selbst zwanzig Jahre lang unterschlagenes Geld investiert hatte, war sein Vermogen 
auf das Dreifache angewachsen. Seine wlitenden Vorgesetzten in der Bank hatten 
also den Ertrag verloren, den die Dreiviertelmillion Dollar in zwanzig Jahren er
bracht hatte, wtirden jedoch das Kapital zurtickerhalten. Wie sah ein solcher Fall 
unter juristischen Gesichtspunkten aus?,,18 Dennisons Personlichkeit ist Ingham 
nicht fremd: Das leichte Zittern in der Hand des Falschers, zu Beginn und am Ende 
des falschen Signierens, sieht er als Ausdruck der Personlichkeitsspaltung, des 
Mannes mit den zwei Gesichtem. Eine moralische Bewertung Dennisons gibt er -
und damit auch Highsmith - nicht, wichtiger erscheint ihm "die Art der morali
schen Urteile, die die Leute tiber den Heiden fallen. Ober Dennison. lch meine, die 
Leute in dem Buch. Naja, und auch die Leser. Dnd mich interessiert, welche Mei
nung Dennison von sich selbst hat." 19 

Welche Rolle spielt der FalschmUnzer in ,echten' Kriminalromanen? FUr das 
englischsprachige Genre "crime and fiction" findet sich die Antwort in einem bib
liographischen Nachschlagewerk; dort flihren die Suchworter "counterfeit*" oder 
"forger*" auf drei Dutzend Titel.20 Wie erwartet zahlt dazu "The Forger" von Ed
gar Wallace, aus dem Jahre 1927. Darin geht es um Banknotenfalschung; die 
Scheck- und Wechselfalschung ist in der Bibliographie nur mit zwei Fallen vertre
ten. Der Krimi von Wallace ist ohne Frage spannend und nicht durchgangig trivial; 
denn zwei oder drei seiner Hauptpersonen zeichnet der Autor ohne Klischee, mit 
Uberraschungen.21 Allerdings lemt der Leser schon bald zwischen Gut und Bose zu 
unterscheiden. Zu den guten Menschen zahlt Peter Clifton, als Amateur ein Meister 
des Kupferstichs, der vom Vater ein reiches Vermogen und, so fLirchtet er, auch 
eine geistige Krankheit geerbt hat. Diese Furcht wird gezielt - und von ihm unbe-
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merkt - durch Personen seines Vertrauens gesteigert, die ihn verleiten wollen, sein 
Vennogen zu iiberschreiben. Zu diesen Bosen gehort ein mit Peter befreundeter 
Arzt, ein prominenter psychiatrischer Gutachter und - als Banden-Chef - "der 
Fuchs,,22: anerkannter Maler und unerkannter Banknotenfalscher. Unerkannt bis 
kurz vor Schluss; der Durchschnittsleser traut ihm diese Rolle nicht zu. Denn im
merhin ist er der verehl1e Vater des zweiten zweifelsfrei gut en Menschen im Ro
man. Dies ist Jane, die liebende Ehefrau von Peter. Auch sie entwickelt eine 
Zweitkompetenz: Mit detektivischem Splirsinn, Klugheit und Durchsetzungskraft 
tragt sie zur Rettung ihres Ehemanns bei, dem aile drei Eigenschaften weitgehend 
fehlen. 

Ein vergleichbares bibliographisches Lexikon gibt es flir deutschsprachige Kri
minalliteratur nicht. Sucht man im "Titelbuch der deutschen Literatur und Geistes
geschichte",23 so findet man neben den erwahnten Biichem von Albert Norden und 
Nicolas Born auch das von Hermann Kasack, zum Motiv der Kunstfalschung. Als 
vierter Titel ist ein historischer Gesellschaftsroman genannt: "Der Falscher" von C. 
C. Bergius, erschienen 1978. Der Autor Bergius war ein latecomer und selj~made 
man; er wird sich kaum dagegen gewehrt haben, wenn seine Publikationen in die 
Kategorie der leichten Romans, nahe der Grenze zur Trivialliteratur eingeordnet 
wurden. Egon-Maria Zimmer alias C. C. Bergius (1910-1996) stieg als Flieger auf; 
mit 17 Jahren hatte er seinen Flugschein, mit 22 wurde er SS-Mann und ab 1933 
erhielt er Auftrage als Pilot und Fluglehrer.24 Er gehorte im Spanischen Blirger
krieg zur "Legion Condor", wurde 1939 Autklarungsflieger und war ab 1941 Flug
kapitan der Regierungsmaschine von Speer. 

In die Nachkriegs-Luftfahl1 fand er keinen Einstieg. Stattdessen versuchte er 
sich erfolgreich als Verleger und Schriftsteller: zunachst mit dem Fliegerrol11an 
"Und unter mir die Erde" (1952), spater mit "Die StraBe der Piloten" (1967).25 In 
jungen Jahren hatte Zimmer - neben dem Fliegen - eine Neigung zur Malerei ent
wickeIt. Dies mag ein Motiv fUr seinen "Falscher"-Rol11an gewesen sein, mit dem 
ihm 1961 der Durchbruch gelang. Charles Montagne, die Titelfigur, ist ein franzo
sischer Offizier und talentierter Graphiker. Nach seiner Fahnenflucht aus der fran
zosischen Revolutionsannee steigt er als Peter Ritter von Baton il11 osterreichischen 
Hochadel auf, nicht zuletzt dank seines betrachtlichen Vermogens, das er aus
schlieBlich mit erstklassiger Banknotenfalschung erworben hat. Die graphische 
Nachahmung gelingt ihm perfekt; nur ein zufallig entdeckter Fehler im Banknoten
papier wird ihm zum Verhangnis. Franz Josef II und Mettemich zeigen sich ent
schlossen, ihn vor dem Strang zu bewahren. Aber Montagne entschlieBt sich zum 
Freitod; denn nur so kann er seine Frau vor dem Urteil retten. 

Der dem Romantext vorangestellte Vierzeiler sagt dem Leser, dass die geschil
derten Begebenheiten sich "tatsachlich zugetragen" haben. Allerdings seien die 
Nal11en verschiedener Person en geandert, mit Rlicksicht auf deren Nachkol11l11en.26 

Das Buch lebt von dieser dreifachen Tension. Der Leser wird von der spannenden 
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Geschichte gefesselt. Er erinnert sich immer wieder ihres realen Hintergrunds, oh
ne allerdings zu wissen, in welche Spektralzone zwischen Schein und Sein die ak
tuell ablaufende Szene einzuordnen ist. Und er nimmt das Buch als Werk eines Au
tors, der in seinem ersten Leben Abenteurer war und in seinem zweiten Leben 
Abenteuerliches geschrieben hat. 

Neben dem themenbezogenen Querschnitt durch die Kriminalliteratur reizt auch 
der historische Uingsschnitt. Ein brillantes Beispiel daflir hat der marxistische 
Wirtschaftstheoretiker (und Krimileser) Ernest Mandel geliefert.27 Die Zwanziger 
Jahre, in denen Isaac Lewin seinen Auf- und Abstieg als Bankier erlebte, zahlen in 
Mandels lnterpretation zum "goldenen Zeitalter des Detektivromans".28 Allerdings 
gab es auch damals schon erste Anzeichen seines Niedergangs. Sie mehrten sich in 
dem MaBe, wie das Verbrechen von den Randern der Gesellschaft in ihr Zentrum 
rtickte; wie der Einzeltater gegentiber organisierten Verbrechen und der Detektiv 
gegentiber dem komplexen Aufklarungsapparat an Bedeutung verlor. "Die Ent
wicklung des Kriminalromans spiegelt die Geschichte des Verbrechens selbst wi
der"29, wenn auch mit zeitlicher Verzogerung. Wahrend Agatha Christie, G. K. 
Chesterton, Dorothy Sayers und auch Rex Stout noch Verkaufserfolge feierten, hat
te sich die Realitat der Verbrechensautklarung langst yom Salon zurlick auf die 
StraBe verlagert. Der klassische Detektiv - wie auch Rex Stout's Nero Wolfe - war 
zum Auslaufmodell geworden: "Selbst der Verbrecherschreck Nero Wolfe be
kommt es mit der Angst zu tun, wenn er sich mit Zeck konfrontiert sieht, einer ge
heimnisvollen Gestalt der organisierten Kriminalitat.,,30 

Weitere Entwicklungsstufen des Verbrechens - wie auch seines literarischen 
Bildes - zeichneten sich schon in den spaten Zwanzigern ab: polizeiliche Banden
bekampfung mit Hilfe von Spitzeln, Deals zwischen Ordnungshlitem und Verbre
chersyndikaten, Umwandlung krimineller Gewinne in ,legale' Investitionen mittels 
Geldwasche, Staatsverbrechen und ihre Widerspiegelung im politischen Thriller. 
Die Stufenfolge beschreibt Mandel in den Begriffen: "Vom Verbrechen zum Ge
schaft", "Vom Geschaft zum Verbrechen", " Staat, Geschaft und Verbrechen". 
Memo: Man denke nicht nur an die organisierte Kriminalitat in den "Roaring 
Twenties" der USA, sondem auch an die oben geschilderten Auseinandersetzungen 
zwischen russischen Emigrantengruppen und sowjetischem Geheimdienst. 

Noch einmal das Thema Falschung im Genre Film: Chaplin war Chaplin? In der 
McCarthy-Ara sollte der MIS dem FBI Amtshilfe leisten und die Angaben im (bri
tischen) Pass des Ktinstlers prtifen. Hatte Charlie Chaplin tatsachlich 1889 das 
Licht der Welt in London erblickt und eben diesen Namen erhalten? Eine Geburts
urkunde fand sich nicht, und so kam der britische Geheimdienst zu dem Schluss, 
dass Chaplin entweder nicht seinen GebUl1snamen trug oder anderswo als in Eng
land zur Welt gekommen war. Dass er eigentlich Israel Thornstein hieB, wie zeit
weise in den USA vermutet, lieB sich ebenso wenig belegen.31 



156 Der Lowenberg-Fall und die Flucht 

"F for Fake" war der letzte groi3ere Film des Orson Welles (1974). Die zentrale 
Person ist ein KunstHilscher, das zentrale Thema aber greift weit liber seine "fakes" 
hinaus. Zur Einflihrung sagt Welles: "Ladies and Gentlemen, by way of introduc
tion, this is a film about trickery and fraud, about lies. [ ... ] Almost any story is cer
tainly some kind of lie. [ .. .]". Es folgt die Handlung in schnellen Ebenen- und Sze
nenwechseln, dargestellt von dem Kunstfalscher im Rampenlicht und von einem 
zweiten Falscher im Verborgenen; von dessen Tochter Oja, die sich von Picasso 
mal en lasst, die Bilder dann zum Vater tragt und mit dessen Falschungen eine auf
sehenerregende Picasso-Ausstellung in Paris arrangiert - nicht ohne, dass der Vater 
vorher die Originale verbrennt. 

Welles erzahlt dazu eine Geschichte: Ein Freund zeigt Picasso nacheinander vier 
mit "Picasso" signierte Gemalde. "Falschung" lautet Picassos Urteil zum ersten, 
zum zweiten und zum dritten Bild; der Freund nickt. "Falschung" sagt Picasso auch 
zum vierten Bild; der Freund ist bestlirzt. Schliel3lich habe er doch mit eigenen Au
gen die Entstehung des Bildes verfolgt. FUr den Maler ist dies kein Widerspruch: ,,1 
can paint false Picassos as well as everybody." Und auch den Drehbuchautor, der 
selbst im Film auftritt und dabei dessen dokumentarischen Charakter betont, rUckt 
Welles in die Grauzonen zwischen wahr und falsch: ,,[ ... ] for instance, that the 
author of ,Fake" a book about fakes, was himself a faker, and the author of a fake 
to end all fakes, and he must have been cooking it up, when we were filming him." 
Am Ende relativiert Welles ein Versprechen, das er den Zuschauem am Anfang 
gegeben hatte: "At the very beginning, 1 did make you a promise. 1 promised that 
for one hour 1 would tell you the truth. That hour, Ladies and Gentlemen, is over. 
For the last seventeen minutes, I've been lying my head off." 

Welches Dokument, Bild, Buch ist falsch, welches ist echt? Welches Verhalten 
ist ehrenhaft, welches verbrecherisch? Wie liberschneiden sich Tatsachenbericht 
und fiktive Darstellung? Wo ist der Verfasser ein Sachbuchautor, wo ist er Roman
cier? Abstrakte Fragen, die in den geschilderten Beispielen jeweils eine konkrete 
Auspragung erhalten, und die sich nicht zuletzt auf die Kernhandlung des vorlie
genden Buches beziehen. War Lewin ein berechnender Verbrecher oder das Opfer 
eines Komplotts? Welche Rollen spielte er im Wechselgeschaft: Aussteller, Bezo
gener, Indossant oder Falscher? Wie sind Presseberichte liber ihn zu lesen: Was ist 
Tatsache, was ist Vermutung, was ist redundantes Geschreibsel und was ist Ver
drehung? Und schliel3lich: Wie ist Lewin, wie ist Nornlano als journalistischer und 
wissenschaftlicher Autor einzuschatzen? In Teilen seines Werks auch als Falsch
mlinzer? Sind seine Fakten wirklich Fakten oder verwendet er Plagiate, bringt er 
verdeckt personliche Absichten in seine Schriften ein? Kann man seine Arbeiten 
lesen, ohne an sein unternehmerisches Handeln in Grauzonen zu denken? 

Suche in der digitaien Bibliothek .. gallica". die in groBartiger Weise den Zugang zu Literatur 
und Periodika in Cranzosischer Sprache bielel - einschlieBlich einer Vielzahl von Tageszei
tungen: http://gallica.bnf.fr. 
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Von Siid- nach Nordamerika 

War Lewin im Winter 1929 ein Getriebener oder ein strategisch Suchender? Wurde 
er von seinen Jagern gehetzt oder lieB er sie ins Leere laufen? Wie sahen ihn die 
Fahnder, die Amter und Personen, die sein Verschwinden beobachtet hatten und 
sein Verbleiben erkunden woHten? Was ging ein in die amtlichen Akten, was wuss
te und berichtete die Presse, welchen Fahrten folgten die Geschadigten? Gab es 
auch Unbeteiligte, die eine Beteiligung wegen staatlicher Belohnung erwogen? 
Blieb man somit den Wechselfalschern auf der Spur, gab es Auslieferungsersu
chen, polizeiliche Zusammenarbeit, internationale Pressekontakte? 

Lewin war ein Chamaleon, das wusste man. Verlor man ihn nur flir Wochen aus 
den Augen, so war sein Bild kaum noch treffend zu beschreiben. In welchem 
Wechselbalg hatte man ihn zuletzt gesehen, wann hatte er ihn abgelegt? Wo und 
mit welcher Maske trat er gerade jetzt, zu dieser Stunde auf? Wollte man seine 
Spur verfolgen, so konnte dies nur mit erheblichem Fahndungsaufwand gelingen. 
Fahndungskapazitat aber stand nicht beliebig zur Verftigung. Die Endzwanziger 
waren unruhige Jahre, und auch ein auBergewohnlicher Fall war irgendwann "ad 
acta" zu legen - wenn die Suche erfolgsarrn blieb und konkurrierende Faile ihre 
Aufmerksamkeit verlangten. Dies galt insbesondere dann, wenn die Fahnder im 
Herkunftsland auf die Hilfsbereitschaft im Aufenthaltsland des Fliichtigen ange
wiesen waren. Eine solche Bereitschaft war dann zu erwarten, wenn das Land ein 
Eigeninteresse an der Verfolgung hatte; dies aber lag bei Lewin fern. Eine vorran
gige Behandlung des Falls konnte das Herkunftsland eventuell auch dadurch errei
chen, dass es politischen Druck ausiibte. Lewin aber war 1929 kein "politi scher" 
Fall. Und selbst wenn: ware es dann opportun gewesen, die zweischneidige Waffe 
des diplomatischen Drucks einzusetzen? Waren die zwischenstaatlichen Beziehun
gen nicht wirklich stabil, so war mit Nichtbeachtung, massiven Gegenforderungen 
oder sogar mit dem offenen Ausbruch einer latent aufgestauten Verstimmung zu 
rechnen. 

Zweiter Name und Dritte Welt 

Das Handeln staatlicher Organe wird in Akten dokumentiert, die nach gewisser 
Frist in Archive wandem. Dokumente des diplomatischen Handelns finden ihr End
lager im Politischen Archiv des Auswartigen Amtes. Zum Fall "Dr. Isaac Lewin" 
gibt es dort vier voluminose Bande, samtlich als "Recht geheim" eingestuft. Der 
erste enthalt Unterlagen aus den Jahren 1929 bis 1933. Orte des Geschehens sind 
Den Haag und siidamerikanische Stadte; am Ende folgen Boston und New York. 
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Schon ein erstes Blattern zeigt: ja, der Berliner Polizeiprasident bemilhte sich in
ternational um Amtshilfe. Ein erstes Schreiben sandte er nach Den Haag, EmpHin
gerin war die deutsche Gesandtschaft. Sie wurde um "Einleitung energischer Fahn
dungsmaBnahmen" gebeten, mit Hinweis darauf, dass auch zwei niederlandische 
Banken geschadigt waren. "Abschriften der Haftbefehle und Lichtbilder der Flilch
tigen tUge ich bei. Auslieferungsantrag wird gestellt."l Zwei Tage zuvor hatte der 
Polizeiprasident die Steckbriefe von Lewin und Rappeport im Deutschen Krimi
nalpolizeiblatt veroffentlicht. In der zugehorigen Meldung wurden zwei Wechsel
falschungen heraus gestellt, mit dem Hinweis, "daB in jedem Faile ein echter und 
ein unechter Wechsel gleichen lnhalts im Verkehr lauft." AbschlieBend hieB es: 
"Dr. Lewin und Rappeport sollen nach Paris geflilchtet sein".2 

Ob Holland tatsachlich eine Fluchtetappe war, ist nicht zu belegen. Lewin war 
direkt nach Paris gereist, und Rappeport wollte ihm dorthin folgen. In Schwerin 
war er von der Bildflache verschwunden. Vielleicht hatte er dort eine falsche Spur 
gelegt, indem er eine Bahnkarte nach Holland kaufte, sie aber nicht einlOste. Oder 
er hatte nur einen kurzen Zwischenstopp eingelegt, war aber langst wieder jenseits 
der hollandischen Grenze, als der Polizeiprasident nach drei Wochen schlieBlich 
die erbetene Antwort aus Den Haag erhielt. Die Botschaft teilte ihm "ergebenst 
mit, daB Dr. J. Lewin und L. Rappeport im Allgemeen Po/We blatt signalisiert und 
die wichtigsten Polizeibehorden entsprechend unterrichtet worden sind.,,3 

Dies mag eine geschaftsilbliche Verzogerung gewesen sein; was aber folgte, war 
eine massive Panne. Ende Marz schrieb das Polizeiprasidium der Haager Botschaft, 
"daB nach einer Mitteilung des Generalstaatsanwalts beim Landgericht T yom 23. 3. 
29, das erst heute hier eingegangen ist, den Angeschuldigten freies Geleit zugesi
chert worden ist. Die FahndungsmaBnahmen sind sofort rilckgangig zu machen." 
Die amtliche Suche in Holland war damit beendet, nur blieb die Erwartung des Ge
neralstaatsanwalts unerfLillt. Lewin und Rappeport, die ihm angeblich ihre Rilck
kehr zugesichert hatten, blieben verschwunden. 

Zwei Monate vergingen ohne Lebenszeichen, bis sich frische FuBabdrilcke der 
Falscher fanden. Die deutsche Botschaft in Rio de Janeiro telegrafierte am 1. Juni 
dem Auswartigen Amt: "Hiesige Zentralpolizei mitteilt Verhaftung Dr. Isaak Lewin 
alias Georg Michailides und Leonhard Rappeport alias Constantino Riga, gesucht 
von Kriminalpolizei Berlin gemaB Kriminalblatt yom 26.1.1929 Nr. 246 wegen 
WechseIHilschung Bankhaus Loewenberg & Co. in Berlin. Erbitte Drahtanweisung 
ob Haft aufrechterhalten werden soli evtl. Auslieferungspapiere." Diese Nachricht 
leitete das Amt direkt an den Polizeiprasidenten weiter, nicht ohne Bitte urn "tun
lichst umgehende Mitteilung, ob die Auslieferung der Festgenommenen aus Brasi
lien gewilnscht wird.,,4 Offensichtlich ftihlte sich das Amt yom Polizeiprasidium 
dilpiert: milsse man damit rechnen, dass auch die Botschaft in Rio - wie in Den 
Haag - ihre Bitte urn polizeiliche Unterstiltzung an die brasilianischen Behorden 
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alsbald als "gegenstandslos" zuriick nahm? Das Amt brachte den Vorgang dem 
"PreuBischen Herm Justizminister" zur Kenntnis. 

Dieser antwortete am 20. Juni: der Untersuchungsrichter habe eine Woche zuvor 
Haftbefehle erlassen; er - der Justizminister- "ersuche ergebenst, die Auslieferung 
der beiden Genannten aus Brasilien sowie die Beschlagnahme und Ausantwortung 
der in ihrem Besitze gefundenen Gelder und sonstigen Wertgegenstande auf Grund 
der Gegenseitigkeit herbeizuftihren."s Dieses Ersuchen kam zu spat. Schon am 15. 
J uni hatte die Botschaft in Rio dem Amt telegrafiert, dass Lewin und Rappeport 
mit Beschluss des Obersten Gerichtshofs ausgewiesen worden seien. Das Justizmi
nisterium habe daraufhin verftigt, beide iiber den Grenzort Uruguayana nach Ar
gentinien abzuschieben. Dies sei nach aller Kenntnis am Vortag erfolgt; der Auslie
ferungsantrag aus Berlin sei zu spat eingetroffen. Die Botschaft in Buenos Aires 
habe er gebeten, Verhaftung, Auslieferung und Beschlagnahme nunmehr dort zu 
beantragen. 

Vom Amt informiert, reagierte das Justizminsterium mit einem zweiten Auslie
ferungsersuchen. Es war nahezu eine Kopie des ersten, nur lautete der Bezug nicht 
"Brasilien" sondem "Argentinien". Und die Versendung nach Buenos Aires war mit 
der Erwartung verkniipft, dass Argentinien die "nikaraguanischen Staatsangehori
gen Dr. Isaak Lewin und Leonhard Rappeport" alsbald an Deutschland ausliefem 
werde. Vier Tage spater, am 28. Juni meldete die Botschaft in Rio, dass die beiden 
in Paso de los Libres, dem argentinischen Grenzort, "interniert" worden seien. 

Die zustandigen Stellen in Argentinien zeigten allerdings - anders als die Brasi
lianer - keine Eile, die Fliichtigen wieder loszuwerden. Den Eingang des Ausliefe
rungsantrags bestatigte die argentinische Regierung am 18. Juli und versprach, dass 
die vorlaufige Festnahme alsbald erfolgen werde. Auf der deutschen Seite war man 
erstaunt: Lewin und Rappeport waren somit noch auf freiem FuBe und keineswegs 
"intemiert"? Ein Missverstandnis, ein Obersetzungsfehler: das Verb "intemar" war 
auf deutscher Seite falsch interpretiert worden. Tatsachlich bedeutete es, dass die 
beiden Gesuchten den argentinischen Boden betreten hatten, nicht aber, dass sie 
dort in Haft gekommen waren.6 

Auch die weiteren Vorgange bleiben nicht frei von Irrungen und Wirrungen; es 
zeigt sich, dass die Zusammenarbeit von Justiz, AuBenamt, Botschaften und ein
heimischen Stell en nicht wirklich reibungslos lauft. Der Auslieferungsantrag liegt 
beim argentinischen Generalstaatsanwalt, aber dessen Verftigung lasst auf sich 
warten. Eine emeute Wendung des Falls meldet am 23. September das deutsche 
Konsulat von Porto Alegre, im Siiden Brasiliens. Den dorthin zuriickgekehrten 
"Lewin Rappeport" [sic] habe man verhaftet und nach Uruguay abgeschoben. Der 
Botschafter in Buenos Aires reagiert prompt: er zieht den Auslieferungsantrag zu
ruck und iibennittelt die entsprechenden Dokumente an seinen Amtskollegen in 
Rio? Der schickt sie nach Montevideo, woraufhin die dortige Gesandtschaft dem 
AA versichert, dass die Kriminalpolizei des Landes in Kenntnis gesetzt sei. Aller-
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dings gebe es - wie bekannt - zwischen Deutschland und Uruguay kein Ausliefe
rungsabkommen. Die Policia de Montevideo nimmt die Ermittlungen dennoch auf 
und schafft erste Klarheit: am 9. September waren die Verfolgten auf uruguayi
sches Gebiet Ubergetreten, hatten sieh dort falsche Namen zugelegt, waren sodann 
nach Porto Alegre und gezwungenermaBen alsbald zurUck gereist. Jetzt mussten sie 
mit der erneuten Ausweisung aus Uruguay rechnen.8 

Ob und wann dies geschah, beantworten die Dokumente des Jahres 1929 nicht. 
In der Akte des Politischen Archivs klafft eine mehrmonatige LUcke, das nachste 
Schreiben datiert yom 6. Marz 1930. Was hatte in der Zwischenzeit die Berliner 
Presse verbreitet? Zunachst Beruhigendes; am 4. April schrieb die Vossische Lei
tung: "Lewin und Rappeport wollen sich stellen. [ ... ] Der Untersuchungsrichter 
beim Landgericht I hat [ ... ] Dr. J. Lewin und Leonhard Rappeport freies Geleit zu
gesichert, falls sie sich innerhalb eines Monats den Berliner Untersuchungsbehor
den stellen. Das freie Geleit, urn das die Anwalte der betrUgerischen Bankiers ge
beten hatten, wird jedoch nur gewahrt, wenn sowohl Lewin wie Rappeport eine 
Kaution von je 100000 Mark stell en, ferner ihre Passe abgeben und sich verpflich
ten, sich regelma13ig bei der Polizei zu melden. Das freie Geleit ist befristet und 
lauft Ende dieses Monats ab.,,9 

War es den Anwalten gelungen, die Gegenleistungen fUr das freie Geleit hinaus
zuzogern, ohne dass die Behorden ihre vorlaufige Zusicherung autboben? Wenn ja: 
waren die betrUgerischen Bankiers zum Ende des Monats (April) eventuell schon in 
Sicherheit, auf hoher See? Die Schiffsreise von Le Havre nach Rio de Janeiro dau
erte damals bis zu drei Wochen. Da die beiden Anfang Juni in Rio verhaftet wur
den, waren sie spatestens in der ersten Maiwoche an Bord gegangen. In Deutsch
land wurde ihre Festnahl11e il11 Juni publik, wie der Leser erinnern wird: Die Bank 
schrieb in ihrer Juniausgabe, dass "die flUchtigen Inhaber der failliten Bankfirma 
G. Loewenberg & Co." in Rio de Janeiro verhaftet worden seien. Sie wiederholte 
dal11it in Kurzform eine Meldung, die Berliner Blatter am 15. Juni auf ihrer dritten 
oder vierten Seite gebracht hatten: "Die Wechselfalscher Lewin und Rappaport 
verhaftet", "Dr. Lewin verhaftet", "Lewin und Rappaport verhaftet". In den Arti
keln wurde auch Bilanz gezogen, fLinfMonate nach Aufdeckung des Skandals: "Es 
war eine Schwindelaffare, so gross, wie sie bisher in der Berliner Bankwelt noch 
nieht zu verzeiehnen war. Die weiteren Erl11ittlungen, die von der Staatsanwalt
schaft I in Berlin geleitet wurden, ergaben schliesslich, dass die veruntreuten Be
trage sich auf 5 Millionen Mark beliefen.,,10 Urn die Presseschau abzurunden: Der 
Volkische Beobachter titelte antisel11itisch ("Die jUdischen Wechselfalscher verhaf
tet") und die Rote Fahne blieb stumm. Denn ihr Erscheinen war bis auf Weiteres 
verboten. 

Vier Wochen spater waren die Erwmiungen auf schnelle Auslieferung verflo
gen. Die Vossische Zeitung brachte es auf den Punkt: "Ul11 den hal ben Erdball ver
folgt - und doch entkol11l11en." Zu lesen war, dass Lewin und Rappeport "durch ei-
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ne Verquickung ungliicklicher Umstande" nicht nach Deutschland ausgeliefert, 
sondem tiber die brasilianische Grenze abgeschoben wurden. Auch die Vorge
schichte war nun bekannt: "Ihre ersten Spuren flihrten nach Paris, von wo sie dem 
Untersuchungsrichter mitteilen lieBen, sie seien bereit, sich gegen Zusicherung 
freien Geleits den deutsehen BehOrden zur Verfugung zu steHen. Erst spater steHte 
sich heraus, dass es sieh um ein raffiniertes Ablenkungsmanover handelte. Wah
rend die Untersuchungsbehorden sieh tiber die zu treffende Entseheidung sehliissig 
wurden, hatten die Fliiehtigen langst einen Dampfer nach Stidamerika bestiegen." 

Wieso aber wurden sie so bald nach der Ankunft entlarvt? Darauf gab es zumin
dest zwei Antworten; eine bot die brasilianische Zeitung 0 Globo. ll Demnach hat
ten Lewin und Rappeport sich in Genua an Bord der "Conte Rosso" begeben. Dies 
war ein bekannter Luxusliner, del' Italien mit Stidamerika verband und nie alt wur
de; 1941 trafihn, zwanzigjahrig, ein Torpedo. Das Schiff war geraumig, es bot fast 
2400 Passagieren Platz, aber nur 200 hatten Zugang zur Ersten Klasse. Zu dieser 
reehneten sieh die Passagiere Michailides und Riga. Ihre Uberfahrt, im Monat Ap
ril 1929, dauerte knapp zwei Woehen. In Montevideo gingen sie an Land, reisten 
zusammen mit einem Simon Chor nach Rio und stiegen dort im "Gloria" abo Dies 
war keine bescheidene sondem eine Ftinf-Steme-Wahl. Das Hotel war die Nr. I in 
Rio, lag in der Nahe des Zentrums und noch naher dem Strande. Die Reisenden ge
nos sen diese Atmosphare; sie feierten ihre Freiheit so aussehweifend, dass sie 
selbst in den Milieus von Flamengo, Copacabana und ipanema Aufsehen erregten. 
Dem Hotelpersonal fielen sie aueh wegen ihrer dubiosen Herkunft auf. 

Die Polizei erhielt Hinweise, recherchierte und verhorte die beiden. Schon bald 
waren sie gestandig, nannten auch ihre wahren Namen, wurden nieht verhaftet, 
aber weiter beobaehtet. Erst als die Polizei von der intemationalen Fahndung er
fuhr, nahmen Beamte die beiden fest und braehten sie ins Prasidium. Einer der Po
lizisten kam damit in den Clobo: Tarquinio de Souza Filho konnte in letzter Se
kunde verhindern, dass sieh ein verzweifelter Lewin alias Miehailides aus dem 
Fenster sWrzte. Zur Auslieferung kam es dennoeh nieht; der Verdaeht wurde nicht 
bestatigt und die Verdachtigten frei gelassen. "Gesehah dies wirklich wegen Man
gels an Beweisen?" fragte der Clobo-Reporter mehrdeutig - und erinnerte sich an 
den Fall eines Isaac alias George Lewin, den die Polizei mit derselben Begrtindung 
1919 auffreien FuB gesetzt hatte. 

Eine zweite Antwort gab die Vossische Zeitung, in dem schon zitierten Berieht. 
"Ein deutscher Bankier in Rio de Janeiro, an den die Fliiehtigen unter falschem 
Namen herangetreten waren, erkannte sie aufgrund einer Fotographie wieder und 
erwirkte ihre Verhaftung durch die brasilianische Polizei. Der Polizeichefvon Rio 
de Janeiro wandte sich an die Deutsche Gesandtschaft und bat, sich umgehend mit 
der deutsehen Regierung in Verbindung zu setzen, da Brasilien Lewin und Rappe
port als lastige Auslander liber die Grenze abschieben wtirde, wenn nicht sofort 
Auslieferungsantrag gestellt werde. Da Dr. Lewin und Rappeport nicht deutsche 
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Staatsangehorige sind, verzogerte sich der Bescheid der deutschen Untersuchungs
behorden und traf eine Stun de zu spat ein. Dr. Lewin und Rappeport waren bereits 
in einen Zug gesetzt und tiber die Grenze gebracht worden." Das deutschsprachige 
Argentinische l'ageblatt hatte tags darauf diese Vorgange gleichlautend beschrie
ben, zudem den Namen des deutschen Bankiers genannt: Lothar Steinberg. 

War dies die ganze Wahrheit? Oder gab es mehrere Deutungen, wie der Globo 
vermutete? War das Versaumnis schlicht mit der Bestechung unterer Beamter zu 
erkJaren, oder musste man nicht doch den Fehler auf mittlerer Ebene zu suchen? 
Arbeiteten die deutschen Behorden zu langsam und war die bu/'Ocracia brasileira 
nachlassig? Oder harte der Fall gar eine politische Dimension? War das zwischen
staatliche Klima 1929 frostig, verweigerten die Brasilianer ihre Mithilfe und be
handelten das Auslieferungsgesuch bewusst tropisch? Die Vossische Zeitung 
schloss dies aus: "Von zustandiger Stelle wurde betont, daB es sich bei dem Vorge
hen Brasiliens keineswegs um einen unfreundlichen Akt gehandelt habe.,,12 

Dies war nicht selbstverstandlich. Schaut man in den Spiegel der deutsch
brasilianischen Presse, so findet man drei Themen, die in diesen Monaten deren 
Leserkreis bewegten: die anstehende Prasidentenwahl in bedenklicher Wirtschafts
lage, die nach 1918 verbliebenen "Kriegsrestfragen" und der historische Beitrag 
des "Deutschtums" zum Aufbau Brasiliens. Um mit dem letzten zu beginnen: fLir 
die Deutsch-Brasilianer waren die zwanziger Jahre eine Jubilaumsdekade. 1m sUd
lichsten Staat - Rio Grande do SuI - hatten sich deutsche Siedler bereits 1824 nie
dergelassen, und die Nachfahren dieser Pioniere entschlossen sich zu einer ein
drucksvollen Jahrhundertfeier: "Unsem brasilianischen Landsleuten wurde durch 
jene Feiem, Aufflihrungen, Festschriften und Zeitungsstimmen das groBartige Wir
ken entrollt, durch welches die eingewanderten Deutschen und ihre Nachkommen 
dem stidlichsten Staate Brasiliens zu seiner heutigen hervorragenden Bedeutung 
verhalfen. Wohl mancher Brasilianer legte sich in jenen Tagen die Frage vor: was 
ware Rio Grande do Sui ohne die ungeheure Arbeit des deutschen ElementesT l3 

Ftinf Jahre spater folgten die Jubilaen in den beiden Nachbarstaaten: im Marz 
1929 in Parana und im November in Santa Catarina. In Blumenau wurde ein Mu
seum der deutschen Einwanderung eroftnet. Lewin und Rappeport kamen also zur 
rechten Zeit; Migranten aus Deutschland standen in jenen Wochen in hellem Licht. 
Man gedachte der Vorfahren, wtirdigte die Leistung ihrer Nachfahren und hieJ3 
auch neue Zuwanderer willkommen. 14 Immigration war im Brasilien dieser Jahre 
ein politisches Thema. Es herrschte Einvemehmen, dass der wirtschaftliche Fort
schrirt des Landes wesentlich vom Tempo der Besiedlung bestimmt wurde, mit be
sonderem Gewicht des SUdens. 1m brasilianischen Parlament kam 1929 ein Geset
zesvorschlag auf die Agenda, mit dem Ziel, die Einwanderung verstarkt zu fdrdern. 
Denn traditionelle lmmigrantenquellen drohten zu versiegen; dies galt vor all em 
flir ltalien, in der Tendenz auch fLir Portugal und Spanien. Der Einwanderung aus 
Nord- und Osteuropa kam daher eine besondere Bedeutung zu. 1m deutschsprachi-
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gen Ibero-Amerika heiBt es: "Deutsche und Osterreicher, danach die Russen, Uk
rainer, Polen, Tschechen und so weiter. Aile diese NationaliHiten werden leichter 
seBhaft, als die Auswanderer aus romanischen Uindern, und die sind auch deshalb 
vorzuziehen, wei I sie ausdauernder sind und die Flinte nicht so schnell ins Korn 
werfen.,,15 

Das zweite Thema, die Frage der Kriegsschulden: In Hamburg und Bremen la
gerten bei Kriegsausbruch groBe Mengen brasilianischen Kaffees, Eigentum des 
Staates Sao Paulo. Zu Beginn des Krieges wurde der Kaffee verkauft und der Erlos 
in Mark auf ein Berliner Konto eingezahlt. Die deutsche Regierung blockierte die 
VerfUgung dieses Kontos bis Kriegsende, erkHirte sich danach zur Auszahlung be
reit, wollte die Eigner aber nicht dafUr entschadigen, dass die Mark inzwischen 
drastisch an Wert verloren hatte. Genau diese Forderung hatte aber Eingang in den 
Versailler Friedensvertrag gefunden. Ein zweiter Konflikt ergab sich als Foige des 
U-Boot-Kriegs im Atlantik. Deutsche U-Boote versenkten 1917 mehrere brasiliani
sche Handelsschiffe. Brasilien antwortete mit der Kriegserklarung und der Be
schlagnahme von tiber 40 Schiffen deutscher Reedereien. Es setzte dabei auf einen 
Schadensersatz fUr die Torpedo-Attacken. 

Nach dem Krieg war also mehr zu leisten als ein schlichtes Geben und Nehmen. 
Der Streit schwelte weiter, die zwischenstaatlichen Beziehungen blieben gestOrt, 
und der brasilianische Prasident sparte Deutschland bei seiner Europareise aus. 
AuBenpolitische Verstimmung brachte auch Deutschlands Eintritt in den Volker
bund, im Jahre 1926. Es erhielt von Beginn einen Sitz im Sicherheitsrat, gegen die 
Stimme Brasiliens, das diesen Status selbst vergeblich angestrebt hatte. Das Land 
ktindigte daraufhin seinen Austritt an, den es im Juni 1928 vollzog. Die zweiseiti
gen Schlichtungsgesprache tiber die "Kriegsrestfragen" liefen erst 1929 an. Beide 
Verhandlungspartner - Deutschland wie Brasilien - zeigten guten Willen, aber die 
Streitpunkte hatten "viele Jahre lang einen Schatten auf die Beziehungen zwischen 
beiden Landern geworfen" .16 

Hatte Deutschland den Schatten mit ein wenig "Entwicklungshilfe" aufhellen 
konnen? Brasiliens Kaffeepolitik verlangte nach Auslandskapital, die "Verteidi
gung" des Kaffeepreises am Weltmarkt war finanzaufwendig. Der Staat nahm wei
terhin Uberschussmengen aus dem Markt und lagerte sie ein, trieb damit aber den 
Preis auf eine Hohe, die weltweit zu Neupflanzungen reizte. Nach der Ernte 
1928/29 hatte Defesa, das Kaffeeverteidigungsinstitut, schon 9 Millionen Sack in 
seinen Lagem. Die Emteaussichten fUr 1929/30 waren in der Menge ausgezeichnet, 
preispolitisch aber desastros, und mit einer weiteren Zunahme der Lagerbestande 
um 6-7 Millionen Sack war zu rechnenY Wie konnte Defesa dies finanzieren, 
wenn die USA die entsprechenden Anleihen nicht mehr zeichneten, weil ihnen das 
Kaffeetrinken zu teuer geworden war? Hatte Deutschland als "Entwicklungshelfer" 
die Nische besetzen konnen? Wohl kaum, denn selbst wenn eine solehe Versoh
nungsgeste oPportun gewesen sein mochte, so verbot sie sich beim Blick auf die 
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Schieflage der deutschen Zahlungsbilanz ohne weiteren Kommentar. Banken in 
London, Brlissel und Paris zeichneten im Oktober 1929 eine Defesa-Anleihe Uber 
10 Millionen Dollar. 

Fraglich ist, ob es fUr die brasilianische Regierung in diesen Monaten opportun 
war auBenpolitische Weichen zu stellen und dabei den Fall LewinlNormano ins 
Spiel zu bringen. Der Prasident Washington Luis trat in sein letztes Amtsjahr, und 
auf politische Kontinuitat nach dem Weehsel konnte er nieht mit Sicherheit rech
nen. Anders als Ublich war am Ende der Amtsperiode umstritten, welche Macht
gruppe in der Foderativen Republik Brasilien den nachsten Kandidaten vorschlagen 
sollte. Herkommlich war dies den Paulistas (Staat Sao Paulo), dann wieder den 
Mineiros (Staat Minas Gerais) zugefallen, in regelmaBigem Weehsel. Flir die 
nachste Wahl so lite dies nicht gelten: Sao Paulo nominierte Julio Prestes, Minas 
Gerais dagegen Antonio Carlos. ls Lachender Dritter wurde schlieBlich im Oktober 
1930 Getulio Vargas - nicht ohne "Revolution" und fUr lange Jahre. Er kam aus 
der (nicht-deutschen) Elite von Rio Grande do SuI und war 1928 Prasident dieses 
slidbrasilianischen Staates geworden. 

Die deutsche Regierung setzte 1930 die behutsame Wiederannaherung fort. 1m 
Marz wurde die erste drahtlose Fernspreehverbindung zwischen Berlin und Rio de 
Janeiro erOffnet und auf Staatssekretarsebene einmlitig als ein Mittel weiterer Ver
standigung und Annaherung bewertet. Auch die Einrichtung eines kombinierten 
Schnellpostverkehrs - Schiff plus Flugzeug - passte in dieses Bild. Einen Hohe
punkt erreichte diese Politik des technologischen Briickenbaus im Mai, mit der 
Slidamerikafahrt des "Graf Zeppelin". Das Luftschiff wurde in Pernambuco und 
Rio mit Begeisterung begriiBt. 

Die Machtansprliche des brasilianischen Siidens und die Person Vargas sah man 
in Deutschland mit gewisser Sympathie. Und auch Vargas' gewaItsamen Einstieg 
ins Prasidentenamt hatte man, als geringeres Obel, wohl ohne groBeres Stirnrun
zein hingenommen, wenn es nicht die BeschieBung der "Baden" gegeben hatte. Der 
deutsche Dampfer war am 24. Oktober in Rio eingelaufen, wo - unerwartet - revo
lutionare Unruhe herrschte. Die "Baden" legte schnellstmoglich wieder ab, aber an 
der Hafenausfahrt traf sie die Granate eines Krupp-Geschlitzes der brasilianischen 
Kriegsmarine. Es gab Todesopfer und Schwerverletzte - und einen erneuten Ein
brueh in den politischen Beziehungen beider Lander. 

Dies waren die groBen Themen im deutsch-brasilianischen Verhaltnis bis 1930. 
Gemessen daran ist kaum anzunehmen, dass die brasilianische Regierung dem Fall 
Lewin/Rappeport eine politische Bedeutung beimaB - anders als es drei Jahre spa
ter die US-Regierung tun soBte. Wenn es 1929 iiberhaupt eine diplomatische Uber
legung aufbrasilianischer Seite gab, so wohl die, dass ein Abschieben fiber die siid
liche Grenze wesentlich leichter zu handhaben war als ein Auslieferungsverfahren 
nach Deutschland. Denn dieses war rechtlich komplizierter und eventuell auch 
durch weitere Falle belastet. Tatsachlich gab es deren vier, und zumindest bei 
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zweien lief das deutsche Auslieferungsersuchen ins Leere. So nahm - im Faile ei
nes tllichtigen Arzneil11ittelfalschers - die brasilianische Behorde wie folgt Stel
lung: Brasilien habe derzeit kein gliltiges Auslieferungsabkoml11en mit Deutsch
land, das vorherige Abkommen sei durch ein brasilianisches Gesetz im Jahre 1911 
unwirksam geworden. Eine Auslieferung sei dennoch prinzipiell moglich, sofem 
das Verbrechen nach brasilianischem Recht mit mindestens einem Jahr Getangnis 
bestraft wlirde. 1m vorliegenden Falle sei diese Bedingung nicht erftilIt. 19 

Abschiebung nach Sliden: zwar war damit zu rechnen, dass die beiden Delin
quenten auch in Uruguay und Argentinien als unerwlinscht galten und liber die 
Grenze zuruckgeschoben wlirden. Wo aber ware dann der Schaden fUr Brasilien, 
ware die staatliche Ordnung gestort? Die beiden wlirden alles tun, urn nicht aufzu
fallen, zumal sie im SUden als legale Iml11igranten geIten konnten. Gewitzt wie sie 
waren, konnen Lewin und Rappeport ahnlich gedacht haben. Auch mochten sie 
dam it rechnen, dass ihnen eine - nicht nur raumliche - Distanz zwischen den Ord
nungsbehorden im Sliden und denen des Zentrums zugute kam. Sicherlich hatten 
die Paulistas die Macht, aber der Sliden war erstarkt und wollte den nachsten Prasi
denten stellen. Eine solche Machtverlagerung konnte sich nicht nur auf der politi
schen, auch auf der Behordenebene auswirken. Wenn die deutsche Botschaft ihr 
Auslieferungsgesuch im Zentrum durchsetzen konnte, so bedeutete dies nicht, dass 
Justiz und Polizei im Sliden des Landes diesel11 politischen Willen folgen mussten. 

Ober die Sache schien erstes Gras zu wachsen, dies passte ins deutsche Bild von 
der slidamerikanischen Pampa. Erst im November 1929 nahm die Vossische Zei
tung den Faden wieder auf. Mit dem Tite1 "Lewin und Rappeport entkoml11en" 
knUpfte sie an ihren Artikel vom 10. Juli an, nur brachte sie jetzt statt weiterer Auf
klarung neue Verwirrung. "Auf Nachforschungen der Berliner Staatsanwaltschaft 
stellt sich jetzt ein eigenartiger IrrtUI11 heraus. In Rio de Janeiro waren gar nicht 
Rappeport und Lewin festgenol11men worden, sondern zwei ganz harmlose Deut
sche, die erst kurze Zeit vorher in Slidamerika eingetroffen waren. Trotz ihrer hef
tigen Proteste wurden sie festgehalten und sch1ieBlich nach Argentinien transpor
tiert. Erst in Buenos Aires wurde von den dortigen Behorden dieser Tage erl11ittelt, 
daB die Verhafteten nicht die gesuchten Bankiers sind. Von Rappeport und Lewin 
fehlt nach wie vor jede Spur.,,20 

Bisher wurde nur die Aufklarungs- und Fahndungsarbeit von Staat und Presse 
betrachtet, sie hatte nach Anfangserfolgen einen gewissen Tiefpunkt erreicht. Wel
che Gefahr drohte den beiden Flilchtigen von ihren Opfern, den betrogenen Unter
nehl11en? Als Sachwalter der geschadigten Glaubiger war der Konkursverwalter 
beauftragt, dem Verbleib der 5-6 Millionen Reichsmark nachzuspliren. Ober ein 
Anwaltsbliro bat er im August das Auswartige Amt um Unterstlitzung. Man habe 
erfahren, dass es Lewin und Rappeport ge1ungen sei, einen groBen Tei1 der verbre
cherisch erworbenen Gelder aus Berlin l11itzunehl11en. Bei der Festnahme in Rio sei 
ihnen ein groBer Betrag abgenol11111en und bei der Freilassung wieder zurlickgege-
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ben worden. War man iihnlich bei der Verhaftung in Argentinien verfahren? Und 
wie sei ein brasilianischer Zeitungsbericht zu deuten, nach dem die beiden in Rio 
mit einem gewissen Ernst Schor zusammengetroffen seien, bei dem die Polizei 
ebenfalls erhebliche Betriige beschlagnahmt habe?21 

Ob das Amt eine Antworl wusste, lassen die Akten nicht erkennen. Aufschluss
reicher ist der Vorgang um einen "Herrn Petersen" dokumentierl, der am eigentli
chen Lowenberg-Fall nicht beteiligt war, sich aber von seiner Mitarbeit eine Prii
mie versprach. Mitte Februar 1930 informierle er das deutsche Konsulat in der Ha
fen stadt Rio Grande: er kenne die beiden Gesuchten, habe selbst ihre Verhaftung 
vor der Wiederabschiebung nach Uruguay bewirkt, sei vor kurzem in der Nachbar
stadt Pelotas mit ihnen zusammen getroffen und daher sicher, dass sie sich noch im 
Lande aufhielten. Falls er von seinen Ministerien die diesbezliglichen Anweisun
gen erhalte, konne er die beiden emeut festnehmen. Dabei setze er allerdings sein 
Leben aufs Spiel und werde schon deshalb nur bei entsprechender Belohnung tiitig 
werden.22 Der Konsul in POrlo Alegre leitete dieses Anliegen an die deutsche Bot
schaft. Sie fragte beim Auswiirligen Amt und dieses beim PreuBischen Justizminis
terium an: nein, eine Belohnung sei bislang nicht ausgesetzt. Unter diesen Bedin
gungen, so lieB der Konsul "verlraulich" den Botschafter Knipping wissen, werde 
die Sache wohl im Sande verlaufen.23 

Also wurde der Ball nach Berlin zurUckgespielt, und Ende Juni 1930 erkliirle 
sich das PreuBische Innenministerium "ausnahmsweise" bereit, 500 Reichsmark 
zur Verftigung zu stellen. Das Zugestiindnis erwies sich als wirkungslos, zumal 
auch die erste Ful3ball-Weltmeisterschaft der Geschichte, ausgetragen in Montevi
deo, die Aufmerksamkeit von Botschaften, Konsulaten und Polizei beanspruchte. 
Flinf Monate nach dem Finale meldete schlieBlich Knipping dem Amt: "Nach mei
ner Ansicht bietet die Hohe der ausgesetzten Belohnung jedoch kaum einen genli
genden Anreiz und keinen Ausgleich fUr die Gefahren, die ein Vorgehen gegen 
Lewin und RappepOrl, die Uber groBe Geldmittel und zahlreiche ,Capangas' (Sold
linge) verfligen sol1en, mit sich bringen wlirde. Anscheinend wird auf einen erheb
lichen Teil des seinerzeit durch den Scheckschwindel erlangten Betrages und auf 
Aussetzung dieser Belohnung durch die geschiidigten Banken gerechnet. Lewin 
und ein Schwager des RappepOrl sollen sich in Brasilien befinden, wiihrend Rap
pepOrl selbst sich in Frankreich aufhaIten sol1.,,24 

Weitere drei Monate spiiter, im April 1931, teilte das Justizministerium dem AA 
mit, dass der Konkursverwalter 1000 Reichsmark zur Verfligung gestellt habe, 
zahlbar bei Auslieferung der beiden Gesuchten. BezUglich des moglichen Aufent
halts des Rappeport in Frankreich habe man entschieden, keinen Auslieferungsan
trag an Paris zu richten, die Informationsbasis sei unzureichend. Ende Juli 1931 
schrieb die Botschaft in Rio, dass eine Ergreifung der beiden bisher nicht gelungen 
sei, und im Miirz 1932 bestiitigte der Konkursverwalter, dass er die bereitgestellten 
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1000 Reichsmark daher zurUck erhalten habe. Die Fahndung verlief sich im Grase 
der Pampa. Lewin und Rappeport blieben verschwunden. 

1 Politisches Archiv des AA, R 42700 (28.01.1929). 
2 Deutsches Kriminalpolizeiblatt 2 (1929) 246, 26.01.29, S. 164; Steckbriefe S. 169. 
3 PA AA, R 42700 (18.02.1929). 
4 Ebd., (03.06.1929). 
5 Pbd, (20.06.1929). 
6 Ebd., (12.08.1929). 
7 Ebd, (24091929) 
8 Ebd., (07.Il.llJ2lJ). 
9 Vossisehe Zeitung 04.04.1929, Nr. 159. 
10 Berliner Tagcblatt 15.06.1929. Nr. 279. 
11 Ygl. 0 Globo 16.03.1934. Die Zeitung schrieb diesen Artikel als ROckblick. 
12 Vossische Zeitung 10.07.1929, Nr. 320. 
13 Ibero-Amerika- Mitteilungen ober Brasilien Nr. 4, .luli 1929. S. 77. 
14 Der Anteil der deutschstammigen Bevolkerung lag in dieser Zeit in Rio Grande do Sui bei 

13% und in Sta. Catarina bci 14%. In Silo Paulo errcieht cr nieht cinmal 1%. Vgl. Ibero
Amerika Nr. 6. November 1929, S. 105. Ca. 65000 Deutsche waren 1917-1927 nach Brasi
lien ausgewandert. 

15 Ibero-Amerika Nr. 5, September 1929. S. 84. 
16 Deulseh-Brasilianischer Handelsverband - Kleine Nachrichten, Nr. 8. August 1929. S. 2. 
17 bbd. 
18 Vossische Zeitung 08.10.1929, Nr. 474. 
19 BA R 901/22897 (Auslieferung von Yerbrechem aus 8rasilien 1929-1930). 
20 V ossisehe Zeilung 07.11.1929, Nr. 527. 
21 PA AA, R 42700 (10.08.1929). 
22 End., (13.02.1930) 
23 Ebd., (26.02.1930). 
24 Pbd., (05.01.1931). 
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Trolz Steckbrie./: von Brasilien iiber Cuba zum Einstieg in Harvard 

Dass Isaac Lewin in die USA gehen wUrde um dort als J. F. Normano ein drittes 
Leben zu fUhren, mag manchem Leser entgangen sein. Wer aber die Anmerkungen 
nicht auslasst, der wei13 es langst - seit dem Zeitsprung in die New York Times yom 
21. April 1945. Was wussten um 1930 die Fahnder? Man erinnert sich: im Februar 
1930 hatte "Herr Petersen" angeboten, die Verhaftung zUgig zu betreiben, und Bot
schafter Knipping in Rio rechnete noch am Jahresende mit der Auslieferung. Nach 
seiner Kenntnis war nur Rappeport jenseits def Grenze, dessen Kompagnon und ein 
verdachtiger Dritter aber noch im Lande. 

Ein Jahr spater gab es kaum noch Hoffnung auf eine Festnahme in Brasilien. 
Wohin war Lewin entkommen - vielleicht in die Vereinigten Staaten von Ameri
ka? Bekannt ist, dass sich die US-Administration schon im 19. Jahrhundert bemUh
te, die auf den Kontinent zurollenden Immigrationswellen zu regulieren und die 
Daten der Einreisenden zu registrieren. Ein Grenzbeamter an KUste oder Landgren
ze konnte also den Namen Isaac Lewin, mit korrektem Geburtsort und -datum, in 
eine Einreiseliste eingetragen haben. Oder er hatte den portugiesischen Namen 
Normano, deutsch: Normanne, ins Register geschrieben, mit einem Geburtsort in 
Brasilien. Aber wo und wann ein solcher Eintrag erfolgt war: hatte ein Fahnder um 
1930 dies herausfinden konnen? Grundsatzlich ja, nur ware es ihm keineswegs 
leicht gefallen. FUr eine Suche in den USA hatte er viel Zeit und eine behordliche 
Genehmigung gebraucht. Vor allem aber hatte er wissen mUssen, unter welchem 
Namen Lewin reiste und welche Geburtsdaten sein Pass auswies. Eventuell hatte 
"Herr Petersen" ihm dies gesagt, vielleicht aber auch ein brasilianischer Beamter 
mit Zugang zu einschlagigen Personenstandsregistem. In beiden Fallen ware eine 
stattliche Belohnung fallig geworden, flir einen Fahnder in behordlichem Auftrag 
wohl unbezahlbar. 

Wievielleichter ware eine solche Nachforschung gewesen, wenn das Weben des 
Worldwide Web nicht erst in den I 990em sondem 60 Jahre frUher begonnen hatte? 
Die Fahnder hatten dann mit Sicherheit auch das Medium der genealogischen 
Suchmaschinen genutzt. Dieser wachsende Teilmarkt der Infonnationswirtschaft 
verdankt seine Entwicklung vor allem einem nordamerikanischen Hobby: der Fa
milienforschung. Wer heute den Baum seiner Familie zeichnen will, geht an dem 
Portal ancestf)J.com nicht vorbei sondem mitten hindurch. Dies zumindest dann, 
wenn er Migranten in seiner Familie hat - und wer in den USA hat das nicht? 

Eine solche "Recherche" kann jeder Laie betreiben, auf Knopfdruck und ohne 
rechtliche Einschrankung. Allerdings setzt die Wahl des Suchworts und die an
schlie13ende Eingrenzung ein gewisses Geschick voraus. Tragt der Rechercheur 
namlich nur "Isaac Lewin" in das Suchfenster von ancestJy ein, so wird er von Re
sultaten Uberschwemmt. Setzt er das ihm bekannte Geburtsdatum als Filter, so 
bleibt der Sammelkorb vollig leer. Versucht er es nun mit dem Namen Normano, 
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so antwortet ancestry mit einer ilberschaubaren Zahl von Eintragen, entnommen 
aus den systemisch verknilpften Datenbanken. Bei Flilchtigen oder anderen Viel
reisenden interessieren vor allem zwei Gruppen von Digitalbestanden: die Border 
Crossings und die Passagierlisten von Hochseedampfern. 

Schon nach einem kurzen Filterprozess zeigt sich, dass tatsachlich ein Brasilia
ner namens Jovo Federico Normano in die USA eingereist war, zu einer Zeit, als 
Fahnder aller Couleurs den Isaac Lewin noch in Brasilien vermuteten. Am 23. Feb
ruar 1930 ging er in Florida an Land, von einem Passagierschiff, das er auf Cuba 
bestiegen hatte. Laut Passagierliste war er 39 Jahre alt, von Beruf "Writer", sprach 
und las gut Portugiesisch, war von spanisch-amerikanischer Rasse (Spalte: Race or 
peop/e), in Porto Alegre geboren und wohnte in Sta. Ana/Brasilien. Ein zweiter 
Passagier war nach allem Anschein sein Begleiter: Oscar Mark Tsserlin. Er war 12 
Jahre jilnger als er und verdiente sein Geld als "Merchant"; im Ubrigen hatte er 
dieselben Daten wie Normano genannt. Allerdings gab es einen auffalligen Nach
trag: fiber "Brazil" ist in der Spalte Race or people handschriftlich das Wort 
"Hebrew" eingeftigt. Was verband Isserlin mit Normano? Der Leser erinnert sich 
an den Hinweis auf einen Schwager Rappeports; dieser war nach Rappeports Ab
reise bei Lewin in Brasilien geblieben. Vermutlich hatten die beiden sich dann um 
die Jahreswende 1929/30 in Rio Grande nach Havanna eingeschifft und dort die 
Passage nach Key West gebucht. 

Noch eine zweite Einreise N0TI11anOS in die USA ist registriert. Er kam am 3. 
April 1931 im Hafen St. AlbansIV ermont an, auf der S. S. Montrose, die vorher in 
Kanada angelegt hatte. Tn der Datenbank ist er als "Reverend Joas Frederico No
mano" erfasst. Ein Blick in das Registerblatt zeigt, dass vor ihm ein Edward Harris 
eingetragen wurde, mit handschriftlichem Zusatz "Rev.". Es folgt ,,loao Frederico 
Normano", mit handschriftlicher Erganzung "Dr.". Beim Einspeisen des Register
blatt in die Datenbank wurde aus diesem "Dr." ein "Rev."und aus dem "Joao" ein 
,,loas". Nicht ohne lronie: Dies war keineswegs ein vierter Maskierungsversuch 
Lewins, sondern ein schlichter Auswertungsfehler. 

Die weiteren Eintrage, mit Datum des 3. April 1931: Normano wollte sich nur 
zeitweilig in den USA aufhalten, war 40 Jahre ait, ilbte den Beruf eines "Econo
mist" aus, hatte die brasilianische Staatsangehorigkeit und kam aus London. Tn der 
Spalte Race or people ist handschriftlich "German" eingeftigt, der maschinen
schriftliche Eintrag darunter ist durchgestrichen und nicht mehr zu entziffern. Zu 
lesen ist ferner, dass er vier Wochen zuvor in Liverpool an Bord der Montrose ge
gangen war und seinen festen Wohnsitz in Rio Grande do Sui hielt. In die folgende 
Zeile des Registerblatts hatte der Grenzbeamte eine Frau gleichen Familiennamens 
eingetragen: Belia Normano, ein Jahr alter als Dr. Normano, verheiratet wie er und 
von Beruf "Housewife". Sie beherrschte die deutsche Sprache, so wie Dr. Nonnano 
des Englischen machtig war. Auch sie hatte ihr Visum als Temporary Visitor in 
London erhalten. Anders als er kam sie aus russischem Elternhaus, war aber gebo-
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ren in der Ukraine. Sie besaB die brasilianische Staatsangehorigkeit und wohnte am 
selben Ort wie er. Und noch einen zweiten Eintrag hatten die beiden gemeinsam: in 
England waren sie im Marz 1931 getraut worden. Varab hatte Berta sich scheiden 
lassen, von einem gewissen Isaac Lewin. Ein letzter Blick in die Passagierliste 
zeigt: Es gab noch einen dritten Brasilianer an Bord, Oscar Mark Isserlin. In der 
SpaJte Race or people stand bei ihm "Brazil", mit handschriftlichen Nachtrag 
"Hebrew". 

Soweit die seinerzeit von Grenzbeamten erfassten Daten - heute per Knopf
druck, urn 1930 aber nur mit betrachtlichen Miihen zu erschlie13en. Gaben damals 
andere, uneingeschrankt zugangliche Quellen etwas her, insbesondere die groBen 
US-amerikanischen Tageszeitungen? Ein Jahrgang der New York Times lasst sich 
heute in Sekundenschnelle durchforschen, wahrend die Durchsicht urn 1930 wohl 
schon eine Woche gedauert hatte. Aber immerhin: ab Jahresmitte 1932 ware ein 
Detektiv, auf geduldiger Suche nach LewinlNormano, gleich mehrfach ftlndig ge
warden. 1m Mai ] 932 berichtete The Christian Science Afonitor iiber Berufungen 
und Einstellungen im anstehenden akademischen Jahr der Harvard Universitat. Un
ter den visiting lecturers war auch ein "Mr. Joao F. Normano, Ph. D., Freiburg 
1913". Er werde als "lecturer on economics" mitwirken.' 

Diese Nachricht zu Normano war bemerkenswert, sagte aber wenig zum fachlichen 
Profil des Neulings. Seine Bekanntheit in der wissenschaftlichen community wuchs 
erst, als groBe Zeitungen ihn im Juli und August 1932 als ausgewiesenen Experten 
fUr inter-amerikanische Wirtschaftsbeziehungen zitierten. Mit au13erordentlicher 
Verve war Dr. J. F. Normano in eine Position gelangt, die dieses Image verlieh; er 
war "Associate Director of the Harvard Bureau for Economic Research in Latin 
America". Dieses "Bureau" an der Harvard University war 1931 entstanden, als 
An-Institut mit privater Finanzierung. Der Griindungsansto13 war ein neues Ver
standnis von Panamerikanismus, das Platz gegriffen hatte. Daraus entwickelte sich 
ein gesteigerter Tnformationsbedarf und ein neues Marktsegment fUr wissenschaft
liche Politikberatung. Schon kurz nach Institutsgriindung trat Nonnano in diesem 
Kreise auf: als "Harvard's Delegate to the Fourth Pan American Commercial Con
ference"? 

In den Folgemonaten nutzte er die Konjunktur und die neue Plattfonn mit be
wundernswertem Geschick. An den amerikanischen Universitaten standen die 
summer sessions bevor, also Programme, die nicht Studenten sondern Personlich
keiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ansprachen. Sie waren eingeladen, 
in Vortragssalen und an runden Tischen aktuelle Fragen von strategischer Bedeu
tung zu behandeln. Die Platze auf den Rednerlisten waren begehrt - sofern die In
stitution hochkaratig, der Teilnehmerkreis prominent und die Presse prasent war. 
Schaut man in die diesbeziiglichen Berichte amerikanischer Tageszeitungen, so 
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findet sich der Name Nonnano gleich mehrfach unter den lecturers; seine Expertise 
war offensichtlich gefragt. 

Das Institute of Public Affairs der Universitat von Virginia veranstaltete im Juli 
eine Serie von sessions, in denen auch die politischen Beziehungen zwischen Nord
und Stidamerika zur Sprache kamen. Dr. J. F. Normano war eingeladen.3 Er soBte 
sich zum post-kolonialen Verhalten del' United Fruit Company auBern, die Ver
schuldung lateinamerikanischer Staaten gegentiber den USA analysieren und tiber 
das Dreieck Europa-Stidamerika-USA sprechen. Innenpolitisch spannend war vor 
aHem das zweite Thema; denn der demokratische Gouverneur Franklin D. Roose
velt schickte sich an, derartige Fragen in den anstehenden Prasidentschaftswahl
kampf einzubringen. Viele US-Btirger und Institutionen hatten Anleihen stidameri
kanischer Staaten gekauft, deren Kurse sich dem freien Fall naherten. Wer war flir 
diese Verluste verantwortlich; hatte nicht die amtierende republikanische Regie
rung schtitzend eingreifen mtissen? Und war dies nicht auch eines der Probleme, 
die zu einer Neugestaltung del' interamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen drang
ten? Sollte der Abfluss nordamerikanischen Kapitals in die stidlichen Lander ganz
lich gestoppt oder strategisch klUger gesteuert werden? 

"Dr. J. F. Nornlano" empfahl das zweite. Wenn - nicht zuletzt durch US
Investoren - die Industrialisierung in Lateinamerika angeschoben wtirde, dann sei 
langfristig auch mit einer Wiederaufnahme des Schuldendienstes zu rechnen. Also 
mtisse die US-Regierung staatliche Regelungen und Anreize schaffen, um der In
dustrie ihre lnvestitionen im stidlichen Amerika zu erleichtern. "The establishment 
of a national council to open up the new possibilities for economic development by 
American industry in Latin America and pave the way for a prosperity which 
would pemlit resumption of debt payments.,,4 Und auch zum dritten Thema - dem 
Dreieck - auBerte sich Nonnano prononciert und weitsichtig. Er vertrat die These 
von einer strategischen Annaherung zwischen lateinamerikanischen und europai
schen Nationen, zum Schaden der USA. "The countries of both continents are pre
senting a united front against inroads by the North American aggressor."s 

Ein starkes Presse-Echo fand auch die Konferenz tiber Hispanic-American Af
fairs, eine mehrwochige Veranstaltung der George Washington University. Be
trachtet wurde die politische, wirtschaftliche und soziale Lage der groBeren latein
amerikanischen Lander, auch mit Blick auf den europaischen und nordamerikani
schen Eintluss. Der Konferenzleiter, Professor flir lateinamerikanische Geschichte, 
begrtiBte die Vortragenden als "the leading scholars in the field of Hispanic
American studies". Auch wenn er damit etwas hoch griff - Normano kam diese 
Einschatzung sicherlich zupass. Schon an einem der ersten Tage trat er auf, ange
ktindigt als "Dr. J. F. Normano - Brazilian economist", und sprach tiber Potenziale 
und Wege zur industriellen Entwicklung Lateinamerikas. Er empfahl eine kapitalis
tische lndustrialisierung nach nordamerikanischem Muster und betonte die Not
wendigkeit auslandischer Direktinvestitionen, auch aus europaischen Tndustrielan-
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dern. Ordnungspolitisch setzte er nicht auf ein laissez~faire sondern auf einen star
ken Staat. Die slidamerikanischen Regierungen mlissten den Ausbau der Trans
portwege massiv vorantreiben und damit schrittweise die Entwicklungsfront von 
der Ktiste ins Landesinnere verlagern. Eine beschleunigte Industrialisierung sei der 
Schllissel zur letztendlichen Emanzipation yom ausHindischen Einfluss. 

Der zweite Referent des Tages behandelte die sozial-kulturelle Dimension der 
lateinamerikanischen Entwicklung. Eine Orientierung an nordamerikanischen Mus
tern werde wegen der jahrhundertelangen Pdigung durch die iberische Kolonialpo
litik erschwert. Die stidamerikanischen Volker sollten sich auf ihre kulturellen 
Wurzeln besinnen, in den AndenHindern also auf die Kultur und den "Sozialismus" 
der Inkas. Der Referent war ein peruanischer Professor, der vorlibergehend an der 
Universitat Miami lehrte. Victor Andres Belaunde (1883-1966), damals kaum in
ternational bekannt, wurde 1958 peruanischer AuBenminister, im Folgejahr Prasi
dent der UN-Generalversammlung und spater Vorsitzender des UN-Sicherheitsrats.6 

Hatte Normano auf dieser Konferenz noch der inter-amerikanischen Zusam
menarbeit das Wort geredet, wenn auch mit dem Ziel der Emanzipation des Slidens 
gegenliber dem Norden, so schlug er einen Monat spater dissonante Akkorde an. 
"J. F. Romano [sic] at Williamstown Says We Are Viewed as Cat Presiding over 
Mice" schrieb ein Sonderberichterstatter der New York Times. Er war nach Willi
amstown/Massachusetts gereist, wo in diesen Tagen das Institute of Politics im 
Williams College seill zwolftes Treffen abhielt. Seit seiner Grlilldullg 1921 harte es 
sich zu eillem vielbeachteten Forum fur aktuelle politische Fragen entwickelt. Zu 
den Themen im August 1932 zahlte die AuBenwirtschaftspolitk der USA. Dabei 
stellte sich auch in Williamstown die Frage, ob der Panamerikanismus herkommli
cher Pragung noch die politische Grundlage fLir die AuBenwirtschaftsbeziehungen 
zwischen beiden Subkontinenten bilden konnte. 

Ein kurzer Einschub: Panamerikanismus ist ein Wort mit vielen Bedeutungen. 
Allgemein steht es fLir zwischenstaatliche Zusammenarbeit in der Neuen Welt auf 
Basis gemeinsamer Tnteressen. Tm engeren Sinne meint es Nord-Stid-, also inter
amerikallische Beziehungen. Aus stidamerikanischer Sicht war Panamerikallismus 
seit jeher asymmetrisch, weil liberwiegend von nordamerikanischen Interessen be
stimmt. Als deren Ausdruck gilt die Monroe-Doktrin, mit der die USA seit 1823 
ein Interventionsrecht in ihrem "Hinterhof" beanspruchtell. Sie sprachen sich das 
Recht zu, europaische Interessen von Lateinamerika abzuwehren sowie "Ordnung" 
in labilen oder ausscherenden Staaten des Stidens wieder herzustellen. 

Panamerikanismus aus nordamerikanischer Sicht war - auf diplomatischer Ebe
ne - die Vorstellung von einer natlirlichen "brliderlichen" Gemeinsamkeit. Sie war 
verkorpert in Organisationen wie der Panamerikanischen Union und wurde umge
setzt in politische Vereinbarungen, die auf sogenannten Panamerikanischen Konfe
renzen geblindelt wurden. Diese herkommliche Interpretation - unverbindliche dip
lomatische Flirts, blumige Reden und schnell vergessene Empfehlungen - traf nun 
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auf ein neues Verstandnis von Panamerikanismus, das auf ein gemeinsames Res
sourcenpotenzial und dessen praktischer Nutzung unter fairem Interessenausgleich 
setzte. Primar bot sich daflir der Wirtschaftsbereich an, mit Handelserleichterun
gen, Vereinbarungen tiber internationale Finanzierung und Regelungen flir auslan
dische Direktinvestitionen. 

Normano teilte dieses Verstandnis und war unbescheiden genug, als Vertreter 
stidamerikanischer Interessen in die Debatte einzugreifen. The New York Times 
berichtete: "J. F. Normano, a Brazilian, associate director of the Bureau of Eco
nomic Research of Harvard University, declared that while the Pan American Un
ion performed some useful functions, pan-Americanism existed ,only in Washing
ton'. The old idea of continental ism was dead. In a frank exposition of the Spanish
American point of view, Mr. Normano said that, while the southern nations were 
still taking part in the official Pan-American movement, ceaseless opposition was 
being waged against it. A revolt against the movement is brewing, he said, as it was 
held to be a ,useless principle' and a ,dangerous thing'. [ ... ] the [Pan-American] 
conferences were those of a ,congress of mice presided over by a cat'. The move
ment was regarded as nothing more than a ,Pan-Yankee policy', or a manifestation 
of North American imperialism'." Ihm pflichtete ein chilenischer Diplomat namens 
Beniamino Cohen bei: "while pan-Americanism as a movement of ,brotherly love' 
was dead, friendship was being built on economic grounds." 7 

Damit hatte der unbekannte Harvard-Neuling binnen weniger Wochen ein be
achtliches Profil gewonnen. Gegenstimmen von etablierten Panamerikanern dtirf
ten diesen Erfolg kaum geschmalert haben. So schrieb Jose T. Baron, Charge 
d'Affaires der kubanischen Botschaft, in seinem Leserbrief an die New York Times: 
,,1 am amazed at the statements attributed to Dr. 1. P. Normano of Harvard Univer
sity at the session of the Williamstown Institute of Politics. I feel certain that he 
must have been incorrectly reported. [ ... ] The further statement that the Pan
American conferences are a mere manifestation of North American imperialism 
gives a totally erroneous view of the actual situation. It was my privilege to be one 
of the officials at the Sixth International Conference of American States which met 
at Havana, and I feel certain that I express what was in the mind of every delegate 
when T say that there was no indication of any desire on the part of the delegation 
ofthe United States to dominate the conference. On the contrary [ ... ]."sTimes-Leser 
mit einem zeitgemaBen Verstandnis von Panamerikanismus wird diese Stellung
nahme nicht verunsichert haben, im Gegenteil: konnte jemand die Illusion von der 
"brtiderlichen" Gemeinsamkeit deutlicher in Worte fassen als dieser kubanische 
Diplomat? Dabei musste man ihm nicht Unredlichkeit unterstellen; vermutlich war 
er stolz darauf, dass die sechste Panamerikanische Konferenz - 1928 in Havanna -
mehr Ergebnisse erbracht hatte als aile vorherigen. 

Das Fazit aus dieser Presseschau: J. F. Normano war nach dem Sommer 1932 
ein hinlanglicher bekannter Darsteller auf der Btihne des Panamerikanismus. Als 
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Brasilianer vertrat er die Sache des Stidens und als Okonom tat er dies mit wirt
schaftspolitischer Expertise. Er zeigte stidamerikanisches Temperament, spielte 
seine Rolle lieber laut als leise, sprach professionell akzentuiert und eben nicht dip
lomatisch verbliimt. Ais Wissenschaftler vetrat er eine renommierte Institution, die 
ihm die Chance auf eine Professorenlaufbahn erOffnen konnte; zumindest hatte ihn 
seine Anstellung als lecturer auf die Stmirampe gehoben. Dartiber berichtete auch 
die Hochschulzeitung The Harvard Crimson. In ihrem Artikel yom September 
1932 findet sich Normanos Name im zweiten Absatz - in der Gruppe der jungen 
visiting lecturers, die naturgemaB noch im Schatten der Erstgenannten standen. Un
ter diesen ragte der Okonom Joseph Alois Schumpeter heraus, "formerly finance 
minister of Austria.,,9 

Experte flir lateinamerikanische Wirtschaftsentwicklung: dieser Rul' konnte 
Normano nicht zugeflogen sein. Dies setzte eine Reihe von Publikationen in aner
kannten Zeitschriften voraus, vielleicht auch eine erste BuchverOffentlichung. Deut
lich friiher als die Zeitungsrecherche harte also eine Fahndung in Wissenschafts
blartern auf den Namen Normano fUhren mtissen. Eine bibliographische Suche in 
Periodicals index Online bestatigt diese Vermutung: Schon im Herbst 1930 hatte 
der Wissenschaftler erste Spuren gelegt, mit Rezensionen in Political Science 
Quarterly und American f~'conomic Review. 1O Offensichtlich waren auch diese 
Hinweise den Fahndern entgangen. 

Ein erster eigener Aufsatz erschien im lanuar 1931 in Harvard Business Review, 
tiber Aktiengesellschaften und Auslandskapital in Rio Grande do SuI. Es folgten 
Besprechungen von Btichern mit Panamerika-Bezug und tiber "Shakespeare's Eco
nomics". Hinzu kamen zwei Atiikel zur Geschichte des okonomischen Denkens: 
"Carl Bucher: an isolated economist" und "Cyrano de Bergerac: a neglected Utopi
an". Mit dem ersten Beitrag wtirdigte der Autor einen l'rtihen Lehrer Isaac Lewins 
in Leipziger Tagen. Und mit dem Aufsatz kntipfte er an Lewins frahe Beschafti
gung mit utopischen Sozialisten an, wozu Schultze-Gaevernitz ihn angeregt hatte. 
Tn der zweiten lahreshalfte brachte J. F. Normano auch sein erstes Buch heraus: 
"The Struggle for South America. Economy and Ideology". Es erschien in fUhren
den Verlagen: die englische Fassung in London bei George Allan & Unwin, die 
amerikanische in Boston und New York bei Houghton Mifflin. 

Inhalt und Bedeutung dieser Arbeiten kommen we iter unten zur Sprache; hier 
geht es um die Spurensuche. Was konnte ein Fahnder, der dieses Buch zum 
"Struggle" 1931 zur Hand nahm, aber den Autor und mogliche Kontaktpersonen 
erfahren? Aufschluss hiitten ihm Nonnanos Dankesworte geben konnen, vor allem 
aber die Einleitung. Clarence H. Haring (1885-1960) hatte sie geschrieben und da
bei mit Lob tiber den Autor nicht gespart. Haring war seit 1923 full professor fUr 
lateinamerikanische Geschichte und Wirtschaft. Er hatte in Cambridge (Harvard) 
und Oxford studiert, um 1910 auch in Berlin, und war aber Yale zur Harvard Uni
versitat zurackgekommen. In Lehre und Forschung konzentrierte er sich auf die 
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politische und wirtschaftliche Entwicklung Argentiniens und Brasiliens in neuerer 
Zeit. Er war Mitbegrlinder und Direktor des Bureau for Economic Research in La
tin America; Nonnano wirkte dort - wie erwahnt - als Assistant Director mit. 

Harings Meinung zu Autor und Buch: "Dr. Nonnano possesses peculiar qualifi
cations for handling the problems involved in this intense international competition 
for commercial and tinancial leadership in the South American continent. Born a 
Brazilian, but trained in the best schools of economic thought abroad, long a resi
dent in Europe and in the United States, he approaches with detachment, and yet 
sympathetic understanding, the issues, psychological and economic, involved in the 
attitude both of the ,seducers' and the ,courted'." Die Einftihrung schlieBt mit den 
Worten: "It is a pleasure to contribute these introductory words to this brilliant and 
stimulating study. C. H. Haring, Harvard University, April 1931." Normano hatte 
sein Vorwort zum Buch schon ein halbes Jahr frliher geschrieben, am selben Ort: 
Cambridge, Massachusetts. Gedankt hatte er darin Clarence Haring, aber auch 
"Professor Edwin R. A. Seligman and Professor Harry Elmar Barnes for encourag
ing my first steps as economist in this country." Die Pan-American Union schloss 
er in seine Dankesworte ein. 

Immer angenommen, es ware jemand urn 1930 dem Isaac Lewin auf der Spur 
gewesen und hatte seinen zweiten Namen gekannt: spatestens in diesem Buch war 
schwarz auf weiB zu lesen, woher J. F. Normano venneintlich kam, wie er wissen
schaftlich eingeordnet wurde, und we1chen Forderem er nach eigenen Worten sei
nen Einstieg verdankte. Wer mehr liber ihn wissen wollte - ohne zunachst Norma
no selbst anzusprechen - brauchte nur die genannten Person en und Organisationen 
zu kontaktieren. Den Historiker Harry Barnes hatte er an der New York University 
angetrofJen und dessen Kollegen Edwin Seligman an der Columbia. In Cambridge 
hatte er auf Nonnanos Forderer Clarence Haring zugehen konnen, auch auf seinen 
Assistenten Edgar M. Hoover, der spater selbst einmal Harvard-Professor werden 
sollte. 

Auch im Folgejahr -1932 - war der Autorenname J. F. Normano vielfach pra
sent. Sein Buch fiber den "Struggle for South America" wurde ausftihrlich in der 
New York Times und in vielbeachteten Zeitschriften besprochen, wie "'lmerican 
Economic Revie-H'. Tnternational Affairs und Tbero-Amerikanisches Archiv_ Nor
mano rezensierte auch selbst, so in Political Science Quarterly. Hispanic American 
Historical Review und Foreign Affairs. Er wurde bekannt, aber sein wahrer Name 
blieb unentdeckt. Hatte er sich bis zur Unkenntlichkeit verwandelt? Oder hatten die 
Fahnder ihr Interesse verloren? 

Letzteres lassen die Akten im Politischen Archiv des Auswartigen Amtes ver
muten. Wie erwahnt: zu den Monaten von Anfang 1931 bis Mitte 1932 findet sich 
dort kaum etwas. Und auch der Inhalt der beiden Vorjahresakten Iasst sich in weni
gen Worten zusammenfassen: Die Fahnder konnten zwar die Spur der Fllichtigen 
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in Rio aufnehmen, verloren aber mehrfach den Faden und fanden ihn jeweils nur 
mit heilloser Verspatung wieder. Dichter wird das Aktenbild erst ab Herbst 1932. 

1 The Christian Science Monitor 27.05.1932. 
2 Nach eigener Angabe in einem Typoskript, betitelt ,.The changing world. A study in compa

rative economics", das er 1940 in der Library of Congress hinterlegte (mit bio- und biblio
graphischer Anlage). Auskunft der Manuscript Division der Library of Congress 
(06032012) 

3 Nonnano war 1930 Institutsmitglied. nach sciner cigenen Angabc in dersclbcn Quelle. 
4 Zit. n. The Christian Science Monitor 07.07.1932. 
5 Zit. n. The Christian Science Monitor 11.07.1932. 
6 Vgl. The Washington Post 13.07.1932 und The Christian Science Monitor 14.07.1932. 
7 The New York Times 21.08.1932. 
8 Ebd .• 31.08.1932. 
9 The Harvard Crimson 2609.1932. 
10 Erstere bezog sich auf lmmigration(spolitik). letztere auf Panamerikanismus - Themen. die 

Normano selbst in spateren Arbeiten behandeln sollte. 
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Enttarnung im Januar 1933 

Den Auftakt gibt ein Brief des Deutschen Konsulats Boston an das Auswartige 
Amt in Berlin, mit Datum vom 23. September 1932: "lm Bezirke dieses Konsulats 
lebt eine etwa 44 Jahre alte Personlichkeit anscheinend russisch-jildischer Her
kunft, die unter dem Verdachte steht, sich eines falschen Namens zu bedienen und 
in Wirklichkeit ein gewisser Isaac Lewin sein soli, der im Jahre 1928 von den deut
schen Behorden wegen schwerer, in Berlin begangener Bankverbrechen gesucht 
worden sein soil. [ ... ] Der Betreffende scheint nach Amerika von Brasilien herge
kommen zu sein und soli sich im Besitze eines brasilianischen Passes befinden. Er 
wird mir als auBerordentlich intelligent und gewandt geschildert, soli aber auch 
hier bereits betrilgerische Manipulationen versucht haben. Er spricht gelaufig 
deutsch, russisch und englisch."] HinzugefUgt ist, dass der Aufenthaltsort des Ver
dachtigen bekannt sei und die Personenidentitat sich prilfen lasse. Man moge ein 
Foto Lewins aus seiner Berliner Zeit zusenden. 

Das Schreiben tragt die Unterschrift des Konsuls, Kurt Wilhelm Viktor von 
Tippelskirch. Die Antwort erhalt er sechs Wochen spater yom Untersuchungsrich
ter am Landgericht Berlin, mit Foto und Bitte um Identitatsauskunft. Auch die 
Universitat Freiburg tragt ein Puzzleteilchen bei: ein Issac Lewin sei dort promo
viert worden, nicht aber ein Kandidat namens Normano. Das Bild verdichtet sich 
zum hinreichenden Verdacht. Das Jahresende erlebt Normano/Lewin noch in Frei
heit, am 7. Januar aber meldet die Presse seine Festnahme. "Harvard Lecturer 
Seized as Forger" betitelt die New York Times ihre Nachricht. Am nachsten Tag 
bringt sie Einzelheiten liber "Lewin's Career told in Berlin". Sie schreibt, dass Le
win, von einer Welle der Russischen Revolution nach Berlin getragen, mit seinem 
Erfolg als Bankier und seinem Auftreten im Berliner Nachtleben erhebliches Auf
sehen erregt habe - vor und nach der Inflationszeit. In Berlin gelte er als ein Mann 
von hoher Intelligenz und ausgezeichneter Bildung, der flieBend mehrere Sprachen 
spreche. Die Bank Lowenberg habe er 1925 fUr 50000 Reichsmark erworben? 

Zu dieser Zeit saB der Verdachtige bereits im Gefangnis von East Cambridge 
und erwartete sein erstes Verhor. Das Ersuchen um Festnahme, zugesandt vom 
Berliner Untersuchungsrichter, hatte die amerikanische Justiz erftillt, und der deut
sche Konsul hatte dazu maBgeblich beigetragen. Die Presse wlirdigte dies: "The 
Consul, Baron von Tippleskirtz [sic] learned that a Harvard lecturer closely resem
bles Lewin and with the aid of a photograph [ ... ] investigators finally identified 
Normano as Lewin.,,3 Dem United States Commissioner gegenilber hatte von Tip
pelskirch betont, dass ein groBerer Teil der gefalschten Wechsel auch an US
amerikanische Banken gegangen seien.4 Er sah voraus, dass das Eigeninteresse der 
USA an der Ausliefenmg eine Rolle spielen wilrde. Der bilaterale Auslieferungs
vertrag war erst im Juli 1930 geschlossen worden, das Prozedere somit keineswegs 
eingespielt. 
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1m ersten Verhor lasst Normano durch seinen Anwalt erklaren, er sei Brasilianer 
und in Porto Alegre geboren. Er legt die Abschrift einer Geburtsurkunde vor, aus
gestellt am 18. Oktober 1929 in Porto Alegre; darnach war er im September 1890 
in eben dieser Stadt zur Welt gekommen. Von der ihm vorgeworfenen Bankaffare, 
mit Erschwindelung von 750000 Dollar, wi sse er nichts. Er stellt einen Antrag auf 
Freilassung gegen Kaution, dem der Staatsanwalt mit Nachdruck widerspricht. 
Denn dies sei ein Fall von internationaler Bedeutung; hier gehe es urn die Einhal
tung des bilateral en Auslieferungsvertrages, die - angesichts der Fluchtgefahr - nur 
mittels Untersuchungshaft sicherzustellen sei.5 Vorsorglich hat Normanos Anwalt 
darauf hingewiesen, dass sein Mandant nur eine geringe Kautionssumme wUrde 
zahlen konnen: "Nonnano earns only a small salary and lives modestly at 103 
Aberdeen avenue, Cambridge.,,6 

Die amerikanische Presse verfolgt diese Anhorung aufmerksam, und auch die 
Londoner Times nimmt Notiz, mit Bezug auf den tatkraftigen Konsul: "The Ger
man Consul Kurt von Tippelskirch, who caused the arrest of Normano, told the 
United States Commissioner [ ... ] that Lewin and an associate, Leonhard Rappaport, 
had spent money obtained by fraud in ,sumptuous' living. He declared that he was 
positive that Nonnano was Lewin.,,7 Die deutsche Presse steht nicht nach; sie mel
det die Verhaftung in den Abendausgaben des 7. Januar. Die Vossische /'eitung 
hebt die "Iangwierigen geheimen Ermittlungen des deutschen Generalkonsuls von 
Tippelskirch" hervor und stuft die Geschichte als eine "Kopenickiade sonderglei
chen" ein. 

Zitierenswert ist der letzte Absatz: "Tm Herbst vergangenen lahres fLihlte sich 
Dr. Lewin bereits so sieher, daB er es wagte, sich mit seinen deutschen Freunden 
vorsichtig in Verbindung zu setzen. So erfuhren auch die Untersuchungsbehorden, 
daB Dr. Lewin sich in der Nahe von Boston aufhielt. Wie es ihm gelang, sich als 
Professor an der Harvard-Universitat vorzustellen, ist eine Frage, die noch unge
klart ist, wahrscheinlich aber einen guten Stoff flir einen Lustspieldichter bieten 
dUrfte. Denn so Groteskes die Kriminalgeschichte zu erzahlen weiB: ein in der gan
zen Welt als MillionenbetrUger gesuchter Finanzverbrecher als Professor fUr Nati
onal6konomie - das hat sie bisher noch nicht verzeichnet."s 

Auch das Berliner Tageblatt bringt die Neuigkeit in Sensationsaufmachung, 
spricht von "einer der groBten Betrugsaffaren der Nachkriegszeit" und behauptet, 
dass Lewin "sich falschlicherweise den Doktortitel zugelegt hatte".9 Ebenso irrt die 
Frankfurter Leitung in Details; nach ihrer Kenntnis habe Lewin eine "Professur fLir 
National6konomie an der Harvard Universitat erhalten."IO Sie berichtet zudem Uber 
die Verhaftung eines zweiten deutschen Bankdefraudanten: Nach NormanolLewin 
sei noch ein Mann namens Rappaport in Cambridge verhaftet worden." Auch diese 
Meldung erweist sich als falsch, nur ist dies nicht der Zeitung sondern den Unter
suchungsbehorden anzulasten. Tatsachlich heiBt der Verhaftete nicht Leonhard 
Rappeport sondern Oscar Tsserlin; er hat das Ehepaar Normano von London bis 



Enttarnung im Januar 1933 181 

Cambridge begleitet und dort Anstellung in einer Pelzwarenhandlung gefunden. 
Bemerkenswert ist: keine der Zeitungen - einschlieBlich der zitierten amerikani
schen Blatter- spricht bislang von dem "Juden" Lewin. 

Die deutschen BehOrden arbeiten jetzt unter Druck. Den Kautionsantrag hat der 
Untersuchungsrichter abgelehnt, nicht zuletzt deshalb, weil das Ehepaar Normano 
es versaumt hat, die einjahrige Aufenthaltsgenehmigung zu verlangern und somit 
seit April 1932 illegal im Lande lebt. Aber noch bleibt endgtiltig zu klaren, ob Le
win und NOimano dieselbe Person sind. DarUber soli am 24. Januar verhandelt 
werden, wenn ein aus Deutschland entsandter Identitatszeuge in Boston eingetrof
fen ist. Ein Schltissel fUr die Identitat Normanos ist auch die von ihm vorgelegte 
Geburtsurkunde - ist sie echt? FUr die Prtifung bittet Tippelskirch das Konsulat in 
Porto Alegre um Amtshilfe, und dieses drahtet: "Am 18. Oktober 1929 haben hier 
nachtraglich anscheinend gefalschte Geburtsregistereintragungen stattgefunden, 
wonach Normano am 5. September 1890 und Nozar [sic] Mark Isserlin am 1. Mai 
1902 Porto Alegre geboren. Lewin und Rappaport damals Rio Grande do SuI. Is
serlin Freund von Lewin soli Russe und vielleicht Rappaport sein."12 

Wie von Tippelskirch erhofft, greift der Staatsanwalt dieses Indiz auf und stuft 
die Urkunde nun als "nichtssagend" ein. Normano habe Geburtsdatum und -{)rt in 
Porto Alegre angegeben und erklart, dass seine Eltern Frederico und Maria Norma
no in Porto Alegre geboren und inzischen verstorben seien. Bekannt wird, dass 
nicht er, sondem ein von ihm Bevollmachtiger diese Erklarungen vor dem Stan
desbeamten abgegeben hat, unterstiltzt von zwei Zeugen. Von Tippelskirch bemliht 
sich auch um Aussagen von Harvard-Professoren zu dem Fall, mit begrenztem Er
folg. Sie betonen Normanos hohe wissenschaftliche Qualifikation, erkennen ihn auf 
dem vorgelegten Foto von Lewin nicht mit Sicherheit wieder und wissen kaum et
was tiber sein Vorleben. 

Wieso nahm Harvard ihn dann mit offenen Annen? Der Boston Herald berich
tet, dass Normano - nach den in Harvard vorliegenden Informationen - 1890 in 
Porto Alegre geboren ist, in Deutschland und der Schweiz seine StudienabschlUsse 
und in Freiburg den Doktorgrad erlangt hat. 13 Und von Tippelskirsch schreibt zur 
selben Frage an das Auswartige Amt: "DaB es Nonnano gelungen war, ohne jede 
Prtifung seines Vorlebens, ja ohne Prtifung seines Freiburger Doktorgrades, zum 
Lektor an der Nationa16konomischen Abteilung von Harvard und zum Mitarbeiter 
am latein-amerikanischen Institut der Universitat errnannt zu werden, beruht mei
nen vertraulichen Nachforschungen zufolge in erster Linie darauf, daB er von Pro
fessor Seligman von der Columbia-Universitat, der ihn im Winter 1929130 auf Cu
ba kennen gelernt hatte, fLihrenden Personlichkeiten der gelehrten Welt empfohlen 
und von diesen vertrauensvoll und unbesehen weiterempfohlen worden ist. In ei
nem Briefe, der mir personlich vorgelegen hat, hat Professor Seligman neuerdings 
indessen einraumen mUssen, daB er Uber Nonnano rein gar nichts wisse, als was 
dieser ihm selbst erzahlt habe.,,14 
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Der Konsul klemmt sich hinter den Fall. Er erfahrt, dass Berta Normano im ver
gangenen November sieben Kisten Haushaltsgtiter im Wert von tiber 16000 
Reichsmark erhalten hat, im selben Monat von Hamburg nach Boston transportiert. 
Und schlieJ31ich gelingt ihm auch die bahnbrechende Entdeckung, die anschaulich 
nur im Wortlaut wiederzugeben ist. "Urn in der Sache vorwarts zu kommen, blieb 
unter diesen Umstanden nichts Ubrig, als auf die Personlichkeit zurUckzugreifen, 
die im September zuerst in der Angelegenheit an mich herangetreten war, die ich 
aber wegen ihrer unerfreulichen Beziehungen zu Normano, wenn moglich, lieber 
aus dem Spiel gelassen hatte. Es handelt sich dabei urn einen Studenten an der 
Harvard-Universitat, der als Normanos Gehilfe an dem erwahnten latein-amerika
nischen Institut gearbeitet hat und sich von ihm schnode und unehrlich behandelt 
glaubt. 

Dieser Student, ein brasilianischer Staatsangehoriger durch Geburt, aus Porto 
Alegre stammend, das auch Normano als seinen Geburtsort in Anspruch nimmt, 
hatte, sob aid er aus verschiedenen kleineren Anlassen erst einmal Verdacht ge
schopft hatte, keine Schwierigkeit, die brasilianische Atmosphare, die Letzterer urn 
sich zu verbreiten suchte, als Trug und Schwindel zu durchschauen. So war es ihm 
als geborenem Brasilianer natilrlich leicht zu erkennen, daB Normano, was den 
Universitatsprofessoren entgangen war, tiberhaupt nicht richtig pOltugiesisch spre
chen konnte. Auf die Yermutung, daB sich hinter Normano eine Personlichkeit na
mens Isaak Lewin verberge, will er durch genaue Priifung der amtlichen Drucksa
chen der Universitat in Freiburg sowie der hier in der hiesigen Bibliothek befindli
chen Doktordissertation des Isaak Lewin yom Jahre 1912 gekommen sein, die eine 
ausftihrliche Selbstbiographie enthalt. DaB Normano-Lewin GrUnde habe, sich 
nicht nach Deutschland zu begeben, ist ihm dadurch wahrscheinlich geworden, daB 
er bei seinem Aufenthalt in Europa im Winter 1930/31 sorgfaltig vermieden hat, 
dorthin zu reisen, was doch bei seinen vielgeriihmten Beziehungen zur deutschen 
Gelehrtenwelt sonst die natilrlichste Sache gewesen ware.,,15 

Namentlich nennen will der Konsul seinen Informanten auch in diesem Bericht 
nicht. Er betont jedoch, dass dessen Zeugenaussage den U.S. Commissioner letzt
endlich tiberzeugt habe, dem Ersuchen des Landgerichts Berlin auf Festnahme 
Nonnanos zwecks eventueller Auslieferung zuzustimmen. Nach der Verhaftung 
habe es dann zwei Offentliche Verhandlungen gegeben, in denen der Verteidiger 
Normanos, "ein auBerst angesehener hiesiger Rechtsanwalt Judge Cohen" vor al
lem versucht habe, Normanos Freilassung gegen Kaution zu erreichen. Der Staats
anwalt war dagegen, der Commissioner indessen offen: Falls Nonnano ihn befrie
digend tiber seine Identitat aufklarte, kame er bei Hinterlegung von 25 000 $ auf 
freien FuB. Ansonsten werde darUber am nachsten Termin, dem 27. Januar ent
schieden, abhangig von der Aussage des aus Deutschland anreisenden Identitats
zeugen. 
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Die bevorstehendene Gegenliberstellung erzeugt Handlungszwang. Es kommt 
heraus, dass Normano schon 1930 in Cambridge gewesen ist, urn dort Gesprache in 
der Harvard-Universitat zu flihren. Die Honorarfrage sei flir ihn unbedeutend, habe 
er damals erklart, liber ausreichende Einklinfte verflige er. Zehn Tage vor Ankunft 
des Zeugen bietet Normano an, seine Identitat mit Lewin anzuerkennen, falls er 
nicht in einer Haftzelle, sondern als gewohnlicher Passagier - liberwacht natiirlich 
- nach Deutschland reisen dUrfe. Er versucht zudem, einen Teil der ihm gewidme
ten Aufmerksamkeit auf einen gewissen Jose Laurant alias Louis Roll zu lenken, 
der mit brasilianischem Pass reise und interessante Aufklarungen liber den Fall 
Lowenberg bieten konne.]6 Is serlin sagt aus, dass er Normano auf seiner Europarei
se als Sekretar begleitet und Berta Lewin in Paris personlich einen Brief ihres 
Ehemannes Uberbracht habe. Diesen habe er damals flir einen reichen brasiliani
schen Reisplantagenbesitzer gehalten; in Berlin, wo er studienhalber in Charlotten
burg gewohnt habe, sei er ihm nie begegnet. Und der Eintrag "Lewin Oliva 4509" 
in seinem Notizbuch? Der beziehe sich auf ein junges Madchen, des sen Bekannt
schaft er in Berlin gemacht habe. Eine pfiffige, aber kurzlebige Tauschung. Tat
sachlich erweist sich der Eintrag als Lewins Telefonnummer, die er in seiner Woh
nung nahe dem Olivaer Platz genutzt hat; "Oliva" ist die dort zustandige Fern
sprechstelle. 

In den folgenden Tagen lauft nichts fUr Normano und alles fUr Tippelskirch. 
Normano bietet an, seine Identitat mit Lewin verbindlich zu erklaren, nur wolle er 
nicht dem Zeugen gegeniibertreten. Der Staatsanwalt lehnt ab, und der ldentitats
zeuge erkennt Lewin am 27. Januar 1933 mlihelos; schlief31ich ist er - Dr. Fritz 
Driesen - sein leitender Mitarbeiter in der Lowenberg-Bank gewesen. Und ebenso 
sicher ist er sich, dass lsserlill nicht in Wahrheit Rappeport heiBt. Der Zeuge Drie
sen wird nach Deutschland entlassen und - in Erwartung des fOlmellen deutschen 
Auslieferungsersuchells - der 10. Februar als neuer Termin bestimmt. 

Eine ,inoffizielle' Identifikation hat es schon vor Driesens Auftritt gegeben. 
Fred Wiehl, ein seit langem wegen Borsenaff<iren gesuchter Anwalt, in Boston 
kiirzlich verhaftet, bekommt im Verhor - nebenher - ein neueres Foto von Norma
no vorgelegt; denn auch Wiehl ist ein Mann aus Berlin. Natiirlich kenne er diesen 
Mann: "Yes, that's Lewin. T knew him very well. My office was next to Lewin's. 
He was regarded as a bi banker and a high liver". Ein bisschen dicker sei er aller
dings geworden. Auf diese Wiedererkennung folgt umgehend eine zweite. Wah
rend Wiehls Verhor weitergeht, durchquert eine Besucherin den Blirosaal und ver
schwindet hinter einer Tlir. "That's Mrs. Lewin", sagt Wiehl. "She has grown a tri
fle older, but T would recognize her anywhere.,,]7 

Am 28. Januar hat Lewin auf seinen Wunsch ein langeres Gesprach unter vier 
Augen mit Tippelskirch, der damber - "mit der Bitte urn vertrauliche Behandlung" 
- dem Amt berichtet. Lewin muss ihn beeindruckt haben, denn zwischen den Zei
len des Berichts zeigt sich eine gewisse Anteilnahme am Schicksal des Gesuchten. 
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Lewin begruBe das Ende der Fahndung, auf ihm habe offenbar in den lahren der 
Flucht ein unertraglicher Druck gelastet. Nunmehr entdeckt, sei er bereit, zur Ab
wicklung des weiteren Verfahrens in jeder Hinsicht beizutragen; die hohen Kosten 
der Entsendung Driesens bedaure er. Er wolle so schnell wie moglich nach Berlin 
zuruckkehren, und man moge dies auch seiner Gattin gestatten. 

Uber seinen Beitrag zur Autklarung habe er sich auch mit seinen Freunden von 
der Harvard-Universitat beraten. "Nur mit auBerstem Widerstreben" gebe er deren 
Druck nach, uber Rolle und Verbleib seines ehemaligen Kompagnons Rappeport 
zu sprechen. Dieser sei in der ganzen Angelegenheit "das treibende Element und 
der HauptnutmieBer" gewesen. Er besitze jetzt zwei brasilianische Passe, mit den 
Namen lose Laurant und Louis Roll. In die USA sei er Anfang 1930 gekommen 
und habe im Herbst zusammen mit seiner Frau eine Wohnung in Brooklyn bezo
gen. 18 

Tippelskirch berichtet abschlieBend, dass Lewin auf seine Bekanntschaft mit pro
minenten deutschen Personlichkeiten hingewiesen habe: Jaeckh, Harms,19 Schulze
Gaevernitz und Bankier Lehmann, von Delbruck, Schickler & Co. Dass er gute Be
ziehungen auch zu Harvard-Professoren pflege, habe sich - so Tippelskirch - darin 
gezeigt, dass gleich drei von ihnen ihn aufgesucht und sich flir Normano eingesetzt 
hatten: die Professoren Gay, Burbank und Haring. Insbesondere letzterer sei dabei 
hervorgetreten, der beiliegende Brief von ihm, nebst Anlage, bezeuge dies. Die drei 
setzten sich vor aHem daflir ein, dass Lewins Gattin ein vorubergehender Aufent
halt in Deutschland gestattet werde. Er, Tippelskirch meine, "daB die von den drei 
au Berst angesehenen Harvard-Professoren vorgetragene Bitte immerhin eine gewis
se Beachtung" verdiene, und er fugt hinzu, dass Herr und Frau Lewin in Wahrheit 
staatenlos seien. Die in deutschen Behorden vorherrscheinde Meinung, sie konnten 
sich auf eine nikaraguanische oder brasilianische StaatsangehOrigkeit beziehen, sei 
irrig?O 

Am 12. Februar erhalt def U.S. Commissioner die aus Berlin zugesandten Be
weisunterlagen, und die Botschaft unterbreitet den formellen Auslieferungsantrag. 
Einem schneHen Abschluss des Verfahrens scheint nichts mehr im Wege zu stehen, 
zumal auch der zustandige Staatsanwalt auf Vollzug drangt. Indes, bevor Commis
sioner und Staatsanwalt sich mit den Beweisunterlagen befassen konnen, ist eine 
Obersetzung verlangt. Noch vorab muss das lustizministerium sich bereit erklaren, 
die Ubersetzungskosten zu ubernehmen. Dies alles braucht Zeit, und das Konsulat 
signalisiert dem Amt "einen gewissen Stillstand". Der Wind beginnt sich zu dre
hen; Lewin spurt es und versucht eine taktische Wende. Als der deutsche Konsul 
einen Tauschhandel vorschlagt - Einreiseerlaubnis flir Frau Lewin im Faile der 
Ausreisebereitschaft von Herrn Lewin - lasst Anwalt Cohen ihn auflaufen. 

Mit Eingang der Beweisdokumente, so erklart er, habe sich die Lage vollig ver
andert. Die Unterlagen wurden den bisherigen Verlauf des Verfahrens nicht etwa 
rechtfertigen sondern grundsatzlich in Frage stellen. Sein Klient, der die deutsch-
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sprachigen Beweisdokumente zum Studium erhalten habe, spreche von einem "vOl
ligen Versagen" des vorgelegten Materials. Und er selbst stimme mit Dr. Lewin 
iiberein, dass die Dokumente den erlassenen Haftbefehl in keiner Weise rechtfertig
ten. Sein Klient miisse umgehend auf freien FuB gesetzt werden, gegen eine allen
falls maBige Biirgschaft. Denn: zwar spreche die seinerzeitige Flucht Lewins nach 
Paris gegen ihn, aber es sei abwegig zu behaupten, dass diese mit den Wechseltal
schungen in irgendeinem Zusammenhang stehe. Das Fluchtmotiv habe sich einzig 
und allein aus der Zwangslage ergeben, "in die Lewin durch sein Liebesverhaltnis 
mit der Ehefrau des mitbeschuldigten Rappeport geraten sei.,,21 

Lewin geht nun voll in die Offensive. Ein Gerichtsverfahren in Berlin, wie im
mer es ausgehe, werde ihn nicht daran hindern, nach Harvard zurilck zu kehren. 
Falls er dies jedoch selbst nicht wilnschte, wilrde ihm als Alternative die London 
School of Economics offen stehen. Das Berliner Gericht werde er von der Wahrheit 
ilberzeugen, dass er in der Lowenberg-Bank nur ein Strohm ann flir Rappeport ge
wesen sei, sich an der eigentlichen Geschaftsftihrung iiberhaupt nicht beteiligt und 
im Jahre 1928 ohnehin nur selten in Berlin aufgehalten habe.22 Dem Staatsanwalt 
halt er vor, von Rilcksichten gesprochen zu haben, die die U.S.A. dem befreunde
ten Deutschland schuldeten. Mehr Rilcksicht verdiene bei diesen Auslieferungser
wagungen doch Brasilien, wo seine Leistungen als brasilianischer Bilrger soviel 
Anerkennung gefunden hatten. Ais Beleg flir seinen wissenschaftlichen Ruf in 
Nord- wie Sildamerika legt er eine Liste von 33 Personlichkeiten vor, die ihn "auf 
das vorteilhafteste kennen und schatzen gelernt haben. ,,23 

1 PA AA, R 42700 (23.09.1932). 
2 The New York Times OR.01.1933. 
3 The New York Times 07.01.1933. 
4 Vgl. Chicago Daily Tribune 07.01.1933. 
5 Vgl. The New York Times 08.01.1933. 
6 Boston Herald 08.01.1933. 
7 rhe Times 09.01.1933. 
8 Vossische 7eitung 07.01.1933, Nr. 12. Selbst im Fiirstentum Liechtenstein greift man zu 

Supcrlativcn: .• Eine Vcrhafiung. wic sic in dcr intcrnationalcn Kriminalgcschichtc noch nicht 
zu verzeichnen war." J .iechtensteiner Nachrichten 12.01.1933. 

9 Berliner Tagcblatt 07.01.1933, Nr. 12. 
10 Frankfurter Zeitung 08.01.1933, Nr. 20. 
11 Vgl. Frankfurter Zcitung 17.01.1933, Nr. 45. 
12 PA AA. R 42700 (14.01.1933). 
13 Roston Herald 07.01.1933. 
14 PA AA. R42700 (11.01.1933). 
15 Ebd. 
16 Ehd. (14.01.1933). 
17 Boston Herald 21.01.1933. 
18 Das ZlIstandige Amt in Porto Alegre hatte Rappeport bescheinigt, gleich zweimal geboren zu 

sein: im September 1897 als Jose Laurant und einen Monat spater als Luis Roll. Tatsachlich 
war er 1895 in Moskau zur Welt gekommen. PA AA, R 42701 (09.03.1933). 
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19 Bernhard Harms (1876-1939) gilt als GrUnder (1914) des Kg!. Instituts fUr Seeverkehr und 
Weltwirtschaft in Kiel, spater: Institut fUr Weltwirtschaft, Die Bekanntschaft Harms lind Le
win geht vermutlich auf diese GrUndungszeit zurUck; siehe Kapitel 1, 

20 Ebd. (31.01.1933). 
21 Ebd. (17.02.1933). 
22 Pbd. (2102.1933) 
23 So wiedergegeben von Tippelskirch in seinem Schreiben vom 24.02.1933. 
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Die ReJerellzell des J. F. Normallo 

Es lohnt, einen kurzen Blick auf diese Referenzliste zu werfen; die Zusammenstel
lung ist ebenso aufschlussreich wie verblUffend. Wer vermutet, dass hier unver
bindliche Bekanntschaften aufgeflihrt sind, zusammen mit den Namen einiger 
wohlmeinender, aber weltfremder Akademiker, der wird eines besseren belehrt. 
Genannt sind hochrangige Personlichkeiten aus Wissenschaft und Politik. Die Auf
stellung beginnt mit 14 Professoren amerikanischer Universitaten, deren Biogra
phien - mehr oder weniger detailliert - noch heute in Nachschlagequellen zu fin
den sind. Die Bekanntesten seien kurz genannt. 

Edwin R. A. Seligman (1861-1939), von der Columbia University, konnte 1933 
auf eine vielfaltige wissenschaftliche Tatigkeit zurUckblicken - von Arbeiten zur 
Finanzpolitik bis zur Geschichte okonomischer Lehrmeinungen. Zudem wirkte er 
als Regierungsberater, so auch in Cuba. Zu seinen engeren Bekannten in Europa 
zahlte Max Weber. Als sein Hauptwerk gilt die £nyclopaedia of the Social Scien
ces, deren Urheber und Herausgeber er war; einzelne Beitrage hat Normano beige
steuert. 1 FUr die Bekanntschaft der beiden gab es noch einen dritten Anknlipfungs
punkt: auch Edwin Seligman kannte Deutschland. Sein Vater Joseph, Absolvent 
der Universitat Erlangen, war 1837 aus Bayern in die USA gekommen, und Edwin 
hatte - 25 Jahre vor Lewin - einen Teil seiner Studienzeit in Deutschland ver
bracht.2 

Dies gilt auch flir William R. Shepherd (geb. 1871), Kartograph mit Spezialisie
rung auf lateinamerikanische Geschichte. Nach dem Krieg reiste er 1922 erneut 
nach Berlin, urn eine Reihe von vielbeachteten Vortragen zu halten. Dazu die New 
York Times: "Berlin University greets Shepherd. Columbia Professor as First 
American Lecturer Since the War.,,3 Shepherd starb in Berlin 1934. Dort konnte er 
David. P. Barrows begegnet sein, einem Geschichtsprofessor seiner Generation 
(1873-1954). Die Vossische Leitung schrieb im November 1933: "Oem neuen 
Roosevelt-Professor an der Berliner Universitat David Prescott Barrows gab der 
amerikanische Club [ ... J ein FrUhstUck im Hotel Esplanade. [ ... J Das Auswartige 
Amt [ ... J, deutsche Wirtschaft und Industrie hatten ihre Reprasentanten entsandt. 
Der Ehrengast sprach Uber: ,Japan's Objective in North-Eastern Asia. Seine Aus
flihrungen konnte er auf Grund personlicher Erfahrungen machen, die er im ameri
kanischen Expeditionskorps im Iahrel919 in Sibirien gemacht hat." Barrows war 
ein erfahrener Mann, mit einem Profil, das im "erwachenden" Deutschland An
klang fand: einerseits Professor - zeitweilig Prasident - der University of Califor
nia, andererseits Offizier der US-Armee und del' Nationalgarde. In Sibirien war er 
1918-19 gewesen, als Geheimdienstoffizier in dem Expeditionskorps, das auf Sei
ten der WeiJ3en Armee in den russischen BUrgerkrieg eingegriffen hatte. 

Normano, selbst keineswegs ein "Neoklassiker", zahlte auch einen Vertreter del' 
"Chicagoer Schule" zu seinen Bekannten. Jacob Viner (1892-1970), in Harvard 
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unter Taussig promoviert, wurde ab 1925 zum Mentor der friihen "Chicago School 
of Economics". Harry E. Barnes (1889-1968) stand 1933, wie Normano, am Be
ginn seiner Wissenschaftskarriere; an der Columbia University stieg er bald zum 
renommierten Historiker auf. Spater sollte sein Glanz verblassen, weil er die wis
senschaftliche Belegbarkeit des Holocaust in Zweifel zog. Leland H. Jenks (1892-
1976) war Professor fUr Okonomie und Sozio10gie am Wellesley College. In den 
frlihen DreiBigern galt er als Experte fUr britische Investitionen in Lateinamerika 
und fLir die Entwicklung def kubanischen Zuckerwirtschaft, unter dem Einfluss des 
US-Kapitals. Die Zuckefinsel hatte er mehrmals fUr langere empirische Forschung 
besucht. 

Drei weitere Professoren nahm Normano in die BefUrworterliste auf, obwohl sie 
in gewisser Konkurrenz zu den Lateinamerikanisten Harvards standen. Gemeinsam 
war ihnen, dass sie zu den collaborators der Zeitschrift World Affairs gehorten, ge
nauer: zu deren Lateinamerika-Kreis. Die traditionelle, der Friedensbewegung ver
bundene Zeitschrift hatte in ihrem 95. Jahrgang einen speziellen Bereich Latin 
America erMfnet - angestoBen durch das neue Verstandnis von Panamerikanismus 
und verknlipft mit Leitideen der Friedensbewegung. In der Begrlindung hieB es: 
"There is no line of demarcation between Anglo-America and Latin America. OUf 

western world is composed of twenty-one independent Republics. [ ... J Each of the
se twenty-one units is dependent upon the others, economically, politically, cultur
ally. Every one of them has its valuable contributions to make to all the rest, and in 
each of these fields. [ ... J Peace, like Charity, must begin at home. Therefore, a ma
jor task of the Peace Movement is to promote on our side of the globe, in every 
practical way, those healing processes of accomodation that flow from acquaint
ance and enlightened self-interest. It is for this reason that a number ofleading spe
cialists in Latin American life are now collaborating in the development of a regu
lar Department in World Affairs devoted to Latin America." 

Die Pan American Union begrliBte diese Initiative als "service for the entire 
continent".4 Die ersten Artikel in dem neuen Department de Zeitschrift kamen von 
Clarence Haring und von einem Assistenzprofessor der George Washington Uni
versity. Dieser A. Curtis Wilgus sollte sich in den nachsten Jahren zum faktischen 
Schriftleiter des Lateinamerika-Teils entwickeln, mit prononcierten A uBerungen 
zum Vorreiteranspruch des Forschungsstandorts Washington. "Washington as a 
Center for the Study of Hispanic American Affairs" betitelte er seinen Beitrag filr 
das Dezemberheft 1933; kurz zuvor war er Direktor des neu gegriindeten "Center 
of lnter-American-Studies of The George Washington University" geworden.5 Er 
hob darin die Vielzahl von otfentlichen Bibliotheken und Archiven in der Bundes
hauptstadt hervor, nicht ohne die Bedeutung seiner Universitat fUr Forschung und 
Lehre in der Lateinamerikanistik zu betonen und sein "Center" herauszustellen. Die 
Harvard University erhielt in dieser Obersicht keinen zentralen Platz, und auch in 
einem bibliographischen Dbersichtsartikel wurde sie eher am Rande verortet.6 Ei-
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nen gesonderten Kurzbeitrag widmete Wilgus der Bibliographie, die das Bureau for 
Economic Research on Latin America erstellt hatte, auf Initiative und unter opera
tiver Leitung von Nonnano.7 

Der Wettbewerb um das Forschungsfeld Lateinamerika - und um die Politikbe
ratung, im Sinne des "enlightened self-interest" der USA - war also entbrannt. 
Wilgus' "Center" sah Harings "Bureau" als harte Konkurrenz, wohl auch deshalb, 
weil dessen faktischer Leiter J. F. Normano ein Profil bot, das perfekt der neuen 
Wettbewerbslage entsprach. Verlangte diese doch den Nachweis, dass die nord
amerikanischen Institute auch lateinamerikanische Wissenschaftler einbezogen, 
ganz im Sinne der panamerikanischen Gemeinsamkeit: "every one of them has its 
valuable contributions to make to all the rest." Die Beitrage Nonnanos zur Wirt
schaftsentwicklung Lateinamerikas wird Wilgus sicherlich wahrgenommen haben, 
bedachte sie aber nicht mit Rezensionen in World Affclil's - wo er ansonsten jede 
relevante Neuerscheinung auf diesem Feld zumindest erwahnte. 

Es passt in dieses Bild, dass Haring nicht ein zweites Mal zum Lateinamerika
Teil der Zeitschrift beitrug und auch nicht in den Kreis der collaborators einstieg. 
Mitglied wurde dort naturgemaB Wilgus, zudem zwei weitere Professoren, deren 
Namen auf Normanos Referenzliste standen:8 Martin und Robertson. Percy A. 
Martin (1879-1942) galt als der bedeutendste Lateinamerika-Historiker Stanfords, 
wenn nicht Nordamerikas ilberhaupt. Wie Seligman zahlte er zu den Wissenschaft
lern, die einen Teil ihrer Ausbildung in Europa erhalten hatten. Martin hatte in Pa
ris, Berlin und Leipzig studiert, seine Beziehungen nach Europa gepflegt und auch 
Verbindungen zu Argentinien und Brasilien aufgebaut. Das "Who is who in Latin 
America" war sein Werk. 

James A. Robertson (1873-1939) zahlt zur selben Historiker-Generation. Er ar
beitete vor allem ilber die Geschichte der Philippinen, gewann aber als Mitbegrlin
der und Managing Editor des Hispanic American Historical Review auch Ansehen 
unter Lateinamerika-Historikern. Zum "neuen" Panamerikanismus bekannte er sich 
mit Statements wie diesem (September 1933): "Now, it is prescisely this America 
of ours - with all ist potentialities, ideals, and conflicting cultures - that is the 
greatest hope of the present-day and future world. It is from the western hemi
sphere [d. h.: A merika] that must come the elements which will not only quicken 
the spiritual forces of this new world but act as a leaven [d. h.: Ferment] to the old. 
But America can never completely fulfill its mission until it sets its own houses in 
order and until the twenty-one republics can each regard the others without fear or 
condescension [d. h.: Herablassung] or arrogance or bitterness.,,9 

Auf diese und weitere Professoren folgen auf der Liste drei Politiker. Der be
kannteste von ihnen war Hiram Bingham (1875-1956), groBspurig und vermogend. 
Zeitweilig lehrte er als Historiker in Harvard und Princeton, "entdeckte" 1911 als 
Archaologe Machu Picchu und zog 1924 als Republikaner in den US Senat ein. 
1929 wurde er dort an den Pranger gestellt, weil er als Assistenten fUr den Entwurf 
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eines neuen Steuergesetzes einen Wirtschaftsverbandsfunktionar angeheuert hatte. 
Bingham wurde nicht ausgesto13en (expulsion), aber sein Verhalten wurde in mehr
heitlicher Abstimmung missbilligt (disapproval), was bislang - seit 1789 - nur 
dreimal im Senat vorgekommen war. Verurteilt wurde, dass die von dem Lobbyis
ten vertretene Wirtschaftsbranche, insbesondere aber auch Binghams eigenes Un
ternehmen, durch diese Steuerregelung beglinstigt worden ware. 1932 verlor er sein 
Mandat und hinterlie13 dennoch nachhaltige Spuren; nach ihm ist ein Mondkrater 
und die ,Express-Bahn' von Cuzco nach Machu Picchu benannt. Nicht zuletzt: 
auch die Filmfigur des Indiana Jones, Archaologe und Abenteurer, ist nach seinem 
Vorbild gepragt. 

Der zweite Politiker war William H. King (1863-1949); auch er war Senator, 
hatte ansonsten mit Bingham aber nichts gemein. Er kam aus Utah, war Mormone, 
durchlief eine etwas glUcklose Zeit als Mitglied des Reprasentantenhauses, vertrat 
dann aber seinen Staat tiber viele Jahre im Senat. Und der Dritte: wer war Herbert 
Feis? Normanos Liste ordnet ihn dem Au13enministerium zu, als Wirtschaftsberater. 
Tatsachlich wurde Feis kurz nach dem Amtsantritt Roosevelts in dessen engsten 
Beraterkreis berufen, den "brain trust". Leiter dieses Kreises von sechs bis acht 
Personen war Raymond Moley, stellvertretender Au13enminister. 10 Anzunehmen 
ist, dass er Feis als zweiten Mann aus dem State Department mitbrachte. Feis wur
de spater als zeithistorischer Autor bekannt; so schrieb er tiber das Trio Churchill, 
Roosevelt, Stalin wie auch tiber die Potsdamer Konferenz. 

Die Namen aus Wissenschaft und Politik der USA ftiUen die erste Seite von 
Nonnanos Liste. Auf der zweiten folgen Personlichkeiten aus Lateinamerika, allein 
acht aus Brasilien. Als erster ist Jose Flores da Cunha (1880-1959) genannt, ein 
Offizier und Politiker. Er stammte aus einer Gro13grundbesitzerfamilie im Stiden 
des Landes und wurde 1928 in den Senat gewahlt. Darin vertrat er den Bundesstaat, 
in dem Isaac Lewin sich bald darauf in sein Alter ego verwandeln soUte: Rio Gran
de do Sui. Als Getulio Vargas 1930 das Prasidentenamt tibernahm, wurde Flores da 
Cunha sein Nachfolger: als "Statthalter", spater Gouverneur von Rio Grande do 
Sui. Filr wenige Tage war vor ihm Oswaldo Aranha (1894-\960) oberster Staats
mann gewesen, dann hatte der Prasident ihn nach Rio geholt. Aranha war ein Weg
gefahrte und Freund von Getulio Vargas; 1933 wurde er dessen Finanzminister. 1m 
Folgejahr ging er als Botschafter nach Washington und zahlte dort zum Freundes
kreis Roosevelts. Nach Brasilien kehrte er 1938 zurlick und liberlebte Vargas, als 
Minister in wechselnden Amtern. In Normanos Liste steht sein Name auf Platz 
zwei. 

Seinem "friend I1defonso d' Abreu Albano" hatte Normano 1931 im Vorwort 
seines Buches gedankt, "for his inspiring help and important materials". I1defonso 
Albano (1885-1956) kam aus dem Nordosten, nicht aus dem Sliden des Landes. Er 
war in seinem wechselhaften Leben Unternehmer, Politiker, Lehrer, Kassierer, 
Richter, Ministerialbeamter und nicht zuletzt Autor. Normano lernte er vermutlich 
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auf Cuba kennen; dort war er ab 1928 Handelsattache an der brasilianischen Bot
schaft und dtirfte in dieser Funktion den Zugang zu "important materials" gehabt 
haben. In Normanos Liste stand er als "Former President of the State Ceara". Die
ses Gouverneursamt in FortalezaiCeara hatte er nur von 1923 bis 1924 ausgetibt. 
Darauf war ein sozialer Abstieg gefolgt, sein Familienunternehmen lag am Boden, 
und er wurde niederer Bankangestellter in Rio. 

Nach erfolgreicher Zeit in Cuba machte ihn Vargas - im Zuge seiner Forderung 
der Arbeitsgerichtsbarkeit - zum Mitglied der hOchsten Instanz, dem Conselho Na
cional do Trabalho. Von dem Arbeitsgericht wechselte Albano ins Arbeitsministe
rium, leitete dort die Industrie- und Handelsabteilung und war somit auch flir das 
brasilianische AuBenhandelsbtiro in New York verantwortlich. Dieses "Brazilian 
Information Bureau" expandierte in den EnddreiBigern kraftig, auch dank Albano. 
Schon als Gouverneur hatte er amerikanische Businessmen flir Brasilien interessie
ren konnen und mit Erfolg Kapital flir den BaumwoHanbau in Ceara eingeworben -
vom Wall Street Jounat aufmerksam registriert. In Brasilien wurde er wegen dieses 
Geschafts heftig angegriffen; und mit seinem Buch ,,0 Emprestimo Americano" 
(Der amerikanische Kredit) versuchte er eine Verteidigung. Das Interesse an Wirt
schaftsliteratur - er schrieb auch tiber die GeiBel der seca, der immer wiederkeh
renden Trockenheit im brasilianischen Nordosten - konnte ihn mit Normano zu
sammen gebracht haben. Eine weitere Gemeinamkeit war die Sprache: nicht die 
portugiesische, die Normano wohl kaum beherrschte, sondern die englische und 
auch die deutsche, die Albano wahrend seiner Zeit in englischen und osterreichi
schen Tnternaten gelernt hatte. 

Tristao de Athayde (1893-1983) war ein Gelehrter, Literaturkritiker und Mann 
der Kirche, mit papstlichem Adelstitel. In der Referenzliste folgen ihm der brasilia
nische Generalkonsul in New York, der Konsul in Baltimore, der Handelsattache 
und die Witwe eines frtiheren Botschafters. AnschlieBend ist der - schon erwahnte 
- Professor Belaunde genannt, hinzu kommen ein zweiter und ein dritter Peruaner. 
Der zweite, Francisco Garcia Calderon (1883-1953) war Autor, Diplomat und 
Sohn einer bekannten peruanischen Familie. Nach dem Tode seines Vaters - flir 
kurze Zeit Staatsprasident - ging die Familie nach Paris. Calderon wirkte dort 1919 
bei den Friedensverhandlungen mit, spater war er peruanischer Botschafter in 
Frankreich. Bekannt geworden ist er vor aHem durch seine Arbeit tiber den "yankee 
imperialism", die abhangige, postkoloniale Entwicklung lateinamerikanischer Lan
der. Der dritte Peruaner, Jorge Basadre Grohmann (1903-1980), hatte die deutsche 
Schule in Lima besucht und Geschichte studiert, um 1933 auch in Deutschland. 
Spater wurde er Direktor der peruanischen Nationalbibliothek und gehorte zwei 
Kabinetten als Erziehungsminister an. 

Die Referenzperson aus Chile wurde schon erwahnt: Beniamino Cohen, Attache 
an der Washingtoner Botschaft seines Landes, machte spater eine UN-Karriere. 
Prominente Bekannte hatte Normano auch in Mexiko und Uruguay. Alfonso Reyes 
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Ochoa (1889-1959), Sohn einer einflussreichen Familie in Monterrey, war Diplo
mat und hochangesehener Autor. Er schrieb Lyrik, Essays und Erzahlungen, war ab 
1920 mexikanischer Botschafter in Spanien und Frankreich, spater in Argentinien 
und um 1933 in Brasilien. Baltasar Brum, geboren 1883, war von 1919 bis 1923 
Staatsprasident, als erster unter einer neuen Verfassung, an deren Gestaltung er 
maBgeblich mitgewirkt hatte. Sie sah neben dem Prasidenten ein zweites Exekutiv
organ vor, den Consejo Nacional de Administraci6n. Brum gehorte diesem Rat ab 
1928 an und war zeitweilig deren Prasident. Mit dem Staatsstreich yom 31. Marz 
1933 I6ste der Prasident Terra den Consejo und das Parlament auf. Noch am selben 
Tage erschoss sich Brum auf offener Stra/3e - bestUrzt, dass der von ihm erwartete 
Volksaufstand ausblieb. In Normanos Liste yom Februar 1933 ist er als "President 
of the National Council" genannt. 

Aile diese Person en hatten Normano kennen und schatzen gelemt. Wann, wo 
und in welchen Zusammenhangen; welcher Ankniipfungspunkt, welche Gemein
samkeit hatte den AnstoB flir den ersten Brief oder das erste Gesprach gegegen? 
Gab es Bekannte erster und zweiter Ordnung, letztere durch erstere vermittelt? Gab 
es nahe und entfemte Bekannte? "Kennen und schatzen gelemt": war dies eine ein
seitige Aussage von Lewin oder gab es auch schriftliche Erklarungen auf der ande
ren Seite? 

Eine erste Antwort liegt auf der Hand: iiberwiegend waren die gemeinsamen 
Nenner fachlicher Art. Etwa ein Drittel der Referenzpersonen ist auch in den Vor
wort en zu Normanos ersten Lateinamerika-Biichern zu finden: 11 einerseits Wissen
schaftler, die mit Anregung, Rat und Kommentaren zum Manuskript halfen, anderer
seits resource persons, denen er flir Interviews, Materialbereitstellung und Quellen
erschlie/3ung dankte. Die meisten amerikanischen Professoren auf der Liste gehoren 
zur ersten, viele der Lateinamerikaner zur zweiten Gruppe. In diese lassen sich Al
bano und Athayde, die brasilianischen Diplomaten in den USA, aber auch der Be
rater Herbert Feis einordnen. Eine dritte Gruppe bilden die Personen, denen Nor
mano 1932 bei seinen Vortragen iiber Panamerika begegnete, also Belaunde und 
Cohen, vermutlich auch einzelne collaborators des Laterinamerika-Teils von World 
"'~ffairs. 

Ein weiterer gemeinsamer Nenner war der regionale. Gemeint ist: die in Deutsch
land verbrachte Zeit, vielleicht auch die dort erlernte Sprache, waren Ankniipfungs
punkte flir den ersten Austausch und das Kennenlernen. Sie haben die Bekannt
schaft Normanos mit Albano und Basadre sicherlich begiinstigt und die fachliche 
Beziehung zu Haring, auch zu Martin und Shepherd, um eine personliche berei
chert. Barrows konnte das Gesprach mit Normano gesucht haben, als er die Gast
professur in Berlin ansteuerte und vorbereitete. Regionale Gemeinsamkeiten gab es 
auch mit Bezug auf Cuba. Dort sind Seligman und Normano - laut Tippelskirch -
sich zum ersten Male begegnet und haben sich iiber die Entwicklung in Lateiname
rika, wohl auch iiber ihre Jahre in Deutschland ausgetauscht. Und es ware verwun-
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derlich, wenn Nomlano in Havanna nicht auch auf Albano, damals Handelsattache 
an der brasilianischen Botschaft, zugegangen ware. Denn Tnformationen tiber die 
brasilianische Wirtschaft waren der Wissens-Grundstock, auf dem er seine zweite 
akademische Karriere aufbauen wollte. Die Deutschkenntnisse konnten als Kom
munikationsbrticke gedient haben, eventuell sprach Albano besser deutsch als 
Normano portugiesisch, wenn auch mit osterreichischem Akzent. 

FUr die allermeisten der Personen ist also ein gemeinsamer Nenner, eine plau
sible Erklarung fUr die Bekanntschaft mit Normano gefunden. Weitere AnstOBe 
werden die Mitgliedschaften in wissenschaflichen Vereinigungen gegeben haben; 
denn Normano hatte auch auf diesem Felde viel zu bieten. Er war Mitglied in der 
American Economic Association, in zwei American Academies of Political Sci
ence, in der American Sociological wie auch der Geographical Society, in der For
eign Policy Association und in der Inter-American Bibliographical Association. 
Nicht zuletzt gehorte er als Fellow der Royal Economic Society in London an. Der 
Kontakt mit Jacob Viner kannte auf dieser Ebene entstanden sein, andere wurden 
dort vertieft. 

Es bleibt die Frage nach dem Motiv von vier namhaften Lateinamerikanern fUr 
eine Bekanntschaft mit Normano: Brum, Flores da Cunha, Aranha und Reyes. Zu
dem fehlt eine Erklarung fUr die Beziehungen zu den US-Senatoren Bingham und 
King. Soli die Suche dennoch weiter gehen, so muss man das Plateau der Fakten 
und plausiblen Annahmen verlassen, sich also in die Tiefen der Spekulation wagen. 

Diese fUhrt, ohne groBe Umwege, zu einer interessanten Gemeinsamkeit aller 
vier Lateinamerikaner: sie lebten in den Monaten, als LewinlNonnano zwischen 
Brasilien, Argentinien und Uruguay hin und her reiste, in einem dieser Lander des 
(weiteren) eono Sur. Und sie hielten Amter, in denen sie die Fluchtchancen des 
gesuchten Wechselfalschers erhahen konnten. Jose Flores da Cunha besaB starken 
politischen Einfluss, und er war in Rio de Janeiro und Porto Alegre - den beiden 
ersten brasilianischen Aufenthaltsorten Lewins - gleichermaBen prasent. Dasselbe 
galt fUr Osvaldo Aranha. Beide waren zudem enge Vertraute von Getulio Vargas, 
der flir den Wahlkampf 1930 und flir die Begtinstigung des eventuellen Militar
coups UnterstUtzung brauchte - auch in finanzieller Form. 

Baltasar Brum war 1929/30 einer der fUhrenden Politiker in Uruguay, als Prasi
dent des Consejo Nacional de Administraci6n. Diesem unterstanden zwar nicht Po
lizei, Justiz und Militar, aber auf Entscheidungen tiber Verhaftung und Ausliefe
rung wird er - falls gewollt - dennoch Einfluss gehabt haben. Auch in Uruguay 
stand in diesen Monaten ein Wahlkampf bevor, den dann Gabriel Terra, spaterer 
Diktator und Gegner Brums, fUr sich entschied. War nicht auch dieser Wahlkampf 
zu finanzieren? SchlieBlich Alfonso Reyes: 1929/30 war er mexikanischer Bot
schafter, noch in Argentinien oder schon in Brasilien. Normano konnte ihn in Bue
nos Aires oder Rio auf ein Visum fUr Mexiko angesprochen haben. Und Hiram 
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Bingham: kam Normano ihm in Gesprachen iiber Abenteuerreisen und konspirativ 
ausgeloste Verdachtskampagnen nahe? 

Zuriick aus den Tiefen der Spekulation auf die Hochebene der Erkenntnis. Die 
engste fachliche Gemeinsamkeit bot sich fUr Normano am gemeinsamen Arbeits
platz, der Harvard Universitat. Nur: warum hat er dann den Kollegenkreis nicht in 
seine Liste aufgenommen? Die Antwort liegt nahe: dass aile Kollegen ihn kannten, 
durfte er als selbstverstandlich voraussetzen, und das Hervorheben nur einzelner, 
somit das Weglassen anderer, hatte unerwiinschte Fragen ausge16st. Andererseits 
war zu erwarten, dass einzelne BefLirworter seiner Person dadurch hervortraten, 
dass sie Ihre Wertschatzung offen und ausdriicklich erklarten. Wie schon erwahnt: 
Konsul von Tippelskirch berichtete am 3l. Ianuar 1933, dass die Harvard-Profes
soren Haring, Gay und Burbank bei ihm vorstellig geworden waren und sich fLir 
Normano eingesetzt hatten. 12 Der damals von den Professoren iibergebene Brief ist 
erhalten; er beginnt mit den Worten: "To Whom It May Concern: The undersigned, 
members of the Faculty of Al1s and Sciences of Harvard University, are glad to 
subscribe to the following in regard to the sojourn at Harvard of Dr. Isaac Lewin, 
known to them as Dr. Joao Frederico Normano." 

Offensichtlich war dieses Unterstiitzungsschreiben vorformuliert und mit der 
Bitte urn Unterzeichnung in den Professorenkreis gegeben worden. Betont werden 
darin die exzellenten Referenzen des "Dr. Normano/Lewin", der Anfang 1930 nach 
Cambridge gezogen sei und seitdem eine brillante Performance gezeigt habe. Seine 
Leistungen beim Aufbau des "Bureau" werden ebenso gelobt wie die Publikatio
nen. Ausdriickliche Wiirdigung finden auch sein Beitrag zur Lehre und sein Ver
halten im Kollegenkreis: "The work of Dr. Normano (Lewin) with graduate stu
dents became so important that in 1932 the Department of Economics felt con
strained to accord its recognition by appointing him lecturer with the privilege of 
conducting a seminar in Latin-American economics. [ ... J During his sojourn in 
Cambridge he made many warm friendships, always comported himself with mod
esty and discretion, and was held by those who knew him in the highest regard." 

Zwei der drei Unterzeichner waren Professoren des Department of Economics: 
Burbank - zugleich Chairman - und Gay. Haring war Mitglied der Historischen 
Abteilung. Bemerkenswert ist, dass weitere Mitglieder der Abteilung Economics, 
unterhalb der Professorenebene, sich mit individuellen Schreiben anschlossen, auch 
sie mit hOchster Wertschatzung fLir Professionaliat, Kreativitat, Sozialverhalten, 
Einsatzfreude und Charakter. Unter ihnen waren Edward S. Mason und Edwin H. 
Chamberlin, die wenige Jahre spater zur Harvard-Creme gehoren sollten. Auch 
zwei Professoren anderer Universitaten gaben Normano ihre Unterstiitzung. Leland 
H. Ienks yom Wellesley College schrieb, dass er ihn seit zweieinhalb Iahren kenne 
und seine intellektuelle Aktivitat und Produktivitat stets bewundert habe, in For
schung wie Lehre. Sein Fazit: "Dr. Normano has made a positive contribution to 
the intellectual life of Harvard and the community and has found a place it will be 
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difficult to fill." Und der Stanford-Professor Percy A. Martin zeigte sich iiberzeugt, 
dass die Vorwiirfe gegen Normano gegenstandslos seien und ihr seit langerem ge
pflegter wissenschaftlicher Austausch davon unberiihrt bleibe. 

Tippelskirch erwahnte in seinen Mitteilungen nur den offenen Brief der drei 
Professoren, nicht die individuellen Schreiben. Ob auch diese ihm oder der Bot
schaft vorlagen, ist nicht bekannt, denn sie sind nicht in den AA-Akten sondern in 
einer vollig anderen Quelle zu finden. In der Bibliothek der London School of 
Economics ist ein ftinfseitiges Pamphlet archiviert, mit dem Tite!: "The Case Nor
mano. Normano's Activities in the United States". Ungenannt bleibt der Herausge
ber oder Verfasser, in der Einleitung heiDt es nur: "W e are in possession of docu
ments and statements issued by Normano's colleagues, chiefs, associates, assistants 
and students describing his work in the United States and specially at Harvard Uni
versity since he came first to Cambridge in 1930. We reprint here a short selection 
ofthese statements which came spontaneously not only from the United States, but 
from all over the world and especially from Latin America, including names like 
the Mexican Alfonso Reyes, Peruvians Victor A. Belaunde, Jorge Basadre and 
many others." 13 

Die abgedruckten Briefe waren zwischen Januar- und Marzmitte verfasst wor
den. AnschlieDend an deren reprint findet man in der Broschiire eine Liste der neu
eren Schriften Normanos ("Recent publications"), zudem eine Obersicht zu seinen 
Aktivitaten in den USA seit 1930 und schlieJ31ich den Hinweis auf die wissen
schaftlichen Vereinigungen, denen er angehorte. Unter den Schriften sind vor aHem 
diejenigen Titel interessant, die als druckfertig, aber noch unverOffentlicht gekenn
zeichnet sind: "Brazil, A Study in Economics", "Utopias of American Literature", 
"Latin America as a Field for Economic Studies" sowie die schon genannte Biblio
graphie zur lateinamerikanischen Wirtschaftsliteratur. Bemerkenswert sind auch 
zwei Schriften "in preparation": "Asiatic Migrations into Latin America with Spe
cial Regard to the Japanese Penetration" und "The Economic Ideas of Goethe's 
,Faust' ". 

W er diese Broschiire verfasst und verteilt hat, wird kaum noch zu kliiren sein. 
Sicher aber ist, dass die Initiatoren sie zu Normanos Unterstiitzung erstellt haben. 
Und als wahrscheinlich gilt, dass sie in den USA, etwa im Marz 1933, herauskam 
und nicht nur ausgewahlten Lesern zuganglich war. Anzunehmen ist we iter, dass 
Leser, die den Fall Normano mit "deutschen Augen" verfolgten, dariiber stolperten, 
dass unter den "Recent publications" ein Hinweis auf "Articles - Frankfurter Zei
tung" zu finden war, geschrieben von Normano im Jahre 1930. Fiir deutsche Be
horden, befasst mit Strafverfolgung und Auslieferung, war dies nicht mehr von 
praktischem Interesse, nicht im Friihjahr 1933. Aber einem Reporter, den es seit 
Aufdeckung des Falls etwa reizte, die jahrelangen Irrlaufe der Fahnder in einer kri
tischen RepOliage oder einem Feature nachzuzeichnen, hatte es verstarkt in den 
Fingern gejuckt. 
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Einen kompletten Jahrgang der Frankfitrter Zeitung zu durchbliittem, das gleicht 
- auf den ersten Blick - der Suche nach der Nadel im Heuschober. Falls ein Su
chender aber wusste, dass Lewin/Normano seine VerOffentlichungsliste geme mit 
Nachrufen und Rezensionen streckte, dann hatte er Grund zur Hoffnung. Einen 
Nachruf hiitte Lewin auf Karl Bticher schreiben konnen; dieser starb im November 
1930. Tatsiichlich brachte die Fran~fiJrter Zeitung eine Wtirdigung, kurz nach des
sen Todestag. Der Verfasser, namentlich genannt, hatte mit Issac Lewin einiges 
gemein; nach seinem Studium in Freiburg war er 1912 von Schulze-Gaevemitz 
promoviert worden. Aber er hieS nicht Normano oder gar Lewin, sondern AIt
schul. 14 Der Okonom und Philosoph Eugen Altschul lehrte in dieser Zeit an der 
Universitiit Frankfurt. Auch ihn so lite es - wie erwiihnt - nach Amerika treiben, als 
er 1933 die venia legendi verlor. 

Blieb also der Blick auf die Buchbesprechungen, die regelmiiSig in der wochent
lichen Literaturbeilage des Blattes erschienen: lieS sich dort ein Beitrag, unter
zeichnet mit Normano oder einem erkennbaren Pseudonym, entdecken? Tatsiich
lich findet er sich schon in der vierten Miirzbeilage. Er ist zweispaltig und kaum zu 
tibersehen, bringt aber keine Rezension sondern eine Kritik der Lesekultur in den 
USA. Genauer: er beleuchtet ein System von Buchauswahl und -vertrieb, das auch 
in Deutschland seine erste Bliitezeit hatte: der Buchklub. Von'eiter waren hierzu
lande Bertelsmann, Der Bilcherkreis und Bilchergilde Gutenberg, wiihrend in den 
USA der Book-of-the-Month Club den Markt dominierte. Das Funktionsprinzip ist 
bekannt: ein Komitee wahlt alle 30 Tage ein "Book-of-the-Month" aus, das der 
Club dann jedem der mehr alsl 00 000 Clubmitglieder zusendet - falls nicht der 
Abonnent rechtzeitig einen anderen Titel bestellt oder ganz auf eine Zusendung 
verzichtet. Vier Tite! im Jahr muss er allerdings abnehmen; die Zahl der jahrlich 
versandten Exemplare liegt also bei einer halben Million, wahrscheinlich sogar 
dartiber. Das Besondere dieses Buchklubs: ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben. 

Wie gefallt dieses System dem Artikelschreiber? Er lehnt es ab, und seine Kritik 
endet mit den Siitzen "Durch die auch monatlich versandten ,News' bleibt der Ver
leger in Kontakt mit der Kundschaft. Aber gleichzeitig wird der Buchhiindler aus
geschaltet, seinen Zwischengewinn spart der Verleger. Das Buch ist nur noch Ware. 
Das personliche Verhiiltnis zwischen Buchhiindler und Kunden verschwindet, der 
Kunde wird zu einer Nummer, er ist eine Karte in der Kartothek des Versandge
schiiftes. Dem Publikum wird aber nur Ware von bestimmten Finnen angeboten, 
die zum Konzem gehoren. Das Publikum bekommt das ,richtige' Buch, welches 
auch die andem lesen. 1. F. Nonnano" .15 Ein mit Bedacht gewiihltes und einnehmend 
behandeltes Thema: es fand das Interesse der Redaktion, sprach vielen Lesem der 
Literaturbeilage aus dem Herzen und lag abseits der Felder, die der Kommentator 
bislang in deutscher Sprache bearbeitet hatte. Sein VorstoS war mutig aber nicht 
tollkilhn: wer sollte hinter dem erst kilrzlich kreierten Namen den Wirtschaftswis
senschaftler Isaac Lewin vennuten - oder gar einen gesuchten Wechselfalscher? 
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Auslieferungsverfahren und AuBenpolitik 

Nach diesem Blick auf J. F. Normanos einzigen Artikel in deutscher Sprache kehrt 
die Handlung zuriick zum Prozess urn seine Entlarvung und Auslieferung im Friih
jahr 1933. Zur Erinnerung: in der zweiten Februarhalfte hatte ein unerwarteter 
Aufwind eingesetzt und Normano geholfen, sich aus seiner Resignation zu befrei
en. Der letzte Prozesstag wurde mit Spannung erwartet und endete mit einem iiber
raschenden Riickschlag fUr Normano. Tippelskirch berichtete dem Amt unverziig
lich, vielleicht etwas vorschnell: das seit dem 6. Januar schwebende Verfahren ha
be am 4. Marz schlieBlich doch ein befriedigendes Ende gefunden. Der Commissi
oner hatte in seinem Beschluss die ldentitat des Joao Frederico Normano mit Isaac 
Lewin festgestellt, das Vorliegen ausreichenden Verdachts im Sinne der deutschen 
Beschuldigung bestatigt und Lewin selbst dem zustandigen U.S. Marshal zur for
mellen Auslieferung an die deutsche Justiz iiberantwortet. 

Hit/ers Machtergreifung als Normanos Chance 

Zwar hatte Lewin daraufhin beantragt, dass vor der endgilltigen Auslieferung noch 
das AuBenministerium den Fall prilfen moge. Tippelskirch gab diesem letzten Ver
teidigungsakt jedoch wenig Chancen. Seine Einschatzung, dass der Fall nun abge
schlossen sei, begrilndete er auch damit, dass Lewin offenbar nicht bei allen Wirt
schaftsprofessoren in Harvard Unterstiitzung fand. Der Konsul hatte einige Tage 
zuvor mit Schumpeter und Taussig gesprochen, die sich eindeutig von den Sympa
thien distanzierten, die einige Kollegen, insbesondere Haring, fUr Lewin zeigten. 
Dessen Behauptung, er werde jederzeit nach Harvard zuriickkehren konnen, be
zeichnete Taussig als "eine kolossale Unverschamtheit" - so Tippelskirch.! 

Beide hatten sich geweigert, den offenen Brief zur Unterstiitzung Normanos zu 
unterzeichnen. Offiziell hatte die Harvard University Gazette yom 25. Februar ge
meldet, dass Normano von seiner Stellung als lecturer zuruckgetreten sei. Die Uni
versitat habe dies mit Wirkung zum Semesterende angenommen. Weniger klar war, 
ob Normano noch seine Stelle im Bureau for Economic Research in Latin America 
besaB. Tn der Hispanic American Historical Review war Anfang Februar zu lesen, 
dass dieses lnstitut, in voller Funktion seit dem Hochschuljahr 1931132, vor kurzem 
ein Programm vorgelegt hatte. Darin war Normano zweimal genannt: mit einem 
Buch "Brazil. A Study in Economics" und der Literaturlibersicht "Economic Lite
rature on Latin America: A Bibliography". Beide Titel seien "ready for press".2 

Am Tag nach der Entscheidung des Commissioners wurde im Deutschen Reich 
gewahlt. Bis dato hatte es zwischen der politischen Entwicklung in Deutschland 
und dem Auslieferungsverfahren allenfalls einen schwachen Zusammenhang gege-
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ben. Nach der Reichstagswahl am 5. Marz galt das Gegenteil. Ein Paradoxon der 
Geschichte: angesichts seiner unmittelbaren Bedrohung kam dem Juden Isaac Le
win die Machtergreifung des Judenhassers Adolf Hitler gelegen. Die ihm verblie
benen rechtlichen Moglichkeiten, unter Normalbedingungen minimal, erweiterten 
sich nach dem 5. Marz betrachtlich. Darauf zu setzen, war nicht illusionar; denn ein 
politi scher Klimawechsel, der dieses Potenzial in Aktion brachte, lag in der Luft. 
WUrden jUdische Kreise in den USA, wtirde die Regierung die "Durchflihrung der 
Rassenpunkte des Nationalsozialistischen Programms" widerspruchslos hinneh
men? Und war der Fall Normano/Lewin nicht eines von vielen Beispielen, an dem 
ein allgemeiner Protest gegen den nationalsozialistischen Rassismus festgemacht 
werden konnte? Isaac Lewin tat in dieser Konstellation einen entscheidenden 
Schachzug: er bekannte sich erstmals offen zu seinem "jewish origin". 

Die Proteste gegen den Antisemitismus der Hitler-Regierung beginnen schon 
kurz nach der Wahl, und sie werden zur ersten groBen Aufgabe flir Goebbels' just 
gegrUndetes Propagandaministerium. Deutschland in der Welt als Zielscheibe der 
"Auslandshetze": dieses Bild zeichnen die deutschen Medien ab der dritten Marz
woche. Aus ihrer Sicht ist die auslandische Berichterstattung Uber das erwachende 
Deutschland IUckenhaft, falsch und vielfach eine systematische Hetze. Getragen 
werde die Kampagne von jUdischen Kreisen, vor allem in den USA und England. 
Eine amtliche Erklarung, von der deutschen Presse verbreitet, verweist "aile solche 
GerUchte in das Reich der Fabel",3 bleibt aber wirkungslos. 

Kurz nach der Glorifizierung des "Tags von Potsdam" greift die NS-Propaganda 
das Thema "Greuelhetze" auf und geht in die auBenpolitische Offensive. Die bilr
gerliche Presse halt sich anfangs noch zurUck und betont, dass die mit Gegendar
stellungen geflihrte Abwehr bereits Wirkungen zeige. Aus Sicht der Vossischen 
Zeilung "ist in dem groBten Teil der auslandischen Presse eine gewisse Beruhigung 
eingetreten", und die "ernsthafte Auslandspresse" habe sich an der Verbreitung von 
Unwahrhaftigkeiten ohnehin nicht beteiligt. Zwar gebe zu denken, dass "sich die 
Agitation gegen Deutschland keineswegs auf sozialistische und jildische Kreise des 
Auslands beschrankt", aber: "soweit die internationale Propaganda gegen Deutsch
land sich auf otlenbar erfundene Greuelmarchen und boswillige Ubertreibungen 
stUtzt, wird sie an ihrer eigenen Unwahrhaftigkeit zugrunde gehen.,,4 Zwei Tage 
spater, am 27. Marz, schreibt das Blatt: "Massenaktion angekUndigt - Goebbels bei 
Hitler", stellt diesem Artikel aber relativierend einen zweiten zur Seite: "Der Ab
wehr-Feldzug hat gewirkt. Beginnende Beruhigung im Ausland." 1m Text heiBt es: 
"Die Ankilndigung der Massenaktion [ ... ] erfolgt in einem Augenblick, wo die von 
amtlicher und ftihrender privater Seite energisch in Angriff genommene Abwehr 
der auslandischen Hetzkampagne ihre Erfolge zu zeitigen beginnt."s 

Die "Massenaktion" aber ist beschlossen; denn Goebbels hat am 26. Marz in 
sein Tagebuch notiert: "In der Nacht fahre ich nach MUnchen und von dort nach 
Berchtesgaden, wohin der FUhrer mich gerufen hat. Er hat sich oben in der Ein-
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samkeit der Berge die ganze Situation reiflich Uberlegt und ist nun zum EntschluB 
gekommen. Wir werden gegen die Auslandshetze nur ankommen, wenn wir ihre 
Urheber oder wenigstens NutznieBer, namlich die in Deutschland lebenden Juden, 
die bisher unbehelligt blieben, zu packen bekommen. W ir mUssen also zu einem 
groB angelegten Boykott aller jUdischen Geschafie in Deutschland schreiten. Viel
leicht werden sich dann die auslandischen Juden eines Besseren besinnen, wenn es 
ihren Rassegenossen in Deutschland an den Kragen geht. Pg. Streicher wird zum 
Leiter der Aktion ernannt.,,6 

Der Volkische Beobachter macht die Aktion tags darauf zum Top-Thema; ge
plant ist ein "Gegenschlag gegen die jUdische Greuel-Propaganda." Diesen Schlag 
soll die Partei flihren, nicht die Regierung. Wie auf dem Obersalzberg beschlosen 
"wird nunmehr die nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei den Abwehr
kampf gegen die internationale jUdische Greuel- und Boykotthetze gegen Deutsch
land in scharfster Form aufnehmen.,,7 Anzeichen flir eine Beruhigung in der Aus
landspresse kann das Parteiorgan nicht erkennen; vielmehr sieht es auf amerikani
scher Seite den "jUdischen Weltkampf gegen Deutschland" entfacht. FUr diese 
Schlagzeile am 28. Marz gibt es einen unmittelbaren Anlass: die Massendemonst
ration am Vortag in Manhattan, zu der sich mehr als 50000 Menschen im und am 
Madison Square Garden versammelt haben, eine "groBe Judenkundgebung".8 

AuBenminister von Neurath hat vergeblich versucht, diesen Protest auf diploma
tischem Wege abzuwenden.9 Stattdessen bildet sich nun der deutsche Yolkswille in 
"geordneter" Form; es ergehen "Anordnungen fur die Organisation einer gewalti
gen Volksbewegung zur Bildung von Boykott-Komitees gegen die jUdischen Ge
schafie in Deutschland." Und "das Yolk" will noch mehr, es geht aus der Abwehr 
in die Offensive: "Gleichzeitig 5011 in einer ungeheuren Propagandawelle der For
derung nach sofortiger Einflihrung des numuerus clausus flir die Beteiligung des 
Judentums an bestimmten akademischen Berufen und Offentlichen Einrichtungen 
Ausdruck gegeben werden."l0 Am 31. April erkennt der VOIkische Beobachter ers
te Erfolge, die amerikanische Presse schlage insgesamt ruhigere Tone an, aber die 
jiidische Hetze gehe weiter. Die AntwOlt gibt "das deutsche Yolk" am Sonnabend, 
dem 1. April: "Ganz Deutschland boykottiert die Juden. PlanmaBige und wir
kungsvolle Durchflihrung des Abwehrkampfes im gesamten Reich. Die Disziplin 
des erwachten deutschen Yolkes straft die Greuelhetze Liigen. Ein SS-Mann von 
einem Juden hinterrUcks erschossen." 

"Die jiidische Weltmacht weicht zUliick", ist aber noch nicht in die Schranken 
gewiesen. Die Partei hat beschlossen: der Boykott wird am Sonnabend mit "voller 
Wucht und eiserner Disziplin" durchgeflihrt und dann flir zwei Tage ausgesetzt. 
"Falls bis dahin die Greuelhetze im Ausland absolut eingestellt ist, erldart sich die 
N.SD.A.P. bereit, den nonnalen Zustand wiederherzustellen.,,11 Diese Bedingung 
sieht Streicher am 3. April erflillt, schlieBt aber nicht aus, dass das Zentralkomitee 
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- falls erforderlich - die ortlichen Aktionskomitees anweisen wird, den Boykott 
wieder aufzunehmen. 

Was hatte sich in diesen Wochen in den USA ereignet? Was waren die AnstOBe 
flir die Protestbewegung, was brandmarkte und forderte sie, und wer setzte die Zei
chen? Wichtigste Tragerorganisation in der Anfangsphase war der American Je
wish Congress, geleitet von dem Prasidenten Bernard S. Deutsch und dem Eh
renprasidentenen Stephen S. Wise. Beide luden zu einem Treffen jiidischer Grup
pen am 19. Marz ein und fanden dort breite Zustimmung fUr ihren Vorschlag, am 
27. Marz eine Protestversammlung im Madison Square Garden zu veranstalten. 12 

Den Beschluss iibermittelten sie umgehend dem stellvertretenden AuBenminister 
William Phillips, und sie drangten ihn in diesem Gesprach, bei der deutschen Re
gierung wegen der Bedrohung von Juden vorstellig zu werden. Namentlich nannten 
sie Theodor Wolff, Georg Bernhard, Max Reinhardt und Alfred Kerr.1J Das State 
Department sagte ZU, von der Botschaft in Berlin einen Lagebericht einzuholen. 

Am 20. Marz kamen auch die ftihrenden Vertreter der anderen GroBorganisatio
nen zusammen: American lewish Committee und B'nai B'rith. Ergebnis des Tref
fens war eine Erklarung, die noch am selben Tage dem Prasidenten Roosevelt zu
geleitet wurde. Die Leiter der beiden Organisationen, Cyrus Adler und Alfred M. 
Cohen, legten dem Prasidenten nahe, angemessene diplomatische Zeichen in Berlin 
zu setzen und wirksame Schritte zur UnterstUtzung der luden in Deutschland zu 
unternehmen. Bemerkenswert ist ein Zusatz dieser Erklarung: "Such efforts must at 
the same time be intelligent and reasonable. Prej udice [( antisemitische) Vorurteile] 
must not be fought merely with appeals to passion and resentment, however justi
fied passion and resentment may be.'d4 

Die drei Organisationen zogen nicht am selben Strang. Einig waren sie sich im 
Ziel, uneinig in den Mitteln. Der American Jewish Congress hielt die Ereignisse in 
Deutschland nicht fUr ein kurzes antisemitisches Aufschaumen im Rausch der 
Machtergreifung. Er sah darin vielmehr den Beginn einer systemimmanenten Ver
folgung und Verdrangung der deutschen Juden. Die amerikanische Regierung be
trachtete er in dieser Frage als unzureichend informiert; er setzte nicht auf diploma
tische Zwischentone, mit abwartender Beobachtung, sondern auf umgehende und 
ausdriickliche Missbilligung der Vorgange. Urn dies zu erreichen, miissten die jii
dischen Organisationen gezielt Druck ausiiben, nicht zuletzt auf das State Depart
ment, und sie dUrften auch Mittel wie Massendemonstrationen und Kettenbriefe 
nicht scheuen. 

Mit Blick auf die betroffenen deutschen luden war diese Einschatzung nicht 
selbstverstandlich; denn es gab nachdriickliche Mahnungen aus Deutschland, dass 
Proteste der StraBe die gegenwartige Drangsal nur steigern und die Zukunft der Ju
den in Deutschland noch unsicherer machen wiirden. So bat Ernst Wallach, Vize
prasident des Centralverbandes deutscher StaatsbUrger jUdischen Glaubens und zu 
dieser Zeit in den USA, die Veranstaltung im Madison Square Garden abzusagen 
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oder zumindest in den Reden "sich jeder Aufreizung des GefLihls der ZuhOrer ge
gen Deutschland" zu enthalten.,,15 Diese Linie verfolgte offenbar auch das State 
Department. Kurz vor der Massenversammlung sandte AuBenminister Hull ein Te
legramm an Wise, Deutsch und Adler, und informierte sie, dass die Botschaft in 
Berlin den erwtinschten Bericht tiber die Lage der Juden zugesandt habe. Die Ant
wort klang beruhigend: zwar seien Juden korperlich stark misshandelt worden, 
doch dtirfe man diese Phase als nahezu abgeschlossen betrachten. Hitler habe die 
Gefolgsleute seiner Partei zu Recht und Ordnung aufgerufen, und: "The feeling has 
been widespread in Gennany, that following so far-reaching a political readjust
ment [sic] as has recently taken place, some time must elapse before a state of equi
librium could be reestablished. [ ... ] Meanwhile I shall continue to watch the situa
tion closely with a sympathetic interest [mitfUhlendem Interesse] and with a desire 
to be helpful in whatever way possible.,,16 

Zur Veranstaltung im Madison Square Garden kamen dennoch mehr als 50000 
Menschen. Die Halle war ebenso UberfUllt wie einige StraBen in den umliegenden 
Blocks; die Polizei drangte die Menge zurUck. Als Redner traten Wise und andere 
Mitglieder des American Jewish Congress auf, aber auch Kirchen- und Gewerk
schaftsvertreter; sie hatten sich dem Versammlungsaufruf angeschlossen. In weite
ren GroBstadten der USA gab es ebenfalls Proteste. In Baltimore forderte der ge
nannte Senator William H. King, die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland 
abzubrechen, falls die Judenverfolgung anhielte. In Boston kamen 5000 Juden zu 
einer Versammlung, auf der eine Massendemonstration in der folgenden Woche 
angektindigt wurde. 17 Am 30. Marz gab es in derselben Stadt ein protest meeting 
im Massachusetts Institute of Technology. Weitere Veranstaltungen an Hochschu
len folgten in der ersten AprilhaIfte - mit auffallend geringer Beteiligung der Pro
fessorenschaft. 18 Isaac Lewin wird diese Ereignisse aufmerksam verfolgt haben, 
wenn auch nicht in Anwesenheit. Er saB weiterhin in Untersuchungshaft, festgehal
ten im East Cambridge Jail. 

Das American Jewish Committee und B'nai B'rith hielten sich von den Massen
auflaufen fern und begrUndeten dies mit einer gemeinsamen Erklarung, verfasst 
von Adler und Cohen. Darin betonten sie, dass der Antisemitisl11us weiterhin eine 
reale Gefahr flir die deutschen Juden darstelle, dass Mittel wie Boykott, Massen
versal11l11lungen und DemontrationszUge ihnen aber nicht helfen wilrden - il11 Ge
genteil. Entschieden wandten sich Adler und Cohen gegen einen Protestmarsch, zu 
dem der American Jewish Congress flir den 10. Mai aufgerufen hatte - dem Tag 
der angektindigten Bticherverbrennungen il11 Reich. Dieser werde, wie gleichartige 
Veranstaltungen, nur als Ventiloffnung flir den Ausbruch von Emotionen wirken. 
Die wirklich konstruktive Hilfe fUr die Verfolgten werde dadurch nur beeintrach
tigt; zudem konnten die Verfolger die lauten, emotionalen Proteste leicht fUr eigene 
Propaganda nutzen. 19 
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1m Zeichen der Boykottvorbereitungen in Deutschland sprachen Wise und 
Deutsch noch einmal mit Phillips. Die New York Times liberschrieb ihren Bericht 
darliber mit: "Washington Urged to Block Boycott. - Decision Is not Reached".20 
Flir Phillips war dies ein bewegter Tag. Wise und Deutsch erschienen noch ein 
zweites Mal, und wiederum wurden keine Gesprachsergebnisse an die Presse gege
ben. Die New York Times mutmaBte, dass die amerikanische Regierung Einfluss 
nehme - "quietly and in neighborly fashion" - um den Boykott am I. April noch 
abzuwenden. Cordell Hull hatte die Haltung seiner Regierung auf die oben zitierte 
Formel gebracht: man verfolge das Bedrangnis der deutschen Juden mit mitfLihlen
dem Interesse und dem Wunsch, in jeder moglichen Art hilfreich zu sein. Ein of
fentlicher, politischer Druck auf die Hitlerregierung erschien unangemessen; mehr 
Erfolg versprachen informell libermittelte Botschaften mit allerdings deutlichem 
In halt. Eine aktuelle Gelegenheit dafLir bot ein weiteres Treffen, das Phillips an 
diesem 30. Marz hatte: er verabschiedete den deutschen Botschafter Friedrich von 
Prittwitz und Gam·on. Begleitet wurde dieser vom Botschaftsrat Leitner, der zwi
schenzeitlich die Amtsgeschafte fLihren sollte. Phillips konnte diese offizielle Vor
stellung des Botschaftsvelireters genutzt haben, ihm informell die Meinung seiner 
Regierung zum Boykott mitzugeben, zur Obermittlung an das Auswartige Amt. 21 
Der aus seinem Amt scheidende Botschafter konnte diese Aufgabe nicht liberneh
men. Er war am 16. Marz zurlickgetreten, als Ausdruck seiner Distanz zur Hitler
Regierung.22 

Auf derselben diplomatischen Linie folgte drei Tage spater ein Tefefongesprach 
Hulls mit dem US-Botschaftsrat und Geschaftstrager Gordon am Brandenburger 
Tor. Das State Department lieB verlauten, dass der AuBenminister damit seine Zu
sage erflille, die weitere Entwicklung antsemitischer Kampagnen aufl11erksal11 zu 
beobachten. Gesprachsergebnisse wurden offiziell nicht l11itgeteilt; nur die New 
York Times glaubte erfahren zu haben, "that the situation was not unduly alarming 
and there appeared to be no serious sign of trouble, while the boycott of the Jews 
had passed off relatively quickly." Das State Department halte dementsprechend 
unter gegenwartigen Ul11standen an seiner Politik des Schweigens fest. 

Die Skizze dieser Geschehnisse in den ersten vier W ochen lasst erkennen, dass 
die deutsch-amerikanischen Beziehungen schon kurz nach dem 5. Marz im Zeichen 
gegenseitiger Anschuldigung standen: Antisemitisl11us versus Greuelhetze. Aller
dings war dies primar ein Kampf zwischen Parteipropaganda einerseits und Kam
pagne des American Jewish Congress andererseits. Auf der Regierungsebene stand 
eher die Reaktion, nicht die Aktion im Vordergrund. Dies gilt vor allel11 fLir die 
amerikanische Seite; die Roosevelt-Regierung wollte keine schnelle, durchgreifen
de Entscheidung. Sie setzte einerseits auf das Eigeninteresse der Hitler-Regierung 
an law and order, und sie wollte nicht schon in ihren ersten Monaten in den Ruf 
geraten, sich einer gesellschaftlichen Gruppe gegenliber allzu willfahrig zu verhal
ten. Die Hitler-Regierung wollte del11onstrieren, dass sie sich auf Dauer einrichten 
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und nicht als UbergangslOsung dienen wollte. Daftir musste sie inn en- wie auBen
politisch Starke zeigen, ihre Massenbasis als Machtpotential verfUgbar erhalten, 
gleichzeitig sich aber das Gewaltmonopol durch "Wiederherstellung" von Recht 
und Ordnung sichern. In diesem Sinne strebte auch sie den schnellen Ubergang zu 
"normalen Verhaltnissen" an, auf den die US-Regierung mit ihrer Politik des 
Schweigens setzte. Und die auswartigen Dienste? Sie waren auf beiden Seiten an 
Kontinuitat, an stabilen Beziehungen interessiert, schon um ihr eigenes Terrain vor 
dem Eindringen lautstarker Akteure ohne professionelle Zustandigkeit zu schUtzen. 

Was bedeutete all dies fUr den inhaftierten J. F. Normano, dem - als Jude einge
stuft - die Auslieferung an Nazi-Deutschland bevorstand? War dieser Einzelfall ein 
Sonderfall? Aus Sicht der amerikanischen Regierung allemal, denn anders als Max 
Reinhardt oder Alfred Kerr war er nicht ein Opfer von Unterdriickung, sondern seit 
1929 verdachtig, wirtschaftskriminelle Handlungen begangen zu haben. Die ameri
kanische Justiz harte diese VorwUrfe geprUft und fUr ausreichend befunden. Es 
blieb allein die Besorgnis, dass er nach dem 5. Marz 1933 in Deutschland kein fai
res Verfahren mehr erwarten konnte. Aber wie lieBen sich diese Bedenken auf Fak
ten zu grUnden, und wie konnten sie der deutschen Seite vermittelt werden? Die 
Auslieferung Lewins zu verweigern war fUr das State Department in dieser Situati
on aile andere als opportun. Sie ware Wasser auf die Mlihlen der NS-Propaganda: 
wo bitte werde denn die Unabhangigkeit der Dritten Gewalt beschnitten, im Deut
schen Reich oder in den Vereinigten Staaten von Amerika? 

I PA AA, R42701 (1703.1933). 
2 The IIispanic American IIistorical Review 13 (1933) L S. 120 f. 
3 Vossische 7eitung 14.03.1933, Nr. 123. 
4 Vossische Zeitung 25.03.1933,Nr. 144. 
5 Vossische Zeitung 27.03.1933, Nr. 146. 
6 Ralf C; Reuth (Hg.): Joseph C;oehhc1s Tagehiieher 1924-1945, Bd. 2: 1930-1934, Munchen 

1992. S. 786. 
7 VOlkisehcr Bcobaehter 28.03.1933. Nr. 87. 
8 VOlkischer Beobaehter 29.03.1933, Nr. 88. 
9 Vgl. Eckart Conze et al.: Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten 

Reieh und in der Bundesrepublik, MOnchen 2010, S. 27. 
10 VOlkischer Beohachter 28.03.1933, Nr. 87. 
11 V Olkischer Beobachter 02.04.1933, Nr. 92/93 (4 Zitate). 
12 Vgl. Stephen H. Norwood: The Third Reich in the Ivory Tower, New York 2009, dort: "An-

ti-Nazi Protest in the United States During the Early Months of the Third Reich". S. 12-29. 
13 Vgl. The New York Times 22.03.1933. 
14 The New York Times 21.03.1933. 
15 Frankfurter Zeitung 28.03.1933, NT. 235. 
16 The Washington Post 27.03.1933. Vgl. Cyrus Adler and Aaron Margalith: With Firmness in 

the Right. American Diplomatic Action Affecting Jews 1840-1945, New York 1977, 
S. 365 r. Dort sind - anders als im Artikel der Washington Post - Adler und Cohen als Tele
grammempfanger genannt. 

17 Vgl. Boston Daily Glohe 27.03.1933. 
18 Ygl. dazu S. Norwood, S. 16 f. 
19 Vgl. The New York Times 28.04.1933. 
20 rheNewYorkTimes31.03.1933. 
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21 Vgl. ebd. 
22 Vgl. E. Conze et aI., S. 37. 
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Non Habeas Corpus Meum: Erste Wende im Prozess 

Wie ist der Stand im Verfahren LewinlNormano zu 8eginn des April 19337 Als 
Lewin am 4. Marz auf weitere Schritte gegen die Beschlussfassung des Commissi
oners verzichtet, da ist dies nicht Selbstaufgabe sondern der Einstieg in ein kilhnes 
Manover. Man glaubt, er streiche die Segel, tatsachlich richtet er sich auf eine kraf
tige Brise ein. Denn zwei Restchancen zur Wende, bislang kaum nutzbar, kannen 
ihm nach dem 5. Marz zum Durchbruch verhelfen. Zum einen hofft er auf den 
Schutz des Habeas Corpus Act, mit anderen Worten: auf ein fUr ihn positiv veri au
fendes Haftprlifungsverfahren. Die Gefahr, daB er als Jude in einem zunehmend 
rassistischen deutschen Staat keinen fairen Prozess erhalten wilrde, kannte ein ame
rikanisches Gericht zu dem Urteil bewegen, dass in diesem Faile der Ausliefe
rungsvertrag keinen Haftgrund vorgebe, Normano also freizulassen sei. Die zweite 
Chance sieht Lewin darin, dass seine Anwalte das Verfahren systematisch verzo
gern und die Oberschreitung der gesetzlichen Auslieferungsfrist erreichen. Diese 
Doppelstrategie verspricht Aussicht auf Erfolg, verlangt aber nach einer Verstar
kung des Rechtsbeistandes. 

Folglich erhOht Lewin die Zahl seiner Anwalte auf vier; der bekannteste unter 
ihnen ist William G. Thompson. Er hat frlih die Harvard Law School absolviert, 
dort auch gelehrt. Mit seinen 69 Jahren ist er ein verdienter Senior, mit Vorstands
erfahrung im renommierten Bostoner Anwaltverein. Von 1924 bis 1927 hat er Fer
dinando Sacco und Bartolomeo Vanzetti verteidigt, in einem der bewegendsten 
Mordprozesse des Jahrzehnts. Dies hat ihn bekannt und umstritten gemacht, hat 
ihm Beifall auf der einen, Stirnrunzeln bis Hass auf der anderen Seite eingetragen. 
Zum AuBenseiter ist er damit nicht geworden; als Mitglied des Klubs Phi Beta 
Kappa ist er mit der Bostoner Prominenz gut vemetzt. 1 

Seit dem 4. Marz liegt die Sache LewinlNormano in den Handen des State De
partment; die Auslieferung muss bis zum 7. Mai erfolgt sein, andernfalls ist der Be
schuldigte freizulassen. Er hat, wenig beachtet, noch am letzten Verhandlungstag in 
Boston darum gebeten, dass vor einer endgilltigen Auslieferung das AuBenministe
rium den Fall prtifen mage. Tippelskirch hat dies fur belanglos gehalten; denn er 
hat den politischen Ablauf - oben skizziert - nicht vorhersehen und nicht ahnen 
konnen, dass Normanos Bitte dem State Department durchaus gelegen kommen 
wtirde. Phillips akzeptiert, am II. Marz, das Ersuchen und gewahrt Normanos An
walten zwei Wochen, um schriftlich ihre Sicht darzustellen. Sie prasentieren ihre 
Eingabe erst am 28. Marz, einen Tag nach der Protestversammlung im Madison 
Square Garden. Die Kernaussage lautet, dass es zentralen amerikanischen Rechts
prinzipien widersprechen wilrde, einen Juden in der gegenwartigen Lage an die 
deutsche lustiz auszuliefem. 

1m April bringt das PreuBische lustizministerium ein unerwartetes Licht in ein 
frtiheres Verfahren: die Scheidungssache Lewin gegen Lewin. Das Urteil ist am 23. 
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Dezember 1930 in Berlin verkilndet worden: ,,In der Ehesache der Frau Berta (Ber
the) Lewin, geborene Spivakowski in Paris, 50 rue Claude Terrasse, Klagerin [ ... ] 
gegen ihren Ehemann, den Bankier Isaac Lewin [ ... ], jetzt unbekannten Aufent
halts, hat die 27. Zivilkammer des Landgerichts III in Berlin [ ... ] fUr Recht erkannt: 
Die Ehe der Parteien wird geschieden. Der Beklagte tragt die Schuld an der Schei
dung." Unter "Tatbestand" wird sod ann ausgeftihrt: "Die Parteien haben sich am 
25. Juni 1920 zu Charkow miteinander verheiratet, leben aber seit Anfang 1929 
voneinander getrennt. [ ... ] Der letzte eheliche Verkehr hat im Sommer 1928 stattge
funden. Beide Parteien besitzen die Staatsangehorigkeit der Republik Nicaragua. 
Die Klagerin hat [ ... ] folgendes vorgetragen: der Beklagte habe sie offenkundig 
verlassen; er habe, nachdem seine Wechselfalschungen bei den Strafbehorden an
gezeigt worden seien, die Klagerin zurilckgelassen, ohne sich um ihren Unterhalt 
zu kilmmern; er sei auf seiner Flucht nach dem Auslande von einer Dame begleitet 
worden, mit der er schon langere Zeit Beziehungen unterhalten habe.,,2 

Weiter heiBt es im Urteil, dass die Beweisaufnahme sich auf die Aussage zweier 
Zeugen stiltze, und dass flir die Entscheidung auch die Voraussetzungen nach dem 
Zivilrecht von Nicaragua gegeben seien; das Verhalten des Ehemannes milsse als 
eine "schwere Beleidigung" im Sinne des nicaraguanischen Gesetzes angesehen 
werden. Das Justizministerium sendet dem Auswartigen Amt eine Kopie des Ur
teils, nicht ohne im Begleitschreiben Zweifel an Verfahren und Entscheid zu au
Bern. Wie man heute wisse, hatten Klagerin und Beklagter sich ein zweites Mal ge
heiratet, und dies schon im Marz 1931 - zehn Tage nach Rechtskrafterlangung des 
Urteils.J Es sei "anzunehmen, daB die Scheidung lediglich zu dem Zwecke durch
geftihrt ist, der Ehefrau gleichfalls den falschen Namen des Angeschuldigten 
,Normano' zu verschaffen.,,4 Man werde prilfen, ob etwa eine strafbare Begilnsti
gung Lewins vorliege. 

Ob strafbar oder nicht - das Gericht hat geirrt und damit Lewin unvertretbar be
giinstigt. Das Rechtsempfinden ist verletzt. Aber die Waage der Justitia scheint 
wieder in Balance zu kommen; denn am I. Mai unterzeichnet der Secretary of State 
in Washington den Auslieferungsbefehl, auszufUhren yom zustandigen U.S. Mar
shal in Boston. Vier Tage spater hat Hull ein Treffen mit dem deutschen Botschaf
ter. Diese Aufgabe nimmt seit kurzem Hans Luther wahr, parteilos und frilher Stre
semann nahestehend. Sein vorheriges Amt als Reichsbankprasident hat nach dem 
Willen der Nationalsozialisten Hjalmar Schacht ilbernommen. Das Gesprach im 
State Depm1ment dreht sich allgemein um die Lage der Juden in Deutschland und 
um den zunehmenden Druck auf die US-Regierung, in dieser Frage tatig zu wer
den. 1m unmittelbar anschlieBenden Treffen informiert Under Secretary of State 
Phillips den Botschafter, dass Lewin in der nachsten Woche aufs Schiff gebracht 
werden kanne, in diesem Faile aber politische Schwierigkeiten zu erwarten seien, 
da in amerikanisch-jildischen Kreisen gegen die Auslieferung agitiert werde. Wolle 
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die deutsche Regierung eventuell erwagen, den Auslieferungsantrag zuriickzuzie
hen? 

Luther informiert den Reichsminister so fort, gibt zu bedenken, dass die Lage der 
US-Regierung schwierig sei, da prominente Juden ftihrende StaatssteUungen ein
nahmen. SoUte man die deutsch-amerikanischen Beziehungen derart mit einem Fall 
belasten, bei dem weder die Person noch die Straftat eine entsprechende Bedeutung 
besitzen? Das Beharren der deutschen Seite auf Auslieferung sei selbstverstandlich, 
allerdings konne man bei passender Gelegenheit eine miindliche Erklarung zur 
fortwahrenden Objektivitat der deutschen Rechtsprechung geben und damit der 
amerikanischen Regierung entgegenkommen. Die erwartete Anweisung bekommt 
Luther eine Woche spater: der Antrag werde nicht zuriickgezogen, und Lewin wer
de in dem Gerichtsverfahren selbstverstandlich nach MaBgabe der gesetzlichen Be
stimmungen behandelt, unabhangig von seiner Rassenzugehorigkeit. Von dieser 
deutschen Entscheidung, abgestimmt zwischen Justiz- und AuBenministerium, er
tahrt die amerikanische Seite erst, als Phillips den Botschafter am 27. Mai aus
driicklich darauf anspricht. Bei zwischenzeitlichen Besuchen Luthers im AuBenmi
nisterium ist das Thema nicht zur Sprache gekommen. Lewin ist weiterhin in Haft. 

Vier Tage spater erhalt Luther yom State Department den Auslieferungsbefehl, 
mit Unterschrift yom 1. Mai. Eine ausftihrliche Begleitnote erlautert die fOltbeste
henden Bedenken; der deutsche Botschafter wird nachdriicklich gebeten, seiner 
Regierung die Erwartung der amerikanischen Regierung auf ein faires Gerichtsver
fahren im Sinne des Auslieferungsvertrages nahezubringen. Luther weist daraufhin 
von Tippelskirch an, die Auslieferung zu veranlassen. Bewusst lasst er die Begleit
note unbeantwortet; auch bestatigt er nicht deren Eingang. Tippelskirch iibergibt 
den Auslieferungsbefehl am 2. Juni dem U.S. Marshal in Boston; er moge Lewin 
an Bord des L1oyd-Dampfers Columbus bringen, der tags darauf von Brooklyn 
nach Bremen abgehen werde. Der Marshal nimmt den Befehl entgegen, lehnt es 
aber ab ihn auszuftihren; rechtlich sei er dazu nicht mehr in der Lage. Zeitgerecht 
haben Lewins AnwaIte am 31. Mai ihre Trumpfkarte gezogen und den Antrag auf 
Habeas Corpus gestellt. 

Der amerikanischen Regierung, weiterhin unter innenpolitischem Druck, kam 
diese Entwicklung nicht ungelegen. Auf der diplomatischen Ebene konnte sie nun 
auf die Unabhangigkeit der Justiz verweisen. Allerdings drohte ihr die Gefahr einer 
Zwickmiihle. Sie musste damit rechnen, dass das Gericht auf Haftentlassung nach 
Habeas Corpus entschied, weil Lewin in Deutschland kein fairer Prozess gemacht 
wiirde. Danach stiinde, wie in jedem Auslieferungsfalle, das letzte Wort dem State 
Department zu. Dieses hatte sich zum Grundsatz gemacht, immer dann nicht zu in
tervenieren, wenn das Gerichtsurteil nach dem Habeas Corpus Act getroffen wurde. 

1m vorliegenden Faile hieB dies: einerseits wiirde das State Department hinneh
men, dass das Gericht auf Haftentlassung entschied und damit die RechtmaBigkeit 
deutscher Gerichtsverfahren in Frage stellte, andererseits aber wiirde es an dem 
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Auslieferungsvertrag festhalten wollen. Die deutsche Regierung wilrde dies mit Si
cherheit als widersprilchlich kritisieren und der amerikanischen Seite Vertrags
bruch vorwerfen. Entschiede sich aber das State Department flir die Auslieferung, 
so ware die Regierung einem verstarkten innenpolitischen Druck ausgesetzt. Dies 
war die Zwickmilhle im Faile einer Haftentlassung nach Habeas Corpus. Ideal ein
fach - aus Sicht des State Department - war dagegen der Alternativfall, in dem das 
Gericht sein Urteil nicht nach Habeas Corpus traf sondern mit der Nichteinhaltung 
der Verfahrensfrist von zwei Monaten begrilndete. 

Der innenpolitische Druck: er ware noch wirksamer gewesen, wenn es nicht die 
strategischen Differenzen zwischen jildischen Organisationen gegeben hatte. Als 
Reaktion riefen jildische Geistliche offen dazu auf, den Kampf gegen die ludenver
folgung in Deutschland mit vereinten Kraften zu ftihren. 5 Der American lewish 
Congress setzte weiterhin auf Offentlichen Protest und fand damit am 10. Mai -
dem Tag der Bilcherverbrennungen in Deutschland - massenhaften Zuspruch. Zur 
Protestveranstaltung in New York kamen 100 000 Teilnehmer. Sie dauerte sechs 
Stunden; die lange Rednerliste schloss einen General, einen frilheren Au13enminis
ter und Kirchenvertreter ein. Am selben Tage gingen in Chicago 50000 und in Phi
ladelphia 20 000 Juden auf die Stra13e.G 

Eine auffallig regierungsnahe Position nahm in Fragen des Protests der Orden 
B'nai B'rith ein. Dies erwies sich auch auf der ordentlichen Versammlung seines 
District One (Neuengland-Staaten und Kanada) im Mai 1933. Die Teilnehmer ver
dammten einerseits die Antisemitismus-Politik der Hitler-Regierung in aller Schar
fe ("without parallel in modern history") und dankten andererseits dem Prasidenten 
und dem State Department ausdrilcklich "for their ,sympathetic interest' in the 
plight of German Jews". Sie erklarten ihr vollstes Vertrauen, dass auch die Roose
velt-Regierung der traditionellen US-amerikanischen Politik folgen werde, den Op
fern von Unterdrilckung beizustehen, "whoever and wherever they may be.,,7 Be
zogen sie darin auch den Fall des 1. F. Normano ein, der - als Isaac Lewin - dem 
Orden einmal angehort hatte und ihm vielleicht immer noch nahestand? Dass auch 
ilber ihn am Rande der Konferenz gesprochen wurde, ist angesichts der Publizitat 
seines Falls wahrscheinlich. 

Die hochste Aufmerksamkeit erhalt der "Nonnano Case" naturgema13 in Boston, 
der Boston Daily Globe schreibt von Januar bis Marz 1933 fast wochentlich ilber 
den Fall. Tm luni haufen sich neue Berichte, mit den Titeln: "Normano Fears Trial 
by Nazis" (1. Juni), "Prepare for Legal Fight over Normano" (2. Juni) und "Hear
ing Postponed on Nomlano's Case" (6. Juni). Das gerichtliche Haftprilfungsverfah
ren nach Habeas Corpus ist angelallfen, eroffnet am 5. luni von lames Arnold Lo
well, dem zustandigen Richter. Er gehort zu einer der ersten Familien Bostons, den 
"Boston Brahmins". In sein Amt als Bundesrichter am U. S. District Court flir 
Massachusetts ist er 1922 gekommen. Nun steht er in seinem 65. Lebensjahr. Einen 
schnell en Veri auf nimmt das Verfahren unter seinem Vorsitz nicht; auf Antrag der 
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verteidiger verschiebt er die verhandlungen mehrfach. Von Tippelskirch bezwei
felt seine Eignung: vertraulich habe er erfahren, dass Lowell mit dementia senilis 
behaftet sei. S 

Wahrend die Anwalte sich also um Lahmung des verfahrens bemlihen, gibt es 
auf der Regierungsebene eine bemerkenswerte Initiative: Prasident Franklin D. 
Roosevelt bittet die deutsche Regierung, ihn liber den Fortgang des Verfahrens ge
gen Normano und dessen Auslieferung auf dem Laufenden zu halten, da er immer 
wieder auf den Fall angesprochen werde. Philipps, der diese Bitte am 7. Juli in der 
deutschen Botschaft vortragt, stellt die Auslieferung von Nonnano in den nachsten 
Tagen in Aussicht. Zustandigkeitshalber fragt das Auswartige Amt beim PreuBi
schen Justizminister nach, ob er dem amerikanischen Prasidenten die ErfLillung 
seines Informationswunsches zusagen kann. Die Antwort gibt der Staatssekretar 
Dr. Roland Freisler: " Auf Wunsch des Prasidenten Roosevelt erklare ich mich be
reit, in der Strafsache gegen Lewin Durchschlage der tiber den Fortgang des Ver
fahrens hier eingehenden Berichte dem Auswal1igen Amt laufend zur VerfLigung 
zu stell len, damit dieses in der Lage ist, die Regierung der vereinigten Staaten, so
weit es dies fLir erforderlich erachtet, auf dem Laufenden zu halten.,,9 

Prasident Roosevelt hatte angemerkt, dass er immer wieder auf den Fall Norma
no angesprochen werde. Namen nannte er nicht, und auch in anderen Quellen fin
den sich kaum direkte Hinweise auf Flirsprecher, die sich fLir Normano auf der po
litischen Ebene einsetzten. Lag dies auch daran, dass man sich dessen wahrer Iden
titat und des verfahrensausgangs nicht sicher war, folglich nicht ausschloss, even
tuell selbst kompromittiert zu werden? Der Roston Daily Globe berichtete nach 
dem ersten Verhandlungstermin, dass Vertreter des Staates Massachusetts im Kon
gress einige Anfragen aus Boston erhalten hatten. Man hatte sie gebeten, sich in 
Washington gegen die Auslieferung einzusetzen. Die Abgeordneten (auch Senato
ren?) hatten das Ersuchen weiter geleitet, ans WeiJ3e Haus und ans State Depart
ment. Die Namen der Flirsprecher und der Adressaten blieben im Zeitungsartikel 
ungenannt. Vom State Department kam die wohl erwartete Antwort: man halte sich 
an die vereinbarten Regeln der Auslieferung, mit der Ausnahme, dass in diesem 
Faile das State Department den Deutschen Botschafter um die Zusicherung gebeten 
habe, dass Dr. Nonnano mit einem fairen Prozess rechnen konne. lo 

Vgl. den Nachruf in: The New York Times 1309.1935. Phi Beta Kappa ist cine traditions
reiche akademische Ehrengesellschaft in den USA; zu den Mitgliedern zahl(t)en US
Prasidenten (wie Bill Clinton), oberste Richter (wie Felix Frankfurter, s. u.) und Nobelpreis
trager (wie Paul Samuelson, s.u). 

2 PA AA, R 42701, zit aus den Akten 27.R.1740/30 des Landgerichts III Berlin. 
3 Dies hatte die l30tschaft in Washington zwisehenzeitlich aus London erfahren. V gl. PA AA, 

R 4270 I (20.03.1933). 
4 PAAA, R42701 (19.04.1933). 
5 Vgl. The New York Times 03.05.1933 und 23.06.1933. 
6 V gl. ebd., 11.04.1933 und S. Norwood, S. 20 f 
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7 The New York Times 30.05.1933. 
8 PA 1\1\. R 42701 (01.06.1933). 
9 PAAAR42701 (14.07.1933). 
10 "Bay State Delegation Asked to Aid Normano". Boston Daily Globe 08.06.1933. 
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SELMAs Fur5prache und Freislers Amtshi/Ie 

Zu erwahnen bleibt noch eine zweite FUrsprache, geschrieben in denselben Tagen, 
in Form eines Telegramms aus Boston. Der Adressat ist "Alfred Lehman" in Ber
lin, seit 1922 Teilhaber der bekannten Privatbank Delbrlick, Schickler & Co. Der 
Absender bleibt ungenannt, libermitteIt wird nur seine Kabeladresse: SELMA. Der 
Text ist zitierenswert: "BEG YOU AS OLD FRIEND PROTECTOR OF LEWIN 
NORMANO IN MEMORY OF OLD DAYS TO APPLY YOURS AND YOUR 
FRIENDS INFLUENCE TO MOVE THE FOREIGN OFFICE EVENTUALLY 
THROUGH STAATSSECRETAR MEISSNER TO WITHDRAW THE RE
QUEST FOR HIS EXTRADITION STOP HE STARTED A NEW LIFE 
ACHIEVED RAPIDLY GREAT REPUTATION AS HARVARD ECONOMICS 
SPECIALIST ON LA TIN AMERICA RECOGNIZED AS SUCH IN GERMANY 
BY INSTITUTIONS LIKE mERO AMERICANISCHES INSTITUTE BERLIN 
PROFESSOR QUELLE STOP EVENTUALLY GET IN TOUCH WITH HIM 
AND PROFESSORS JACKL AND SCHULZE-GAEVERNITZ BERLIN STOP 
BELIEVE THIS BEAU GESTE WOULD BE APPRECIATED BY PUBLIC 
OPINION CABLE ADDRESS SELMA + ,,1 

Das Herzstiick auch dieser Flirsprache: Normanos Auslieferung muss verhindert 
werden. Gerichtet war del' Appell ans AuBenministerium, und letztlich an Phil
lipp's Pendant von BUlow. Alfred Lehmann mage die Botschaft entsprechend wei
ter leiten, eventuell libel' Hindenburgs Staatssekretar Meissner. Darum bat ihn - in 
Erinnerung an aIte Zeiten - der Flirsprecher. Er lieB keine Zweifel an del' Identitat 
des "Lewin Normano". Folglich bat er Lehmann auch, an Jackl und Schulze
Gaevemitz heranzutreten; Lewin habe ein neues Leben als Wissenschaftler begon
nen, mit groBem Erfolg. In zwei Punkten war der Text nicht eindeutig. Welche "Of
fentliche Meinung" war gemeint, und wer konnte sich als alter Freund und Be
schlitzer Lewins betrachten - der Empfanger oder der Absender? 

Welche Assoziationen weckt die Telegrammadresse SELMA? Es liegt nicht 
fern, darin eine Kurzform des Namens Seligman zu vermuten; Edwin Seligman 
konnte sich mit gutem Recht als "protector" von Normano bezeichnen. Selma ist 
auch eine Stadt in Alabama und wird im amerikanischen Geschichtswissen mit der 
Blirgerrechtsbewegung um 1965 in Verbindung gebracht, zudem mit dem Blirger
krieg 100 Jahre zuvor. Edwins Vater Joseph, Bankier del' J & W. Seligman & Co., 
die heute ihren Sitz in New York hat, betrieb um 1840 sein Geschaft in Selma. Er 
war spater ein Pionier in der Plazierung von U .S.-Staatsanleihen an europaischen 
Barsen und leistete damit seinen Beitrag zur Finanzierung der Nordstaaten-Armee 
im Blirgerkrieg. 

Das Telegramm konnte seinen Empfanger in Schwierigkeiten bringen. FUr den 
"Rasse-Juden" Alfred Lehmann war es schon im Juni 1933 nicht ungefahrlich, 
halbOffentlich von einem Flirsprecher des Wirtschaftskriminellen Isaac Lewin an-
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gesehrieben zu werden, mit der Bitte, sieh im AuBenministerium fLir Lewin zu 
verwenden. Er entsehloss sieh, mit otfenen Karten zu spielen und braehte das Tele
gramm personlieh ins Auswartige Amt. In einer Aktennotiz, erstellt nach dem Ge
sprach, ist zu lesen, dass der Justizminister den Antrag ohnehin nicht zuruckziehen 
werde; daher gebe es zunachst keinen Anlass, dem Telegramm einer Privatperson 
nachzugehen. Die ursprUngliehe Idee, den Absender herausfinden zu lassen, werde 
nicht weiter verfolgt. In offizieller Sprache wird dem Justizminister berichtet: 
"HelT Lehmann hat bei Uberreiehung des Telegramms mUndlich erklart, daB seine 
Bank seinerzeit mit Lewin und seinem Bankgesehaft Lowenberg & Co. in Ge
schaftsverbindung gestanden habe. Sie sei von ihm nicht betrogen worden. Er habe 
ihr im Gegenteil sehr nUtzliche Dienste erwiesen und sich als ein ungewohnlich fa
higer Geschaftsmann gezeigt. Personliche, freundschaftliche Beziehungen hatten 
zwischen ihm und Nonnano nieht bestanden. Die Bezeichnung ,old friend protec
tor' im Telegramm treffe daher in keiner Weise ZU.,,2 

Das Telegramm harte Lehmann an einem Dienstag erhalten, aber erst am Freitag 
ins AuBenministerium getragen. Sicher hatte er seinen Sehritt grUndlich Uberlegt, 
sich wohl auch mit vertrauten Person en beraten. Zudem wurde er in der Sache von 
zwei Berliner Anwalten kontaktiert. "Nach dem Empfang des Telegramms sei er 
von dem BUro der Reehtsanwalte Justizrat Julian Jacobsohn und Dr. Timendorfer 
[ ... ] telephonisch angerufen worden, ob sich die AnwaIte mit ihm wegen des ihm 
aus Boston zugegangenen Telegramms in Verbindung setzen konnten. Er habe dies 
abgelehnt. Wer sich hinter der Absenderin ,Selma' des Telegramms verberge, wis
se er nicht.'d Jacobsohn und Timendorfer, sie dUrften dies gewusst haben; ob Leh
mann sie danach gefragt harte, sagte er nicht. 

Hatten die Namen Jacobsohn und Timendorfer auf eine aufschlussreiche Spur 
fLihren konnen? Dr. (Walter) Timendorfer war Mitglied der Timendorfer Jubi
laums-Loge, die zu den Berliner Logen des Unabhangigen Ordens B'nai B'rith ge
horte. Sein Vater Berthold,4 Griindungsmitglied der Berthold-Auerbach-Loge Ber
lin, war der vorletzte GroB-Prasident des D.O.B.B. in Deutschland gewesen; Leo 
Baeck hatte ihn abgelOst. Alfred Lehmann wird dies gewusst und sich seinen Reim 
darauf gemacht haben. GroBeren Schad en hat ihm das Telegramm nicht eintragen; 
er hat sich mit Geschick aus der A ffare gezogen. 

In seiner Bankiersposition verlor er dennoch an Bedeutung; bis 1935 musste er 
aile seine elf Aufsichtsratsmandate niederlegen. Tn der Rudolph Karstadt AG folgte 
ihm in dieser Funktion Hennann Josef Abs, der ihn 1935 auch in seiner Rolle als 
Teilhaber abl5ste. Abs - seit 1929 bei DelbrUck - erhielt bekanntlich 1937 ein An
gebot der Deutschen Bank und gehorte dort ab 1938 zum Vorstand. Alfred Leh
mann starb schon 1936, im Alter von 62 Jahren. Zur Klarung der Fragen, ob seine 
Bank denn tatsachlich von Lewin betrogen wurde, wie seinerzeit von der Presse 
berichtet,5 und ob sein hohes Lob fLir Lewin einer echten Wertschatzung entsprach, 
hat er nicht mehr beigetragen. Sie sind bis heute ungelOst. 
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Roland Freisler sichert Franklin D. Roosevelt Amtshilfe zu; dies ist der Stand 
des Verfahrens LewinlNormano zur Julimitte 1933. Zehn Tage spater zeigt das 
deutsche AuBenministerium erstmals Ungeduld. Luther wird angewiesen, beim 
State Department sofort vorstellig zu werden und die beschleunigte DurchfUhrung 
des Auslieferungsverfahrens zu fordern. Wenn diese nicht erfolge, sei der Ausliefe
rungsvertrag verletzt. Auch miisse die amerikanische Regierung verstehen, dass ihr 
Verhalten geeignet sei, die USA zur Zufluchtstatte von in Deutschland verfolgten 
jiidischen Verbrechern zu machen. Die Botschaft antwortet in sachlicherem Ton; 
die Kritikpunkte habe man Phillips mehrfach vorgetragen. Die Administration sei 
grundsatzlich kooperationsbereit, kanne und werde in das Habeas Corpus Verfah
ren aber nicht eingreifen. 

Konsul von Tippelskirch hat nach wie vor wenig Vertrauen in das Verfahren: 
"Rechtsanwalt W.G. Thompson, der nunmehr das treibende Element bei der Ver
teidigung Lewin's zu sein scheint, ist iibrigens, wie ich von ganz zuverlassiger Sei
te hare, ein intimer Freund des Richters Lowell. Die Vermutung liegt nur zu nahe, 
dass die Tatsache der Freundschaft zwischen den Herren Thompson und Lowell fLir 
den Wunsch, ersteren fUr die Vertretung Lewin's in der vor letzterem schwebenden 
Sache zu gewinnen, massgebend gewesen ist."G Lowell hat nun auch den fLinften 
Termin - Mitte Juli - verstreichen lassen und keinen neuen in Aussicht genommen. 
Mitte August setzt er Normano gegen geringe Kaution auf freien FuB. Am 30. No
vember 1933 stirbt er. 

Normanos Freilassung findet Offentliche Beachtung: "In bonds of $5000, Dr 
Joao Frederico Normano, recognized authority on South American economics who 
has been ordered extradited to Germany by the State Department to stand trial on 
swindling charges, was released from the East Cambridge Jail yesterday by order 
of Judge James A. Lowell in the United States District Court. Habeas corpus pro
ceedings are pending fUr Dr Nonnano. His wife accompanied him to the home of 
friends in Brookline.,,7 

Friedrich Gaus, Leiter der Rechtsabteilung im Auswartigen Amt, hat am 31. 
August 1933 eine Zwischenbilanz gezogen. Die Stellungnahme ist an das Reichs
ministerium der Justiz gerichtet, in dem das PreuBische Justizministerium inzwi
schen aufgegangen ist. 1st zwischen seinen Zeilen schon Resignation zu erkennen? 
Deutlicher in diese Richtung geht ein Botschaftsbericht drei Monate spater - die 
Zeitabstande zwischen den Briefen werden sichtlich graBer und eine Kommunika
tion per Kabel erscheint wohl nicht mehr fallgerecht. Luther schlieBt diesen Brief 
vom l. Dezember mit den Worten: "Nach alledem stelle ich anheim, die von dem 
Konsulat geaeusserten Bedenken und Erwaegungen hinsichtlich der Fortsetzung 
des Verfahrens einer Pruefung zu unterziehen. ,,8 Er bezieht sich dam it auf eine 
vierseitige Bestandsaufnahme Tippelskirchs und dessen Fazit: "Nach allem was ich 
hoere, sah sich die Administration aus diesen Kreisen einem ausserordentlich star
kem Druck ausgesetzt, der darauf abzielte, seine Auslieferung an Deutschland zu 
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hintertreiben. Der weitere Verlauf der Angelegenheit hat in mir den entschiedenen 
Eindruck erweckt, dass das State Department, wenn auch offiziell Vertragstreue 
markierend, tatsaechlich doch, dem erwaehnten Drucke nachgebend, die Ausliefe
rung Lewin's sabotiert hat.,,9 Der wohl entschlossenste und aktivste Verfechter ei
ner Auslieferung und Aburteilung Lewins sieht die Sache im Sande verlaufen. 

Die Haltung der amerikanischen Regierung: sie hatte sich tatsachlich Imum ge
andert, weder im Fall Normano noch hinsichtlich der Judenverfolgung in Deutsch
land. Gegen letztere nahm sie weiterhin nicht mit Offentlicher Anklage Stellung, 
aber scharfe Erklarungen von Senatoren und Abgeordneten wurden in einigen Fal
len als indirekte statements der Regierung verstanden. 'o Hinsichtlich ihrer Hilfszu
sage flir deutsche Juden wurde die Administration etwas konkreter. Ende Juni si
cherte Phillips dem American Jewish Committee zu, dass aile in Deutschland ge
stellten Visaantrage flir Einreise in die USA mit "sympathetic and considerate 
treatment" bearbeitet wlirden. II Eine ausdrlicklichere Zusicherung in derselben Sa
che gab er fUnf Wochen spater; Adressat war jetzt ein Joint Consultative Council. 
Dieser hatte sich erst kurz zuvor gebildet - aus Vertretern des American Jewish 
Committee, des American Jewish Congress und des B 'nai B'rith. 12 Eine bemer
kenswerte Annaherung, die sich aber nicht bruchlos fortsetzte. So war B 'nai B'rith 
nach wie vor gegen einen Boykott deutscher Waren in den USA,13 eine Protest
form, die gerade in Boston von der jlidischen Bevolkerung sehr aktiv betrieben 
wurde. In Boston gab es auch heftige Demonstrationen gegen die Einladung des 
Berliner Amerikanistik-Professors SchOnemann zu Vortragen im November 1933. 

Die Sache Normano "schwebt" weiter, seit Dezember 1933 ohne Richter. Erst 
im Februar 1934 gibt es wieder Bewegung in dem Fall. Das Reichsministerium flir 
Volksaufklarung und Propaganda (RMVP) schaltet sich ein: "Es wird um Oberlas
sung samtlicher Akten liber den Fall des reichsdeutschen jlidischen 8etrligers gebe
ten, der unter dem Namen "Normano" sich als Professor an der Haward-Universitat 
[sic] (U.S.A.) eingenistet hat. Es ist geplant, den Fall und auch die Ursachen des ins 
Stocken geratenenen Auslieferungsverfahrens auf ihren propagandistischen Wert 
hin zu liberpriifen:d4 Die amerikanische Botschaft konnte davon erfahren haben. 
Jedenfalls informiert sie kurz darauf das AA telefonisch liber den Stand. Man un
terstiitze weder die eine noch die andere Verteidigungslinie Nonnanos. Falls der 
Gerichtsentscheid dem State Department die entsprechende Moglichkeit gabe, 
wlirde man unverzliglich handeln. 

Wahrend sich das RMVP noch unschliissig war, ob es seine Kampagne gegen 
die amerikanischen Vorwlirfe in der ludenfrage wieder aufnehmen sollte, erhob 
sich in den USA eine neue Protestwelle. AngestoBen wurde sie von einer Organisa
tion, die bislang zur MaBigung gemahnt hatte: dem Orden 8'nai 8'rith. Die NS
Regierung hatte sich entschieden, die antisemitische Unterdrlickung nun auch auf 
die ,jlidischen Freimaurer" auszurichten. Die Plane zur Auflosung der Logen kon
kretisierten sich, und am 28. Februar wurde 8enno Walter, Vize-Prasident des 
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deutschen B'nai B'rith, von der Gestapo verhaftet. Er war ein Berliner Anwalt, seit 
1907 Mitglied der Berthold-Auerbach Loge und vor allem in der Sozialarbeit her
vorgetreten. 

Bekannt wurde die Festnahme erst zehn Tage spater. Alfred Cohen, der interna
tionale Prasident des Ordens protestierte heftig, mir weitem Presse-Echo in den 
USA. Innerhalb weniger Tage unterzeichneten 200000 Amerikaner eine Petition, 
mit der sie die ludenverfolgung in Deutschland verurteilten. Cohen Ubergab die 
Protestschrift am 14. Marz im WeiBen Haus, "to be presented to the beloved Presi
dent of our country", mit der Bitte um Weiterleitung an die deutsche Regierung. 15 

"Our Silence Is Deplored" iiberschrieb die New York limes ftinf Tage spater einen 
Artikel, in dem sie den Rabbi Louis I. Newman mit den Worten zitierte: "It is re
grettable that the White House has been silent regarding the inhumane policy of the 
Hitler government, inasmuch as previous governments have not failed to make 
their positions known when Jews in European countries were mistreated.,,16 

Auf Referentenebene lief am 15. Marz ein Gesprach zwischen RMVP und AA 
tiber die propagandistische Auswertung des Falls Lewin. In dem Vennerk des 
Amts wurde dazu festgehalten: Herr Sallet (RMVP) "denke daran, in seinem Mi
nisterium eine allgemeine Pressekampagne gegen die Vereinigten Staaten als Ant
wort auf die feindselige Haltung der amerikanischen Presse gegentiber dem neuen 
Deutschland anzuregen und dabei den Fall Lewin mitzuverwerten:d7 Der Verteter 
des Amts auBerte Bedenken: das eigentliche Auslieferungsverfahren werde durch 
eine solche Kampagne nicht gef6rdert, im Obrigen sei fLir Kampagnen mit auBen
politischen Zielen die Abteilung TIT des AA zustandig. 

Herr Sallet, das sei hier aus anderen Quellen erganzt, war gebiirtiger Westpreu
Be, Leutnant im ersten Weltkrieg, 1921 in die USA ausgewandert und im Staate 
Minnesota Schriftleiter der russlanddeutschen Neue Presse geworden. Nach seinem 
Studium in Harvard wurde er 1931 in Konigsberg promoviert. Die Machtergreifung 
Offnete ihm den Weg in Goebbels' Ministerium und in dessem Auftrag in die Wa
shingtoner Botschaft. Yom Presseattache stieg er dort zum Botschaftsrat auf, lehrte 
kurzzeitig auch an der Columbia University und trat mit diesen Referenzen Anfang 
1939 in die Dienste des AA. Die erwahnten Bedenken des Amts gegen seine Idee 
von der antiamerikanischen Pressekampagne wirkten wohl auch deshalb, weil Sallet 
kurz nach seinem VorstoB in die Washingtoner Botschaft integriert worden war. IS 

Die Spitze des Amts sWtzte die Zurtickhaltung gegeniiber einer solchen Kam
pagne nicht. Der Staatssekretar Bernhard von BUlow schrieb an Gaus und an 
Dieckhoff, den Leiter der Politischen Abteilung: "Ware die Insull-Sensation und 
die bevorstehende Auslieferung dieses Betriigers nicht eine gute Gelegenheit um 
die Amerikaner (in der Presse) an die noch immer ausstehende Auslieferung des 
Schwindlers zu erinnern (den Namen habe ich vergessen), der sich als Professor in 
Boston etabliert hatte?,,19 Die "Insull-Sensation" war ein Parallelfall zu dem des 
Normano, nur mit umgekehrten Vorzeichen: Samuell Insull so lite wegen Wirt-
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schaftsverbrechen in den USA vor Gericht gestellt werden, war aber nach Grie
chenland geflohen, wo seine Auslieferung nur sehr zogernd betrieben wurde. 

Inzwischen ist ein Nachfolger flir den verstorbenen Richter Lowell gefunden: 
Elisha H. Brewster, 62 Jahre, hat die Fortftihrung des Normano-Prozesses Uber
nommen. Die erste Verhandlung - am 15. Marz 1934 - bleibt ergebnislos. Konsul 
Tippelskirch lasst Lewin vorsorglich beschatten, von der Detektei Pinkerton's.2o 
Uber den Folgetermin, drei Wochen spater, schreibt der Boston Daily Globe: "An
other chapter in the internationally-famous Normano case was written in Federal 
Court yesterday, when the former economics professor filed objections to certain 
parts of the questionnaire sent by Government officials to Undersecretary of State 
William Phillips, asking detailed information concerning the activity of the pro
Normano forces in Washington." Diese Fragen - zur Einflussnahme von Normano
Untersti.itzern auf den Prozess - kritisiert Normano am Verhandlungstag als vorur
teilsbehaftet, irrelevant und inkompetent. Der Prozessausgang ist weiterhin offen, 
ebenso wie die Frage nach der Identitat der Hauptdarstellers: "The professor, ac
cording to the Gennan Government, is Isaak Lewin, wanted in Berlin for a 
$700,000 bank swindle. According to the professor, he is Joao Frederico Norma
no.,,21 

1 PA AA. R 42701, Bd. 2 (06.06.1933). 
2 PAAA.R42701 (01.06.1933). 
3 Ebd. 
4 Die angenommene Vater·Sohn-Beziehung ist dLLrch die Traueranzeige helegl. Vgl. Berliner 

Tageblatt 09.10.1931. NT. 476. 
5 Vgl. Darstellllng in Kapitel 4. 
6 PA AA' R 42701 (24.06.1933). 
7 Boston Daily Globe 10.08.1933. Brookline: bei Boston. 
8 PAAA,R42701(Ol.I2.1933). 
9 Ebd. (08.11.1933). 
10 Vgl. C. Adler, A. Margalith, S. 368. 
II Ebd., S. 366. 
12 Ebd., S. 367. 
13 Vgl. The Washington Post 30.09.1933 lind The New York Times (13.11.1933). 
14 PAAA. R42701 (15.02.1934). 
15 rhe New York Times 15.03.1934. 
16 Ebd.,19.03.1934. 
17 PAAA.R42701 (16.03.1934). 
18 Vgl. Hans-Werner Refferath: Delltschamerikanertllm lind Volksgedanke, Marbllrg 2000, S. 

419 (Dissertation). 
19 PA AA. R 42701 (05.04.1934). 
20 Ehd., (29.03.1934). 
21 Boston Daily Globe 07.04.1934. 
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Freilassunf(, Riickzuf(sf(efechte und ein Nachspie/ 

Am nachsten Termin, dem 10. Mai, lasst der Richter seine eigene Sicht des Falls 
erkennen. Relevant sei fur ihn nieht der Antrag auf Habeas Corpus sondern aile in 
die mogliche Fristliberschreitung. Und diese habe nicht Normano verschuldet son
dern das State Department. In Teilen auch die deutsche Botschaft; denn warum ha
be sie das State Department yom 3. bis zum 27. Mai 1933 ohne Antwort gelassen? 
Der Leser wird ahnen, dass der Sieg - bei dieser Konstellation von Recht, Interes
sen und Macht - nicht der deutschen Seite zufall en konnte. Ein Jahr nach Klageer
he bung und ftinfzehn Monate nach dem Beschluss des Bundeskommissars urteilt 
das Gericht, dass die Auslieferung unzulassig und Nonnano daher auf freien FuB 
zu setzen sei. Dessen Plan war somit aufgegangen, oder besser: sein Plan A war 
gescheitert, der Plan Baber verwirklicht. 

So begrilndet Richter Brewster am 31. Mai seine abschlieBende Entscheidung: 
"The attorneys for Normano urge as grounds for granting the petition the reports 
respecting the treatment accorded Jews under the present regime in Germany, of 
which it is argued this COUlt may well take judicial notice. Such considerations 
ought not to influence the decision. Whatever may be the situation in Germany, the 
Extradition Treaty between that government and the United States is still in full 
force, and it is the duty of the court to uphold and respect it just as it is bound to 
uphold the law and the Constitution of the United States."! Normanos Antrag auf 
Freilassung sei dennoch berechtigt, dies aber ergebe sich aile in aus der Oberschrei
tung der Zweimonatsfrist. Botschafter Luther kabelt das Prozessergebnis tags dar
auf nach Berlin. Von Billow notiert auf der Telegrammabschrift: ,,[ ... ] sollten die 
Sache groB aufmachen und den Amerikanern gehorig an den Wagen fahren. Dabei 
die Kopenickiade des ,Professors' nicht vergessen!"" 

Auch ohne Mithilfe des Amts erhalt das Urteil sofort eine groBe Presse, in ame
rikanischen wie deutschen Biattern. Das Fristversaumnis wird ilberwiegend der 
amerikanischen Administration zugeschrieben. Tn der New York Times ist am sel
ben Tage zu lesen: "Normano Wins Freedom [ ... ]. Normano's case had attracted 
international attention [ ... ]. Nonnano could not legally be extradited because the 
United States Government had failed in its treaty obligation to send him out of the 
country within sixty days [ ... ].,,3 Der Berliner Lokalanzeiger schreibt: ,,[ ... ] daB er 
freizulassen sei, da die amerikanische Regierung die Auslieferungsverpflichtung, 
Lewin innerhalb von 60 Tagen [ ... ] auBer Landes zu schicken, nicht erftillt hat.,,4 
Aus Sicht der Germania ist "die Geschichte von dem falschen Professor Frederico 
Mormano [sic] grotesk komisch"s. Der Volkische Beohachter ignoriert den Vorfal!. 

Der Boston Traveler kommentiert: ,,[ ... ] Nor are we impressed by the platitude 
that the assumption must exist that a friendly nation gives fair trial to its subjects. 
Can a Jew get a fair trial in Gelmany? Nevertheless, the Nonnano case may bring 
interesting consequences. Not so long ago the people of this country were quite up-
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set about the protection which the courts of Greece threw about Samuellnsull. The 
two cases are not completely dissimilar. So, if Germany makes caustic comment on 
what we are doing about Prof. Normano, we must bear in mind that Americans said 
harsh words about Greece.,,6 Und der Christian Science Monitor erwartet: ,,[ ... ] 
Today he is looking for more lecture dates about Boston and probably thinking of 
writing a book on something or other. Germany has the right to appeal Judge 
Brewster's decision, however, and Herr Dr. Normano-Lewin may come again into 
the headlines.,,7 

Diese Frage - Berufung gegen das Urteil - wird in den folgenden Wochen im 
Auswartigen Amt, auch im Justiz- und Propagandaministerium diskutiert. Ebenso 
kommt die Idee der Pressekampagne wieder zur Sprache. Dieckhoff ist dagegen, 
die Beziehungen zu den USA seien schon schlecht genug, auBerdem ware der Zu
sammenhang zwischen amtlicher Initiative und presseseitiger Ausftihrung viel zu 
durchsichtig. Luther fragt, ob das Auslieferungsverfahren ilberhaupt weiterverfolgt 
werden sollte, die Chancen seien sehr gering und die Kosten hoch. Man einigt sich 
auf einen Kompromiss: Obergabe einer Protestnote an das State Department und 
Unterstiltzung dieses diplomatischen Schritts durch die deutsche Presse. In Frage 
kommen der VOlkische Beobachter oder die Deutsche Allgemeine Zeitung, sie er
halten als Faktenbasis einen Tatsachenbericht, erstellt vom Amt. 

Die Protestnote wird AuBenminister Hull am 28. Juni 1934 ilbergeben. Sie au
Bert "lebhaftes Bedauem und Befremden" liber die Behandlung des Falls durch die 
amerikanische Regierung und spricht von deren "vollig pas siver" Haltung wahrend 
der entscheidenden Phase des Verfahrens. Das State Department wird aufgefordert, 
die Auslieferung Lewins sicherzustellen, durch Berufung gegen das Gerichtsurteil 
oder ErOffnung eines neuen Verfahrens. 8 Phillips antwortet auf die Note nach zwei 
Wochen: die Berufung sei bereits eingeleitet, ilber ein neues Verfahren moge die 
deutsche Seite selbst entscheiden. Es folgt ein weiterer Notenwechsel: die amerika
nische Regierung raumt ein, dass sie tatsachlich die Berufung nicht eingelegt habe. 
Die Mitteilung sei ein Fehler gewesen; denn grundsatzlich sehe sie es nicht als ihre 
Aufgabe an, flir eine weitere gerichtliche Behandlung des Falls zu sorgen, dies sei 
Sache der deutschen Regierung. 

Diese widerspricht, die Angelegenheit ist verfahren. Dazu hat vermutlich auch 
der Artikel im Volkischen Beobachter beigetragen, der im Juli in einer Wochen
endausgabe erschienen ist: "Der Werdegang eines jildischen Schiebers. Vom 
Wechselfalscher zum Universitatslektor." In seiner Darstellung von Lewin und den 
,,Juden in den U.S.A." ist der Artikel offen antisemitisch, enthalt erstaunlicherwei
se aber keinen direkten Vorwurf gegen die amerikanische Regierung. Darin unter
scheidet er sich deutlich von einer wesentlich ausflihrlicheren, ebenfalls in journa
listischem Stil verfassten Schilderung des Falls. Diese ist offenbar Anfang Juli im 
Auswartigen Amt geschrieben, besprochen lind dem Propagandaministerium zuge-



FreilasslIng, Riickzugsgefechte lind ein Nachspiel I 221 

sandt worden. Man kann vennuten, dass die Politisehe Abteilung im Amt vor der 
VerOffentliehung aufMaBigung gedrangt hat. 

So endet das Verfahren schlieBlich nieht deshalb, weil beide Seiten sich nach
haltig zerstreiten, sondern weil die deutsehe Ministerialverwaltung aufgibt. FUr das 
Iustizministerium erklart Dr. Crohne,9 dass aus seiner Sieht eine Auslieferung nicht 
mehr erreiehbar sei; weitere AufWendungen, insbesondere in Devisen seien nicht 
zu rechtfertigen. Falls die Berufung aus auBenpolitisehen GrUnden dennoch betrie
ben werde, verweigere er jede Kostenbeteiligung. Daraufhin entsehlieBt sieh das 
Auswartige Amt im Oktober 1934 zu einer weiteren Note, die mit den Satzen en
det: "Die Behandlung des vorliegenden Auslieferungsfalles dureh die amerikani
sehen Behorden hat vielmehr gezeigt, daB die Amerikanische Regierung nieht ge
willt ist, einen internationalen Hochstapler, der sich schwerer Vermogensverbre
chen sehuldig gemaeht hat, der Deutsehen Regierung auf ein ordnungsgemaBes 
Verfahren auszuliefern. Die Deutsche Regierung muB sich vorbehalten, aus diesen 
Erfahrungen die notwendigen SehluBfolgerungen zu ziehen.',l0 Eine spezielle 
Schlussfolgerung - die KUndigung des Auslieferungsvertrages - wird bewusst 
nieht angesproehen, entgegen der Empfehlung des lustizministeriums. Boston Glo
be titelt: "Germany abandons fight for Normano."[[ 

Zu scharferen Formulierungen entsehlieBt sieh das Amt auf einem Nebensehau
platz, der Berliner Borsen-Zeitung. Das Blatt bringt Ende November einen Artikel 
zum "Fall Normano-Lewin" und schlagt schon im Untertitel den auBenpolitisehen 
Ton an, auf den der Volkische Beobachter im luli noeh verzichtet hatte: "Am erika 
weigert sich auszuliefern!" 12 Der Autor wird nieht genannt. Die Akteneinsieht 
zeigt: es war ein Assessor von Nostitz im Auswartigen Amt. Er hat nieht einfaeh 
den Entwurf aus dem luli Uberarbeitet sondern zum selben Fall einen neuen Text 
verfasst. Diese Version findet nieht auf Anhieb Zustimmung, wie eine Randnotiz 
von Dieekhoff zeigt: "Henn Ministerialdirektor Gaus, konnen wir so in der Pre sse 
lossehieJ3en?,,13 

1m zweiten Entwurf sind dem Text einige Spitzen genom men, die Parallele zum 
Fall Insull wird nieht mehr gezogen und auch folgender Satz ist gelOseht: ,,[ ... ] mo
ge er [Lewin] in dem Lande der unbegrenzten Mogliehkeiten zu den weiteren Gra
den und WUrden emporsteigen, die seinen hohen Verdiensten entspreehen." Diese 
zweite Fassung wird Staatssekretar von BUlow vorgelegt, er findet sie "nieht poin
tiert genug"; so lite man - statt von "Passivitat der USA Behorden" - nieht von 
"unzulassiger Sabotage" spreehen?14 Die vierte Fassung wird sehlieBlieh an die 
Berliner Borsen-Zeitung gegeben und dort wortlieh in voller Lange abgedruekt. 
Dieekhoffs Einsehatzung zur Bedeutung des Artikels: naehdem die Note an die 
USA-Regierung Ubergeben sei, wolle man erganzend die vorliegende Darstellung 
in eine Zeitung bringen. Die frliheren Beftirehtungen, die amerikanisehe Regierung 
konnte das Spiel durehsehauen und die Autorensehaft des Amtes erkennen, gelten 
im November 1934 nieht mehr. Aueh ist der Ton durehaus nieht diplomatiseh; der 
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Wunsch, man solie den Amerikanern gehorig an den Wagen fahren, hat offenbar 
mehr Gewicht als das Bedenken, nicht allzu offen 10szuschieBen. Selbst die Frage 
nach dem praktischen Nutzen des Auslieferungsvertrags bleibt nicht ausgeklam
mert: ,,1m Faile Lewin hat sich der Auslieferungsvertrag von 1930, auf des sen Ab
schluB Amerika seinerzeit so groBen Wert legte, [ ... ] als ein wertloses Dokument 
erwiesen.,,15 

Das Auslieferungsverfahren ist ausgestanden, doch es gibt ein Nachspiel. Wie
der bringt Tippelskirch die Sache ins Rollen, sie wird zum Vorgang. 1m April 1935 
berichtet der Konsul, dass die amerikanische Einwanderungsbehorde von einem 
schon seit Uingerem vorliegenden Haftbefehl Gebrauch gemacht hat, den sie bis
lang - "zweifellos auf hohere Weisung" - nicht ausgefLihrt hat. Das Ehepaar Nor
mano sei festgenommen worden, weil es bei Beantragung der Einreisevisa ge
falschte Personaldokumente vorgelegt habe. Nach Einschaltung seiner vier Vertei
diger seien die beiden einstweilen wieder auf freiem FuB. Die Einwanderungsbe
horde werde dem Commissioner of Immigration Bericht erstatten, der ilber die 
Ausweisung zu entscheiden habe. Die Behorde denke auch an eine Abschiebung 
nach Deutschland. Der Konsul vermutet ein Scheinmanover der amerikanischen 
Regierung: sie wolle formell, vielleicht auch als Antwort auf die deutsche Protest
note, auf Distanz zu Lewin gehen, wisse aber genau, dass kein Land der Welt die 
beiden nehmen milsse. Tippelskirch fLigt noch hinzu, dass es Lewin zwischen zeit
lich gelungen sei, "sich in einer hiesigen jildischen Investmentbank einen Vertrau
ens posten zu erring en, der die Verantwortung fLir samtliche Kaufe und Verkaufe in 
seine Hand legt und ihn an dem Gewinn des Untemehmens zur Halfte beteiligt" .16 

Dass Normano diesen "Vertrauensposten" im Sinne auch der anderen Gesell
schafter ausfLillte, wurde bald darauf oflentlich bezweifelt. Der Boston Herald 
meldete am 25. Januar 1936: "Dr Joao Frederico Normano, former Harvard instruc-
tor, who has been given until Jan. 31 to leave the country voluntarily, [ ... ] has been 
summoned [vorgeladen] along Feldman & Co., investment house [ ... ]. Albert 
Feldman, 43, [ ... ] who was associated in the firm with his brother, Richard Feld
man, died suddenly Sunday at a New York hotel." Darilber hatte einige Tage zuvor 
die New York Times berichtet: Ein Privatdetektiv, auf der Suche nach Albert Feld
man, fand diesen bewusstlos im Waldorf-Astoria. Auf seinem Nachttisch stand ein 
Glas, halb gefLillt mit einer farblosen Flilssigkeit. "Near the glass was a sheet of 
paper with the following notation: ,Call Boston long-distance operator No. 81'. A 
search of Mr. Feldman's belongings yielded in cash only five pennies and a nickel. 
The contents of the glass will be analyzed.,,17 Tags darauf folgte diese Meldung: 
"A. Feldman, Removed From Hotel, Succumbs at Bellevue." Er war aus dem 
Koma nicht wieder erwacht. Der Fall blieb ratselhaft: "It was reported at Mr. 
Feldman's home that he was in good health and spirits when he left there for New 
York a week ago.'d8 
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Der detektivische SpUrsinn des Konsuls ist wieder erwacht. Noch im Januar er
fahrt er "streng vertraulich", dass Lewins Anwalt Cohen Kontakt mit dem ortlichen 
Leiter der Borsenaufsichtsbehorde SEC aufgenommen und Dr. Normano als voll
endeten Ehrenmann dargestellt hat. 19 Weitere "vertrauliche Erkundigungen an gut 
unterrichteter Stelle" ergeben, dass die SEC auf der Suche nach Restvermogen der 
Feldman & Co. - auch mit Blick auf Lewin - sehr eingehend ermitteIt, aber bislang 
nichts gefunden hat. Zwar sei es ihr nicht gelungen, einen Zusammenhang Norma
nos mit dem Fall nachzuweisen, in der Leitung der SEC aber seien einige "ganz 
entschieden der Meinung, dass ein starker Verdacht auf ihm ruhe." Die Firma habe 
frUher einen ausgezeichneten Ruf gehabt. Wieso sei sie zwei Jahre nach Normanos 
Eintritt vollkommen zusammengebrochen und der Inhaber Albert Feldman in den 
Tod gegangen?20 

Die Finna Feldman war ein kleines bis mittleres Untemehmen. In die Finanzge
schichte ist sie nicht eingegangen, aber als Randereignis in die amerikanische 
Rechtsgeschichte. 1st die Vereinbarung eines Unternehmens "X & Co., Inc." mit 
dem Kunden "Z" Uber den Erlass seiner Restschuld bindend, wenn darUber nicht 
aile Gesellschafter des Untemehmens gemeinsam befunden haben? Dies war die 
Frage, die im Faile Hurley versus Ornsteen zu kHiren war. Hurley war der Kon
kursverwaIter der Feldman & Co., Inc., der die Schulden des Kunden Ornsteen 
("Z") eintreiben wollte. Nur zwei der Direktoren hatten dem Schuldenerlass von 
$675,00 zugestimmt, nicht der dritte. Das Untemehmen, frUher "Feldman, Roth
stein & Company", hatte sich im April 1934 in "Feldman & Co. Inc." umbenannt; 
gleichzeitig war Solomon Rothstein ausgeschieden und an seiner Stelle eine unge
nannte natlirliche Person eingestiegen, als dritter Kompagnon neben Albert Feld
man und dessen Bruder Richard?1 

Bei dieser Gelegenheit dUrfte J. F. Normano seinen "Vertrauensposten" in dem 
InvestmentbUro erhalten haben; Gesellschafter wurde er nicht.22 Was fLihrte Feld
man und ihn zusammen, was hatten sie gemeinsam? Zunachst und offensichtlich 
war es das Geschaftsinteresse und die Erfahrung im investment banking. Weiteres 
ist in den Ergebnissen des Census of the Unites States von 1930 zu finden. Dort ist 
ein Albert Feldman mit Familie verzeichnet; er ist 36 Jahre alt, arbeitet als invest
ment banker in seiner investment firm, ist in New York geboren. Das Geburtsland 
seiner Eltem ist Russland, und das seiner Schwiegereltem Deutschland. Seine Frau 
heiSt Gertrude, vor fLinf Jahren haben sie geheiratet, Albert und Rosanne sind ihre 
Kinder. lhr Wohnort ist Brookline, Massachusetts.23 Wie schrieb noch der Boston 
Daily Globe nach der Freilassung von Normano gegen Kaution im August 1933: 
"His wife accompanied him to the home of friends in Brookline". Dieses Zusam
mentreffen mag zufallig sein, aber die Zahl der belegten Gemeinsamkeiten ist be
merkenswert. 

"Dr Joao Frederico Normano, former Harvard instructor, who has been given 
until Jan. 31 to leave the country voluntarily [ .. T. Dieser oben zitierte Hinweis des 
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Boston Herald bezieht sich auf eine Entscheidung des Commissioner of Immigrati
on: das Ehepaar Normano k6nne sich bis zum IS. Oktober 1935 aus den USA in 
ein Land freier Wahl begeben, andemfalls wtirden beide deportiert. 24 Offensicht
lich ist die Frist noch einmal verHingert worden und auch der Folgetermin (3l. Ja
nuar) ohne Konsequenzen verstrichen. Normano und seine Verteidiger setzen dar
aut: dass er weltweit persona non grata ist, oder zumindest als eine solche gelten 
kann. Die Rechtslage ist bizarr: Tippelskirch hat erfahren, dass bei Lewin ein Nan
sen-Ausweis gefunden wurde, den der Polizeiprasident in Berlin ihm 1926 ausge
stellt hat, mit einem Dauer-Ein-/ Ausreisevermerk. Somit gibt es zumindest ein 
Land auf der Erde, das Normano die Einreise zusichert. Aber diesen Weg will Le
win partout nicht gehen, und die amerikanische Regierung will ihn nicht dazu 
zwingen. Damit bietet ihr auch die Ausweisung keinen Ausweg aus dem Dilemma. 
Wieder einmal hat Lewin die besseren Karten. Sogar der Verdacht im Faile Feld
man & Co. hilft ihm; die Frist bis zur endgtiltigen Ausweisung wird wegen der lau
fenden Ermittlungen noch einmal verlangert. Tippelskirch schreibt am 6. Mai: "Es 
ist anzunehmen, daB neuerdings ein weiterer Aufschub angeordnet worden ist. Die 
ganze Sache schwebt nach wie vor beim Commissioner of Immigration in Wa
shington, D.C."zS 

Berlin geht ins Olympiajahr 1936; dies setzt Zeichen, auch in den auswartigen 
Beziehungen des Deutschen Reiches. Wie lange die Sache in Washington noch 
"schwebte" ist unbekannt. Wann sie im Auswartigen Amt zu den Akten gelegt 
wurde, geht aus denselben hervor. 1m Marz 1936 wird noch einmal eine Unterrich
tung der deutschen Presse erwogen "tiber die emeute Verwicklung Lewins in eine 
Schwindelaffare." Crahne im Justizministerium hat keine Bedenken, empfiehlt 
aber eine gewisse Verdeutlichung der Darstellung.z6 Konsul von Tippelskirch lie
fert diese im Mai 1936 an die Botschaft. 

Berlin bekommt den letzten Botschaftsbericht in der Sache am 3. Januar 1939. 
Er enthait eine bemerkenswerte Anlage, eine Abschrift aus dem "Who's Who in 
the American Economic Association" von 1938. Wiedergegeben wird der Eintrag 
zu "NORMANO, John Frederick, 214 Rivelway, Boston, Mass.", als Mitglied auf
genommen im Jahre 1931. Ansonsten verweist die Botschaft auf ihren Vorbericht 
vom Mai 1936. Diesen kennt der zustandige A A-Referent nicht; in der Rechtsabtei
lung sei er nicht zu finden. Washington sendet eine Abschrift, der Beamte tibermit
telt eine Zweitkopie ans Justizministerium und legt das Dokument ab, als letztes in 
der Akte. Am Jahresende 1939 wird sie geschlossen. 

Zit. n. Leslie Anderson: Protecting the Rights of the Requested Person in Extradition Pro
ceedings: An Argument for a Humanitarian Exception, aus: Michigan Yearbook of Interna
tional Legal Studies, 1983. S.l53-172, hier S. 169. 
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Harvard Revisited? 

1m Bankengeschaft war Isaac Lewin ein zweites Mal gescheitert, wiederum unter 
dem Verdacht krimineller Praxis. Dagegen hatte er in der Wissenschaft offen bar 
Bemerkenswertes geleistet, dies zeigt der Eintrag in das Who's who der AEA; 
"John Frederick Normano", Mitglied der renommiertesten Vereinigung amerikani
scher Okonomen, harte einiges vorzuweisen. Allerdings hatte er bislang keine Be
rufung erhalten, insbesondere nicht auf eine Professur in Harvard. Seine 1933 stolz 
ausgesprochene Erwartung, er k5nne dorthin zurackkehren, oder seinen Platz in 
einer anderen Elite-Universitat finden, harte sich nicht erfiillt. Man darf annehmen, 
dass er in Harvard 1934, spatestens 1936 angeklopft hat. Warum blieben ihm die 
Taren verschlossen? 

Harvard's Jewish Question 

War dies Antisemitismus? Bei seiner Verhaftung hatten sich mehrere Dozenten 
und Professoren fUr ihn eingesetzt; nur Taussig und Schumpeter waren gegen ihn 
aufgetreten. Eine "jadische Dimension" hatten diese Stellungnahmen nicht; denn 
Normano galt im Januar 1933 nicht als Jude. Bei seinen Einreisen in die USA hatte 
man ihm die "Rassenfrage" vorgelegt, und er hatte sie ausweichend beantwortet. 
Dass er sich danach in Harvard als Jude eingefiihrt haben k5nnte, erscheint nicht 
plausibel. Warum hatte er sich diese BI5Be geben sollen, wo doch aber einen ge
wissen Antisemitismus in der Universitat offen gesprochen wurde? V511ig anders 
stellte sich die Frage ab Marz 1933; jetzt war Nonnano nicht mehr Brasilianer son
dem staatenloser Jude. Dieser Wandel retiete ihn vor der Auslieferung. War er an
dererseits der entscheidende Grund, der einer Wiederaufnahme in Harvard entge
gen stand? Das Fazit: ohne Blick auf den Antisemitismus in der Harvard
Geschichte ist der Fall Normano nicht abschlieBend zu verstehen. 

Die Geschichte der Harvard-Universitat im 20. Jahrhundert ist geschrieben, eine 
ganze Reihe von Autoren hat sich damit befasst. Bei den Fragen, ob es in Harvard 
einen wirksamen Antisemitismus gab, ob gar die Entwicklung in "Nazi-Germany" 
gerechtfertigt wurde, kommen sie aus verschiedenen Perspektiven zu unterschiedli
chen Einschatzungen. Der Einzelfall LewinlNonnano wird von ihnen nicht behan
delt, was plausibel zu erklaren ist. Zum einen hatte er - gem essen an den weiteren 
Streitfallen - keine vorrangige Bedeutung. Und zweitens war er nicht von typi
schem Zuschnitt, er war kein Vorzeigefall, mit dem eine antisemitische Rekrutie
rungspolitik oder eine Indifferenz gegenaber nationalsozialistischer Willkar bei
spielhaft belegt werden konnte. 
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Die Fragen nach einem "Anti-Semitism", gar einem "Legitimating Nazism" 
stell en sich filr die Amtszeiten der Prasidenten Lowell und Conant. Abbot Lawren
ce Lowell (1856-1943), aus der "Brahmin elite", hatte 1908 sein Amt angetreten 
und schied im November 1932 aus. Er war ein naher Verwandter des oben genann
ten Richters Lowell; sie hatten den GroBvater vaterlicherseits gemeinsam. 1 Bis zum 
Eintreten seines designierten Nachfolgers James B. Conant filhrte Lowell die 
Amtsgeschafte weiter, ohne allerdings stan dig prasent zu sein. Er hatte schon in 
den Zwanzigern Vorbehalte gegenliber dem wachsenden Anteil jlidischer Studen
ten gezeigt und war filr einen fomlellen Numerus Clausus eingetreten. Ais dieser 
Vorschlag keine Mehrheit fand, hatte er eine faktische Begrenzung liber das Aus
wahlverfahren durchgesetzt, mit dem Schwellenwert von 12%.2 Offen trat ihm Fe
lix Frankfurter (1882-1965) entgegen, Sohn judischer Einwanderer aus del' Do
naumonarchie. Er war 1921 an die Harvard Law School berufen worden. 

Auch spater geriet er mit Lowell aneinander, im Faile der Sacco und Vanzetti. 
Er setzte sich filr die Wiederaufnahme des Prozesses ein, die der Rechtsanwalt Wil
limn G. Thompson - Verteidiger der Verurteilten, spater Normanos wichtigster 
Anwalt - ab 1924 betrieb. Frankfurters Buch "The Case of Sacco and Vanzetti: A 
critical Analysis for Lawyers and Laymen" rlittelte auf und spitzte zu, nicht nur in 
der Presse und Bev61kerung Bostons. In dieser Situation berief der Gouverneur von 
Massachusetts den Harvard-Prasidenten Lowell in die Leitung einer Kommission, 
die liber das Gnadengesuch von Sacco und Vanzetti zu befinden hatte. Sie ent
schied, dass die beiden zu Recht verurteilt waren. Die jahrelange Auseinanderset
zung inner- und auBerhalb des Gerichts endete mit der Exekution, im August 1927. 

Bemerkenswert ist, dass der Fall Normano drei Parallelen zu dem "Sacco Case" 
aufweist. Erstens gab es - in der Wahmehmung vieleI' Amerikaner - tiefe Zweifel 
an del' Unabhiingigkeit des Gerichts, das den Strafprozess zu filhren hatte. Zweitens 
war der Verteidiger in beiden Hillen derselbe: William G. Thompson. Und drittens 
war der Harvard-Prasident Lowell beteiligt, mit einem zumindest potentiellen Ein
fluss auf das Los des Beschuldigten. Dies hatte der "Sacco case" nicht aufzuwei
sen: eine wichtige dritte Person in dem Spiel, der Richter Lowell, war eng mit der 
zweitgenannten verwandt. Die Frage, ob die beiden Cousins in dieser Angelegen
heit Kontakt hatten, und welche Position der geschaftsfilhrende Harvard-Prasident 
einnahm, kann vielleicht eine Akte beantworten, die ab 2013 fill' Forschungszwe
eke zuganglich ist.3 

Die Jewish Question in Harvard betraf nicht nur die Auswahl der Studierenden. 
In der Historischen Abteilung gab es bis 1930 zwei Professoren jlidischer Her
kunft,4 in der Law School Felix Frankfurter und in del' Wirtschaftsfakultat Frank 
William Taussig (1859-1940), mit einem judischen Vater. s Taussig hatte in Har
vard studiert, wurde dort 1883 promoviert, erhielt 1892 seine Professur filr Politi
sche bkonomie und entwickelte sich in den folgenden vierzig lahren zum "grand 
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old man" der Wirtschaftsfakultat. Zur Jewish Question hat er sich nicht geauBert, 
und wohl auch deshalb war seine jUdische Abstammung kaum bekannt. 

Sein Nachfolger wurde Schum peter (1883-1950), der mit ihm befreundet und 
Dauergast in seinem Hause war. In einem Brief von Schumpeter ist zu lesen: "Die 
Arbeit in Harvard [ ... J war sehr nett, nur in Forschung und Lehre [ ... J so anstren
gend, daB ich jetzt hiibsch hin bin. In meinen Freund und Hausherrn verliebte ich 
mich. Wo denken Sie hin - das ist kein elegantes junges liidlein, sondern der be
rlihmte 72jahrige NationalOkonom, der aus dem 6konomischen ,Department' von 
Harvard vielleicht die erste Pflanzstatte dieser Wissenschaft in der Welt gemacht 
und fast 50 Jahre dort gelehrt hat. Und er ist ein so rei zender Mensch dabei, so gU
tig und weise, gUtig nach der Art starker Naturen, die fUr andere sorgen und sie 
verwohnen wollen - das hat er in diesen drei Monaten griindlich besorgt.,,6 

Auch in den dreiBiger lahren gab es in Harvard diskrete Zweifel, ob fachlich 
hochqualifizierte Juden sich in den "body" der Lehrenden wirklich integrieren 
wiirden. In der Wirtschaftsfakultat war Seymour Harris (1897-1974) nach Taussig 
der Zweite. 7 Er musste lange warten: 1922 wurde er instructor, 1926 lecturer, 1933 
assistant professor, 1936 associate professor und erst mit nahezu fLinfzig lahren 
full professor. Paul Samuelson, ab 1935 instructor in Harvard, sah sich in der Leh
re marginalisiert, ging 1940 zum MIT und erreichte 1948 bei seiner Bewerbung um 
eine erstrangige Harvard-Professur nur den zweiten Platz. Diese Entscheidung 
wurde legendar, verstanden als Ausdruck eines anhaltenden, latenten Antisemitis
mus in Harvards Wirtschaftsabteilung. 8 Die Universitat verlor so die Chance, den 
ersten amerikanischen Nobelpreistrager in den Wirtschaftswissenschaften hervor
zubringen.9 Robeti M. Solow, Kollege von Samuelson am MIT, soli sie mit diesem 
Diktum kommentiert haben: "You could be disqualified for ajob if you were either 
smart or Jewish or Keynesian. So, what chance did this smart, Jewish Keynesian 
have?" 10 

Es liegt nicht fern zu vermuten, dass die jiidischen Fakultatsmitglieder sich als 
geduldete Minderheit flihIten, begiinstigt durch eine "tiefverwurzelte Toleranz". 
Aus dieser Perspektive erhielt 1933 die Problematik der German scholars eine Be
deutung, die liber akademische MaBstabe weit hinausreichte. War die Frage, ob die 
als "Kommunisten" odeI' "Juden" verdrangten europaischen Hochschullehrer Zu
gang zu amerikanischen Universitaten erhalten sollten, allein mit Blick auf ihre 
wissenschaftliche Qualifikation zu beurteilen? Oder musste die "tiefverwurzelte 
Toleranz" sich nicht nunmehr darin erweisen, dass Wissenschaftlern, die in "Nazi
Gernlany" als nicht-tolerabel galten, die TUren zu Amerikas Universitaten weit ge
Offnet wurden? 

Die zweite Position nahmen die Begriinder der University in Exile ebenso ein 
wie die Forderer des Emergency Committee in Aid of Displaced Gennan Scholars. 
Beide lnitiativen entstanden in der lahresmitte 1933, und sie fLihrten zu zwei unter
schiedlichen Formen der Integration. Den AnstoB fLir die Exil-Universitat in New 
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York gab Alvin Johnson (1874-1971). Er richtete sie als eigenstandige Institution 
unter dem Dach der New School for Social Research ein, die er ebenfalls mitbe
griindet hatte. Zur Bildung des Lehrkorpers sprach er - zusammen mit Emil Lede
rer - eine groBere Zahl deutscher Hochschullehrer an, die vom Berufsverbot betrof
fen waren. II Edwin Seligman, der Forderer Normanos, gehorte zum Griindungsbei
rat. ll Mit ihm war Alvin Johnson durch das Projekt der erwahnten Enzyklopadie 
verbunden, eine in der "New School" geborene Idee, zu deren Ausformung und 
Verwirklichung Seligman maBgeblich beigetragen hat. 13 Johnson wurde - neben 
Seligman - zum associate editor dieser Enyclopaedia of the ,,;ocial Sciences. Se
ligman war von Beginn an auch die Schliisselperson, urn Spender fUr die Exil
Universitat zu gewinnen. 14 Am Rande bemerkt: die "New School" wurde zu einer 
langlebigen Einrichtung. Angela Merkel erhieIt dort ihren (vierten) Ehrendoktorti
tel- ein dreiviertel Jahrhundert nach Grundung der Exil-Universitat. 15 

Einen anderen Weg als Johnson und Seligman ging das Emergency Committee; 
es bot amerikanischen Universitaten eine Dbernahme der Personalkosten flir den 
Fall, dass sie befristet German scholars in ihre FakuItaten aufnahmen. Bis Februar 
1934 hatte das Komitee 36 Dozenten an 32 Hochschulen plaziert. Auch diese Initi
ative war kein Selbstlaufer, sie fand nicht iiberall bereitwillige Zustimmung und 
stieB in einzelnen Fallen auch auf prinzipielle Ablehnung. Diese kam nicht zuletzt 
von Harvard. Die New York Times berichtete im Januar 1938: "Thirty-one Ameri
can universities, including all the leading institutions of learning in the United 
States, with the exception of Harvard University, have made room on their teaching 
staffs for scholars who lost their places through Nazi persecution.,,16 

Lowell, als geschaftsflihrender Harvard-Prasident, hieIt die Idee flir "an attempt 
to use the College for purposes of propaganda".!7 Der zwischenzeitlich zustandige 
VerwaItungsrat (Corporation) lieB die Anfrage des Komitees vom Juli 1933 unbe
handelt, und der neue Prasident Conant lehnte sie im Januar 1934 endgiiltig ab. 18 

Schon vorher hatte die Universitat auf den zitierten Zeitungsartikel mit dem Hin
weis reagiert, dass auch die Harvard Universitat vier deutsche Hochschullehrer 
aufgenommen habe, und dabei ihren personalpolitischen Grundsatzen treu geblie
ben sei. 19 "Harvard adheres to the stand taken last year by Dr. A. Lawrence Lowell 
when President, that the university would not make a place on its faculty for any 
man because he was an emigre, or as a protest to the Nazi removal of educators 
from Gernlan universities.,,20 

Dies war eine unpopulare Entscheidung, weil damit die gesellschaftliche Ver
antwortung der Universitat in einer Ausnahmesituation ungewohnlich eng definiert 
wurde. Flir Conant aber war es eine letztendlich folgerichtige Anwendung des 
Grundsatzes der meritocracy, den er in der iibergreifenden Personalpolitik vertrat. 
Das Auswahlkriterium der Herkunft sollte in Harvard seine bislang dominierende 
Rolle verlieren, zugunsten der wissenschaftlichen Qualifikation - in Forschung und 
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Lehre - und der charakterlichen Eignung. Dies galt fLir den Lehrkorper, diefaculty, 
ebenso wie fLir die Studentenschaft.21 

Schumpeter, der diese Grundauffassung teilte, nahm in der Frage der refugee 
scholars eine andere Haltung ein. Er schrieb zahlreiche Briefe, in denen er ameri
kanischen Universitaten die Berufung von Wissenschaftlern wie Gustav Stolper 
und Karl Mannheim empfahl. Mit Alvin Johnson und der University in Exile ko
operierte er, verstand seinen Beitrag aber im Kern als individuelle Hilfe fur displa
ced colleagues.22 In seinen eigenen Worten: "My conservative convictions make it 
impossible for me to share in the well-nigh [nachgerade] unanimous condemnation 
the Hitler ministry meets with in the world at large. It is merely from a sense of 
duty towards men who have been my colleagues that I am trying to organise some 
help for them which would enable them to carryon quiet scientific work in this 
country should necessity arise.,,23 Ein Eintreten, eine Hilfe fur J. F. Normano ware 
mit dieser Grundauffassung und Motivation nach dem Marz 1933 unvereinbar ge
wesen. Dessen Fall lag deutlich anders; mit der Problematik der refugee scholars 
war er - so wohl die Ansicht Schumpeters - nicht zu vermengen. 

Ob Schumpeter Antisemit oder Philosemit war, ob er das NS-System verdamm
te oder in Teilen rechtfertigte, darliber ist manches geschrieben worden.24 Wohl 
unbestritten ist, dass er mit zahlreichen Okonomen jlidischer Herkunft freund
schaftliche Beziehungen pflegte. Dies waren seine Forderer, wie Taussig, seine 
Studienkollegen, wie Rudolf Hilferding und Emil Lederer, und andererseits junge 
Okonomen wie Hans Singer, Paul Samuelson und Seymour Harris, deren er Karrie
rehilfe bOt.25 Einer seiner Biographen zieht, nach Abwagen der Widersprliche, die
sen Schluss: "In conclusion, one can say that Schumpeter had a series of prejudices 
about the Jews. He did not, however, incorporate these into his political philoso
phy. He would occasionally vent his personal rage against the Jews, especially 
when he was off balance and depressed, but this is also where he stopped.,,26 

I Vgl. hllp://en.wikipedia.org/wiki/Boston-Brahmin#Lowell (15.10.20 II) 
2 Morton u. Phyllis Heller: Making Harvard Modern. The Rise of America's University. New 

York 2001. S. 47 f. 
3 Akte des Prasidenten Lowell im Harvard-Archiv. in der Dokumente aus dem Jahr 1933 zum 

Normano-Fall zu finden sind. Auskunft der Archivverwaltung yom 03.10.2011. 
4 Julius Klein und Arthur Schlesinger Sr.; vgl. William Palmer: Gentlemen and Scholars: Har

vard's History Department and the Path to Professionalism, 1920-1950, in: Historically 
Speaking 10 (2009) 3, S. 108-121, hier S. 110. 

5 Vgl. Thomas K. McCraw: Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruc
tion, Camhridge 2007, S. 185. 

6 Brief an eine langjahrige freundin yom 5. Januar 1931, am Ende seines zweiten Aufenthalts 
als Visiting Professor, abgedruekt in: Eduard Marz: Joseph-Alois Schumpeter - Forscher, 
Lehrer und Politiker, Miinchen 1983. S. 183. Nach Antritt seiner Professur im September 
1932 wohntc cr wicdcfllm bei Taussig. 

7 Vgl. M. und Ph. Heller, S. 81. 
8 Vgl. cbd .• S. 82. Einen maBgeblichen Einnuss halle dabei Harold H. Burbank, lange Jahre im 

Amte des Chairman of iJepartment, das kaum ein anderer Wirtsehaftsprofessor in den Orei
Big~fll hab~n wollt~ .• :Burbie' was appan:ntly a rath~r bitter man. a m~diocr~ scholar and 
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13 Vgl. A. Johnson, S 305 f. 
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20 Thc New York Times, 30.01.1934. 
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Das Hanfstaengl-Dilemma 

Prasident Lowells Haltung in der Jewish Question wurde oben skizziert. Sein Nach
folger Conant war fUr eine differenzierende Fortsetzung dieser Politik. Auch er war 
nicht ganz frei von antisemitischen Vorurteilen, schien vielmehr den "mild anti
Semitism common to his social group and time" zu teilen. 1 So wurde ihm vorge
worfen, dass er keine ausreichende Distanz zu Vertretern des "Nazi-Germany" 
hielt. Vor 1933 war er zweimal in Deutschland gewesen; er hatte F reunde dort und 
sprach von einem bekanten Zweispalt, den er teilte: "the dilemma of those abroad 
who had friendly feelings for Germany but detested Hitler.,,2 Die VorwUrfe gegen 
seine allzu "diplomatische" Haltung ertonten erstmals wegen seiner Haltung zum 
Emergency Committee und hauften sich in den drei Folgejahren. Mehrere Vorgan
ge gaben dazu Anlass. 

1m Mai 1934 gab es einen deutschen Flottenbesuch, der Kreuzer "Karlsruhe" 
lief in den Hafen von Boston ein. Die Einladung hatte die Hafenbehorde schon 
1932 ausgesprochen. Es folgte eine Reihe von Empfangen und Landbesuchen, Lu
ther und von Tippelskirch waren prasent, und die jlidische Cummunity protestierte 
gegen eine solche Politik der offenen Arnle. Eine Stellungnahme des Harvard
Prasidenten gab es nicht; einzelne Professoren und Alumni gingen zu den gesell
schaftlichen Veranstaltungen. Viele Studenten gingen in die Docks. Dort gab es am 
17. Mai eine Massendemonstration, die von einem massiven Polizeiaufgebot im 
Zaum gehalten wurde. Nicht alle waren gegen die "Karlsruhe": "Up with Hitler" 
riefen die einen, Plakate mit "No Welcome for Persecutors of the Jews" zeigten 
andere. 

Ein zweiter Besuch aus Deutschland galt nicht Boston sondem allein dem Vor
art Cambridge. Aber auch er rief Pressestimmen und Meinungsspaltungen hervor, 
die weit liber Massachusetts hinausgingen. Eigentlich ging es nur um das Treffen 
einer Gruppe von Harvard-Alumni; der Abschlussjahrgang 1909 wollte seinen 25. 
Jahrestag gebUhrend feiern. Den Generalauftrag zur Ausgestaltung erhielt ein chief 
marshal, der wiederum einen Ex-Kommilitonen bat, ihm zu assistieren. Dies ge
schah im Marz 1934, und der Erwahlte war ein Deutscher. Ernst "Putzi" 
Hanfstaengl, mit Tsaac Lewin gleichaltrig und in Bayern geboren, war eine markan
te Figur, nicht nur in Korperbau und Gesichtspragung. In seiner College-Klasse 
galt er als einer der beliebtesten; er war ein einfallsreicher Erzahler, gewinnender 
Klavierspieler und trinkfester Kumpan, zudem der Vorsitzende des Deutschen Ver
eins. 

Sein Lebenslauf hatte Profil. Nach dem Harvard-Abschluss war er in die Kunst
handlung seiner Eltem in der New Yorker Fifth Avenue eingestiegen. Sie wurde in 
den letzten Kriegsmonaten beschlagnahmt und versteigert. Ernst verlor den Job, 
hatte wenig Gllick mit einem zweiten und kehrte 1921 in seines Vaters Land zu
rlick (seine Mutter war Amerikanerin). Ein Jahr spater begegnete er Hitler und Iud 
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ihn spontan in seine Milnchener W ohnung ein. Der Gast ging dort bald ein und aus, 
bisweilen brachte er Besucher mit, so den Pg. Hermann Goring.3 Hitler kam auch 
in das Landhaus der Hanfstaengls am Staffelsee, zumindest einmal, am 9. Novem
ber 1923. Der Putschversuch war gescheitert, und der Putschist suchte ein Ver
steck. Die Polizei fand ihn dort, in Uffing, schon nach zwei Tagen. 

Die Geschichte von Hitler und Hanfstaengl hat Autoren gereizt, auch letzteren. 
Somit ist sie nicht unbekannt, zumal sie launige Anekdoten einschlieBt, die gem 
weitererzahlt werden. Leser des vorliegenden Buches konnten an der folgenden ih
ren SpaB haben. Hanfstaengl war zum Auslands-Pressechef der Partei aufgestiegen 
und kannte den amerikanischen Joumalisten Knickerbocker. Auch der Leser kennt 
ihn, als Schlilsselfigur in der Orlow-Affare. Knickerbocker bat Hanfstaengl im No
vember 1932, fUr ihn ein Treffen mit Georg Strasser zu arrangieren. Darilber 
schrieb "Putzi" 25 Jahre spater, in seinen Erinnerungen. "I organized it for him. It 
was a terrible flop. Knickerbocker had got hold of a book on economics, published 
under Strasser's name, of which he had carefully read every word, and came out 
with a whole list of contradictions. After an hour of this cross-examination, 
Strasser had sweated through his second handkerchief.,,4 

Kurzum: Strasser machte nach dem Interview dem Hanfstaengl die Holle heiB; 
wenn er noch einmal eine solche Person zu ihm schicken wiirde .... Erst spater - zu 
spat - erfuhr Hanfstaengl, dass ein ghost writer das Buch verfasst hatte und Knick
erbocker den Inhalt weit besser kannte als Strasser. Noch spater, im Marz 1933, 
konnte "Putzi" einiges wieder gut machen. Der Korrespondent hatte offen ilber die 
Nazi-Greuel berichtet und sollte das Land verlassen. Er wandte sich an 
Hanfstaengl, dieser besprach die Angelegenheit mit Goebbels und ging mit ihm zu 
Hitler. Knickerbocker durfte bleiben - vorerst.5 

Weniger reibungslos als diese Nothilfe verlief der Besuch in Harvard. Hitler hat
te die Reise zum Alumni-Treffen abgenickt, dennoch tat Hanfstaengl alles, um sei
ne Abfahrt geheim zu halten. Den letztmoglichen Dampfer, die "Europa", lieB er 
fahren, reiste incognito per Bahn nach Koln, bestieg ein Postflugzeug nach Cher
bourg und erst dort die "Europa". In der New York Times war zu lesen, dass 
Hanfstaengl nun wohl doch nicht anreisen werde. Schon bald aber sickerte die 
Nachricht durch, und als der Dampfer in den New Yorker Hafen einlief, versam
melten sich dort mehr als tausend Demonstranten. Hanfstaengl nahm einmal mehr 
den Hinterausgang, eskortiert von sechs Polizisten in Harvard-Blazem, die einen 
GruB yom Staatsprasidenten iiberbrachten.6 Hanfstaengl und Roosevelt waren sich 
25 Jahre vorher in Harvard begegnet. 

In Boston und Cambridge stand "Putzi" im Mittelpunkt des bewegten Interesses. 
Der Hohepunkt war die groBe Harvard-Parade. Einige der Alumni hatten sich als 
Bayem verkleidet und fanden SpaB an Stechschritt und Hitler-GruB. Auch 
Hanfstaengl grilBte mit erhobenem Arm, hielt sich im Obrigen aber diplomatisch 
zurilck. Er blieb auch der Feier am Foigetag fern, auf der traditionsgemaB die aka-
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demischen Grade verliehen wurden. Sie verlief turbulent, Conants Ansprache wur
de mehrfach unterbrochen. Zwei Frauen ketteten sich im Saal fest, forderten "Nie
der mit Hitler" und "Freiheit fUr Thalmann und Michaelson". Eine spontane De
monstration in der Stadt wuchs auf 2000 Teilnehmer an, die Polizei war ilberrascht 
und reagierte knilppelhart. 7 

Prasident Conant hielt zum Besucher Distanz, intervenierte weder auf der einen 
noch der anderen Seite und setzte spater durch, dass das Angebot, einem Harvard
Studenten ein Auslandsjahr in Deutschland zu finanzieren, abgelehnt wurde. 1m 
September schrieb er an Hanfstaengl, diese "Dr. Hanfstaengl Scholarship" betref
fend: "We are unwilling to accept a gift from one who has been so closely associ
ated with the leadership of a political party [ sic] which has inflicted damage on the 
universities of Germany through measures which have struck at principles we be
lieve to be fundamental to universities throughout the world."s Noch zwei weitere 
Gastgeschenke brachte der Besucher zurilck nach Deutschland: die Bilsten von 
Schopenhauer und Hindenburg. Niemand - weder in Harvard noch in West Point
hatte sie aufstellen wollen. Nur Gluck blieb willkommen, in Harvards Fachbereich 
Musik. 

Hanfstaengl konnte sich davon personlich liberzeugen, nachdem er in die USA 
emigriert war. Diese Auswanderung verlief in Etappen und schloss - wie 1934 -
eine ungewohnliche Flugreise ein. "Putzi" war im Flihrungszirkel um Hitler in Un
gnade gefallen, er so lite zu einem Fallschirmabsprung in den Spanischen Bilrger
krieg gezwungen werden. Tatsachlich kam es zu einer milderen Form der Bestra
fungo Der Verstof3ene wurde in Berlin-Staaken in eine JU 52 gesetzt, und der Pilot 
sagte ihm, wohin es gehen sollte. Bei Leipzig gab es einen Motorschaden, eine 
Notlandung und "Putzis" Entkommen durch die Hintertlir. So endete seine Reise 
nicht in Salamanca, auch nicht in Berlin - wo der "Scherz" der EntfUhrung wie ge
plant ausklingen so lite - sondern in Zlirich.9 

Goring legte ihm die Rilckkehr nach Deutschland nahe, mit einem Brief im 
Marz 1937: "Tch versichere Dir, dass die ganze Angelegenheit nur einen harmlosen 
Scherz darstellen sollte. Man wollte Dir wegen einiger allzu kilhner Behauptungen, 
die Du aufgestellt hast, Gelegenheit zum Nachdenken geben. Etwas anderes war 
wirklich nicht beabsichtigt." 10 Hanfstaengl - nach dem Kriege wieder in Deutsch
land - fand dort den Piloten und fragte ihn nach den tatsachlich erhaltenen Befeh
len. Als Ergebnis schrieb er eine dritte Version in seine Memoiren, an der er fortan 
festhielt: Goring wollte hohe auslandische Fliegeroffiziere mit einer Manoverschau 
unterhalten, bei der eine JU 52 - herbeigerufen aus einer Warteschleife - eine Pup
pe mit Fallschirm absetzte, die dann abgeschossen wurde: "a dummy on a parachu
te was to be shot down ... ". 11 

Conant hatte mit dem Fall Hanfstaengel Erfahrung gewonnen und damit seine 
Grundposition gefestigt: in auBeruniversitaren Fragen werde er nicht intervenieren 
und in universitatsintemen Fragen sich keine "politischen" Entscheidungen auf-
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driingen lassen. Er zogerte nicht, Harvards TUren einer graBen Studentendelegation 
zu otfnen, die Mussolini auf eine Rundtour durch amerikanische Universitiiten ge
schickt hatte, naturgemiiB mit auBenpolitischen Motiven. Flir Conant war dieser 
Besuch ein Beitrag zur international en akademischen Zusammenarbeit. In diesem 
Sinne beftirwortete er auch die Fortsetzung des Studentenaustauschs mit deutschen 
Universitiiten und setzte sich daftir ein, dass amerikanische Universitiiten ihre De
legierten zur 550-Jahrfeier der Universitiit Heidelberg im Jahr 1936 sandten. Erst
rangige britische Universitiiten hatten die Einladung an den Neckar abgelehnt, mit 
Hinweis auf die Entlassung zahlreicher Lehrender aus rassistischen, religiosen und 
politischen GrUnden. Conant hatte bei seiner Entscheidung im Blick, dass Harvard 
im September desselben Jahres seine 300-Jahrfeier ausrichten und daftir auch deut
sche Universitiiten einladen wollte. Zu den zahlreichen Kritikern dieser Politik ge
horte Alvin Johnson. 12 

Ebd, S. 49. Der Anteil lag schon zu I3eginn seiner Amtszeit iiber 12%, und die Zugangsbe
schrankung verlor bis zum Ende der dreii.liger Jahre ihre Bedeutung. 

2 Zit. n. W. Tullle Jr., S. 52. 
3 Vgl. Peter Conradi: Hitlers Klavierspieler. Ernst Hanfstaengl: Vertrauter Hitlers. Verbiinde-

ter Rooscvclts, Frankfurt a. M. 2007, S. 65 f 
4 Ernst "Putzi" Ilanfstaengl: lIitler - The Missing Years, London 1957. S. 189 f 
5 P. Conradi. S. 186. 
6 Ebd., S. 207. 
7 EM, S. 213 f 
8 James B. Conant: My several lives. Memoirs of a Social Inventor, New York 1970, S. 144. 
9 Vgl. P. Conradi, S. 277, S. 265 f. 
10 Brietkopie in: E. Hanfstaengl, S. 289. 
11 Ebd., S. 286. 
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Der Wettstreit der Nachwuchsokonomen 

Antisemitismus und Nazi-Nahe in Harvard: Bei genauerem Hinsehen erschlieBt 
sich ein Bild mit vielen Facetten. Dass Lewin nach der Freilassung nicht an die 
Universitat zurlickkehrte, ist mit Vorbehalten gegenliber Juden oder weltfremdem 
Vertrauen in die NS-Justiz nicht erschOpfend oder gar nicht erklaren. Normano war 
stellvertretender Leiter der Forschungsstelle fUr Lateinamerika bei den Historikem, 
und die Wirtschaftswissenschaftler luden ihn ein, fLir ein Semester in ihrem Lehr
programm mitzuwirken. Gab ihm dies Hoffnung, die Stufenleiter rasch hinauf stei
gen zu konnen: zum assistant, asssociate und schlieBlich zumfitll professor? Wenn 
ja, so stand Normano mit diesen Ambitionen nicht aile in; es gab in Harvard eine 
ganze Reihe von Okonomen auf den mittleren Stufen, die gut bis hervorragend 
qualifiziert waren. In der Mehrheit hatten sie Stallgeruch, zudem konnten einzelne 
ihre besondere Nahe zu einemfilll professor ins Spiel bringen. 

Ais Lewin 1931 nach Cambridge kam, bestand die Professorenschaft des Wirt
schaftsbereichs aus sechs alten Herren. Ein Generationswechsel stand an und voll
zag sich in den folgenden vier Jahren. Ripley und Carver wurden 1932 emeritiert, 
Bullock 1934 und Taussig 1935. Sprague wechselte zur Harvard Business School 
und Gay ging nach Kalifornien. Kaum einer von ihnen hatte in den Zwanzigern 
noch wissenschaftlich glanzen konnen. Erstrangig wurde das Economic Depart
ment erst in den DreiBigern. Taussig konnte dafLir eine wichtige Weiche stellen, 
indem er Schumpeter fur Harvard gewann. 

Er leitete damit eine Entwicklung ein, die Conants Vorstellungen von meritoc
racy entsprach. Die leeren Stahle - und die drei hinzukommenden - wurden nicht 
mehr nach Harvard-Tradition besetzt, sondern mehrheitlich mit sozialen Aufstei
gem und Europaem. Ais zweiter, nach Schumpeter, kam Gottfried Haberler, auch 
ein Osterreicher. Er war im Winter 1931132 visiting lecturer gewesen, hatte als 
Wirtschaftsexperte beim Volkerbund gearbeitet und an der London School of Eco
nomics gelehrt. Als er den Ruf nach Harvard bekam, war er gerade 36 Jahre alt. 
Sumner H. Slichter, aus Wisconsin und acht Jahre alter, kam 1930 und erhieIt seine 
university prolessorship 1936. Diese Kategorie hatte Conant eingeftlhrt. University 
professors waren nicht an eine bestimmte Abteilung gebunden, Slichter lehrte auch 
an der Business School. Ein Jahr spater wurde Alvin H. Hansen berufen, 40 Jahre 
alt und schon damals ein bekannter Keynesianer. Wie Slichter kam er nicht von der 
Ostkiiste sondern aus dem Mittelwesten; vorher hatte er an der Universitat of Min
nesota gelehrt. In Harvard erhielt er die kurz zuvor eingerichtete Lucius N. Littauer 
Professur.! 

Fast zeitgleich gab es den ersten Aufstieg aus der Nachwuchsriege des Econo
mic Department. Edward S. Mason hatte 1925 seine Dissertation abgeschlosen und 
war als Lehrender in der Wirtschaftsabteilung geblieben. Damit gehorte er zu einer 
Gruppe von fLinf bis sechs Anwartern aus dem Mittelbau, die aile in den Zwanzi-
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gem den Doktorgrad erworben hatten. Mason war einer der alteren; wie sein Kol
lege John H. Williams und auch Alvin Hansen war er 1887 geboren.2 Er zahlte zu 
einem Zirkel von Okonomen, den Schumpeter um sich gebildet hatte; auch seine 
Kollegen Harris, Chamberlin, Brown und Leontief gehorten dazu.3 Seymour Harris 
und sein langer Weg zum Professor wurden schon erwahnt. Zwei Jahre jilnger als 
er war Edward H. Chamberlin, der 1933 seine vielbeachtete Arbeit "The Theory of 
Monopolistic Competition" vorgelegt hatte. Kinder des 20. Jahrhunderts waren 
Douglas V. Brown und Wassily Leontief. 

Dieser kam 1932 nach Harvard und begann mit 26 Jahren als instructor. Die 
Stufe des full professor erreichte er mit vierzig. Er kam aus einer russisch
jildischen Familie und war in St. Petersburg aufgewachsen. Dort schrieb er sich 
1921 an der Universitat ein, die der Privat-Dozent Isaac Lewin drei Jahre zuvor 
verlassen hatte. An der Berliner Universitat wurde er promoviert, forschte ab 1927 
am Kieler Weltwirtschaftsinstitut, beriet das chinesische Ministerium flir Eisen
bahnwesen und ging 1931 an das (nicht-staatliche) National Bureau of Economic 
Research. Er sol1te 1973 den Nobelpreis erhalten, ebenso wie drei seiner Doktoran
den: Samuelson (1970), Solow und Vernon L. Smith. Leontiefs Karriereprofil bis 
1934 ahnelte dem des Isaac Lewin in Abschnitten. Nur war er 18 Jahre jilnger und 
hatte fast ausschlieBlich in der Forschung gearbeitet, wahrend Lewins wissen
schaftlicher Lebenlauf bei genauerem Hinsehen ein zehnjahriges schwarzes Loch 
offenbarte. 

Die Chancen fUr einen Wiedereinstieg und Aufstieg des J. F. Normano in Har
vard waren nur also auf den ersten Blick gilnstig. Zwar versprachen der bevorste
hende Generationswechsel und die Expansionsplane freie Platze, aber die Wettbe
werbsIage und auch die Personalpolitik minderten seine Chancen auf ein Mini
mum. Mit den Quereinsteigem Hansen und Haberler konnte er sich wissenschaft
lich nicht messen, und die Mitglieder der Nachwuchsriege - sofern nicht auch sie 
ihm ilberlegen waren - hatten ihm den Stallgeruch und das passende Alter voraus. 
Zudem fligte sich sein fachliches Proftl - lateinamerikanische Wirtschaftsgeschich
te - kaum in das Abteilungsprogramm. Dieses hatte er allenfalls als Nachfolger von 
Edwin F. Gay, Professor fUr Wirtschaftsgeschichte, einbringen konnen;4 aber der 
empfahl- mit Erfolg - Abbot P. Usher (1883-1965). Diesem folgten spater, nach 
Nonnanos Tod, zwei Wissenschaftler, die aus der Sowjetunion emigriert und judi
scher Herkunft waren: Alexander Gerschenkron wurde 1948 und Simon Kuznets 
1960 auf den Lehrstuhl berufen. 

Der Textilunternehmer Littauer, ausjUdischer Familie, war Harvard-Absolvent von 1878 und 
cin bcdcutcndcr Mazcn. 

2 John H. Williams, Promotion in 1919. war schon vor Mason berufen wordelL allerdings auf 
einen Lehrstuhl in der School of Public Administration 

3 Vgl. E. Mason, S. 422. 
4 Edwin F. Gay (1867-1946) hatte ab 1890 in Deutschland studiert. u.a. in Berlin und Leipzig, 

war von Schmoller (Neuere llistorische Schule) promoviert worden. wurde 1902 Professor 
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in Harvard und lehrte dort mit Unterbrechungen (ZeitungsunternehmeL Regienmgsamter) 
bis 1935. VgJ. Nachruf in: American Economic Review. 37 (1947) 3. S. 410-413. Seine 
wirtschaftshistorische Arbeit war stark auf Unternehmensgeschichte konzentriert; er gilt als 
ciner dcr Initiatorcn fiir das Fach Business His/ory, cingerichtct 1927 an der Harvard Busi
ness SchooL V gl. Toni Pierenkemper: Unternehmensgeschichte, Stuttgart 2000, S. 40 f 
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Ein US-brasilianischer Wissenschaftler 

Einzelne der Arbeiten, die Normano zu Beginn seiner Harvard-Zeit veroffentlichte, 
wurden schon genannt: Rezensionen und drei kiirzere Aufsatze. Sein erstes Buch 
erschien 1931: The Struggle for South America - Economy and Ideology. Norma
nos Fragestellung in aller Kiirze (die Nach-Lese bietet mehr): Wer sind die Rivalen 
in dem Wettstreit, worum geht es ihnen und welche Waffen fUhren sie ins Feld? 

Kampfum Siidamerika: nach dem ersten Weltkrieg 

Den Kampf urn die Vorrangstellung in Siidamerika flihren die USA, als Gravitati
onszentrum der Neuen Welt, mit Nationen der Alten Welt. Zu diesen zahlen Spa
nien und Portugal, GroBbritannien und Frankreich, und schlieBlich Deutschland, 
Italien und Japan. Nonnano zeigt im ersten Kapitel, wie sich die Handelsbeziehun
gen zwischen Siidamerika und den im "Struggle" konkurrierenden Wirtschafts
machten entwickelt haben. Damit liefert er keine bahnbrechenden Erkenntnisse, 
wie er mit Sicherheit selbst weiB. Dennoch kann er auf dieses Eingangskapitel 
nicht verzichten; denn es schafft den materiellen Unterbau, auf dem er im zweiten 
die Saulen seines Theoriegebaudes errichtet: den ideologischen Oberbau. Er will 
die ideologischen Schleier liiften, mit denen die rivalisierenden Staaten ihre wahren 
imperialistischen Absichten verdecken. Welche Masken tragen sie, und in welchen 
Gesellschaftsschichten des Subkontinents wollen sie damit we1che Sympathien we
cken? 

Das ideologische Werben um Herz und Seele des Subkontinents beginnt schon 
bei der geographischen Bezeichnung. Spricht man von Latein-Amerika, von 
Hispano- oder Ibero-Amerika? Die Spanier lehnen den "Lateinamerikanismus" 
strikt abo Sie sehen darin den Versuch Italiens und Frankreichs, das Mutterland aus 
dessen friiheren Kolonien zu verdrangen. Mit dem erfundenen Namen "Latein
Amerika" wollen sie eine Atlinitat zu dem klassischen Europa wecken, als dessen 
Vertreter sie sich darstellen. Den wahren Charakter der historischen Beziehungen 
treffe allein die Bezeichnung "Hispano-Amerika". Spanien hat gegeniiber allen 
Freiem die Vorteile der Sprache, der ethnisch-kulturellen Nahe und der Geschichte. 
Der "Hispano-Amerikanismus" findet Anklang auch bei der breiten Masse. Aller
dings lasst sich daraus nur ein geringer materieller Nutzen ziehen; Spaniens Wirt
schaft ist schwach. 

England, Deutschland und Japan haben gemeinsam, dass sie keine Ideologie der 
historischen, kulturellen und ethnischen Partnerschaft entwickeln konnen, sie miis
sen sich als W irtschaftsmachte mit wirtschaftlichen A vancen einbringen, mit der 
Ideologie der industriegetragenen Modeme. Am klarsten gilt dies fUr das Vereinig-
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te Konigreich, und ihm fallt dies als etablierte Welthandelsmacht am leichtesten. 
Eine solche Fama hat Deutschland nicht, im Gegenteil: die Psychologie des verlo
renen Krieges wirkt nach, und kulturell wie politisch hat es in Siidamerika standig 
an Boden verloren. Zwar ist der deutsche Unternehmer flexibler im Angebot und 
seine Industrieprodukte sind innovativ. Aber werben muss er wie ein Handelsver
treter, wenn auch mit Unterstiltzung in den "deutschen Kolonien". Auf ihre Aus
wanderer konnen auch Italien und Japan setzen, letzteres bringt zudem an der Pazi
fikkliste Standortvorteile ins Spiel. 

Und die Ideologie der Vereinigten Staaten? Der Pan-Amerikanismus yom Be
ginn des 19. Jahrhunderts, als groBe Gemeinsamkeiten die jungen Staaten der bei
den Subkontinente verbanden, hat seinen ideologischen Gehalt aus Sicht der La
teinamerikaner langst verloren: "Pan-Americanism [ ... ] is promoted, managed, and 
exploited by the United States. [ .. .].'01 Wie sieht Normano selbst diese American 
Danger? Er wendet sich gegen aile ideologischen Deutungen und argumentiert 
strikt okonomisch: bringt dieser Penetrationsprozess des Nordens die siidlichen 
Lander tatsachlich in Gefahr, ist er ein realer Grund flir Alptraume? Normano ver
neint dies, aus seiner Sicht ist das Expansionsmotiv der USA nicht politische 
Machtgier. Denn getragen wird der Prozess nicht yom Staat sondem von den gro
Ben amerikanischen Untemehmen. Und diese haben mit dem globalen Wachstum 
ihren nationalen Charakter verloren: "The ,Big Thirty' are no longer national, nor 
even international. They are anational.,,2 

Die Chancen einer selbstbestimmten Entwicklung des Slidens, der Zukunftsges
taltung aus eigener Kraft, behandelt Normano in den abschlief3enden Kapiteln. Sie 
sind tiberschrieben mit: "An Experiment" und "The Future". Das "Experiment" un
ternimmt, nach Einschatzung des Autors - Cuba. Diese Sicht wird der Leser spon
tan teilen, denn auch aus heutiger Perspektive ist der Inselstaat wahrlich einen Son
derweg gegangen. Allerdings steht er flir den "Kommunismus in Lateinamerika", 
flir seinen erst en Sieg und sein endgtiltiges Scheitern. Normano sieht 1930 ein vOl
lig anderes Cuba: das Muster einer kapitalistischen Entwicklung, die an die US
amerikanische Durchdringung ankntipft, um deren Dynamik und die von ihr ge
schaffene Infi"astruktur zu nutzen. 

"The Future": ohne tiefgreifenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft wird 
Stidamerika zwar seine politische Freiheit bewahren konnen, okonomisch aber ein 
Vasall bleiben. Die besten Aussichten im Stiden hat Brasilien. Vor der amerikani
schen Gefahr flirchtet es sich nicht; es hat keine Vorbehalte gegentiber dem US
Kapital und errichtet keine Schranken. Mit dieser kooperativen Haltung und einem 
intensiven wirtschaftlichen Austausch wird Brasilien seine Industrialisierung be
schleunigen, seine politische Rolle starken und sich damit Chancen fUr den Auf
stieg zur Weltmacht erOffnen. 

Eine klihne Schlussfolgerung - die sich he ute bestatigt findet. Ein vorrangiges 
Schwellenland ist Brasilien schon jetzt, und der Aufstieg zur Weltmacht zeichnet 
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sich abo Die Erwartung des Autors ist realitatsnaher denn je. Dagegen ist seine Vi
sion fLir Cuba, 1931 ahnlich kuhn, im real experimentierenden Sozialismus ver
pufft. War Nonnano, auch als Autor, ein Hasardeur? Hatte er keine Scheu vor ge
wagten Thesen, die sich als krass irrefLihrend erweisen, aber auch zu wissenschaft
lichem Durchbruch flihren konnten? Wie ist das Buch seinerzeit aufgenommen 
worden - als Erkenntnissprung? Wie haben die Kritiker den Autor gesehen - als 
grundfesten Wissenschaftler, als Uberflieger, als Scharlatan? 

Die Antwort: das Echo kam von vielen Seiten, und es wird Autor wie Verlag gut 
in den Ohren geklungen haben - mit einigen Dissonanzen. Insgesamt gab es zehn 
Kritiken, mehrere davon in erstrangigen Zeitschriften. Was hatten sie gemeinsam, 
was unterschied sie? Einen Ven-iss gab es nicht, unterm Strich kamen aile Rezen
senten zu einer positiven, mehrfach uberschwanglichen, zumindest aber wohlwol
lenden Bewertung. Gemeinsam hatten sie auch, dass keiner versuchte, das vorge
legte Werk als Meilenstein in der Entwicklung des Autors zu sehen und es mit fru
heren Arbeiten in Verbindung zu bringen. Aber war nicht Normano bei Erscheinen 
des Buches schon mehr als 40 Jahre alt? Lag es nicht nahe zu fragen, was er vorher 
geschrieben hatte? 

Die wohl plausibelste Antwort: in USA und Europa kannten selbst die mit La
teinamerika befassten Wissenschaftler nur einen Teil der einschlagigen lateiname
rikanischen Literatur. Beklagte nicht Nonnano selbst diese Unkenntnis, initiierte er 
nicht gerade deshalb das erwahnte Bibliographie-Projekt in seinem "Bureau"? Dass 
den Forschern bislang keine Arbeiten des "Brasilianers" Normano in den Blick ge
kommen waren, musste sie also nicht zwingend stutzig machen. Lief3 doch auch 
Harings Einleitung zum "Struggle" kaum Raum flir Zweifel: "Born a Brazilian [ ... ], 
long a resident in Europe and in the United States" [sic].3 Dennoch: hiitte der Autor 
nicht fruhere Schriften in seinem Buch erwahnen mussen? Oder hat er sie erwiihnt 
- was sagt das Literaturverzeichnis? Nichts, denn das Buch hat keines. Das ist nicht 
unublich, schlieBlich werden Quellen schon in den FuBnoten genannt. Aber der 
Verzicht ist nicht hilfreich, und einige Rezensenten haben dies ausdrucklich kriti
siert. 

Wollte etwa der Autor die Transparenz meiden? Eine Durchsicht der Quellen
angaben und Anmerkungen - fast 50 Seiten - ist muhsam und fast ergebnislos. Der 
Name Normano findet sich darin nicht, lediglich heif3t es in einer Endnote: " I refer 
to my investigation concerning Rio Grande do Sui [ ... J. See Harvard Business Re
view, January, 1931.,,4 Schaut man in das Verzeichnis dieses Hefts, so finden sich 
dort zw5lf Beitrage aufgelistet; Hjalmar Schacht steht mit "Money Markets before 
and after the War" an erster, Normano an neunter Stelle. Sein Aufsatz - uber Akti
engesellschaften und Auslandskapital in dem brasilianischen Sud staat - ist Ergeb
nis einer empirischen Studie, mit engen geographischen Grenzen und geringem 
Theorieanspruch. Die Datengrundlage seiner Studie, die er vor dem Vargas-Putsch 
von 1930 abgeschlossen hat,S ist ein Glucksfund: "it is only by chance that the 
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writer was able to obtain the annual reports of all the joint stock companies of Rio 
Grande do SuI." 

In detaillierten Tabellen zeigt Normano die Kapitalstuktur und Gewinnlage der 
60 Aktiengesellschaften im Staate auf, gibt einen aufschlussreichen Einblick in so
ziale Stellung und Anlagemotive der nationalen capitalistas, und richtet dann den 
Blick auf das ausHindische Kapital. Hier interessieren ihn vor aHem die industriel
len Direktinvestitionen: welche Investoren tragen unmittelbar zur Industrieentwick
lung im Staate bei? Es sind vomehmlich amerikanische Konzeme, die Kapital ins 
Land bringen, durch Autkauf bestehender oder Grilndung neuer Unternehmen. 
Normanos Schlussfolgerung: "North American capital would be welcome at this 
time. The disadvantages of North American capital should not be exaggerated.,,6 
Auslandskapital sei fUr die wirtschaftliche Entwicklung absolut notwendig, nul' 
milsse der Zufluss entwicklungsgerecht reguliert werden. Dies milsse einher gehen 
mit der Mobilisierung und Nutzung des Inlandskapitals, durch Ausbau des nationa
len Finanzsektors und seiner Prasenz auf internationalen Kapitalmarkten. 

Wer diesen Aufsatz gelesen, zudem die zahlreichen Zeitungsberichte ilber Nor
manos Auftritt als Vizedirektor des "Bureau" ilberflogen hatte, der sah ihn als ei
nen ambitionierten brasilianischen Okonomen, der ohne ideologische Befangenheit 
erkannte, welche langfristigen Vorteile die sildamerikanischen Lander aus einer 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den USA ziehen konnten. Damit zeigte er ein 
klares - und willkommenes - Wissenschaftlerprofil. Wie es sich herausgebildet 
hatte, war kaum interessant. Und sprach nicht die Leistung, die der Autor des 
"Struggle" gezeigt hatte, ftlr sich? Keiner der Kritiker hatte bezweifelt, dass ihm 
eine bemerkenswerte Innovation geglUckt war, und dass sein Buch die Integration 
Sildamerikas in die Weltwirtschaft in ein neues Licht rilcken k6nnte. 

Das war fur Normano der Durchbruch. Bei diesem Erstlingswerk ratselte nie
mand offen ilber seine Herkunft - warum sollte es in Zukunft anders sein? Vermut
lich hatte er getrickst und geblufft, aber sein Buch ilberzeugte, und vielen gefiel es. 
Mit bewundernswertem Geschick verstand er es zudem, Erganzungen zum Buch zu 
schreiben, die kurz nach dessen Erscheinen in renommierten Zeitschriften zu lesen 
waren. 1m Marz 1932 druckte die Hispanic American Historical Review seinen 
Beitrag zur "British Offensive in Latin America". Darin relativierte Nonnano seine 
Feststellung im Buch, dass England eher als Bieter denn als Werber in Lateiname
rika auftrete. Diese Einschatzung musste er korrigieren, denn ab 1929 hatten meh
rere Wirtschaftsdelegationen das Land besucht, um fUr das United Kingdom ein 
Stilck des Bodens zurilckzuerobem, den es ab 1914 an die USA verloren hatte.7 

In derselben Zeitschrift folgte im Mai eine glanzend geschriebene Glosse, mit 
der Normano die Rolle des argentinischen Denkers Domingo Sarmiento in den ar
gentinisch-amerikanischen Beziehungen karikierte - "A Lost Monument: Sarmien
to in Boston". Als Neubilrger hatte er in Stadtpianen und Stadtverwaltung nach 
Spuren einer Sanniento-Statue gesucht, eines angeblichen Geschenks der argentini-
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schen Regierung an die Stadt. Er fand heraus, dass man in Buenos Aires sehr wohl 
einen Entwurf gefertigt und einen Spendenfonds aufgelegt hatte, das Projekt im 
Krieg aber eingeschlafen und der Bildhauer gestorben war. Das Forschungsergeb
nis: "The monument in Boston does not exist."s 

Urn Beziehungen zwischen Siid- und Nordamerika ging es auch im dritten Arti
kel, allerdings auf einer wesentlich hoheren Ebene und mit eminent politischem 
Gehalt. Die erstrangige Zeitschrift Foreign Affairs feierte ihr zehnjahriges Beste
hen; somit hatte das erste Heft des elften Jahrgangs eine ganz besondere Bedeu
tung.9 Einer der zwanzig Autoren war Nomlano, sein Beitrag behandelte die 
"Changes in Latin American Attitudes". Damit bewies er Schreibkunst und Kiihn
he it zugleich; denn er nutzte diese Chance, sich auf hohem Medienrang zu plazi
eren, ohne etwas wirklich Neues zu verOffentlichen. Stattdessen verwob er ge
schickt langere Passagen aus seinem Buch mit Aussagen zur "British Offensive" 
und mit Abschnitten aus Referaten, die er 1932 bei den oben erwahnten Konferen
zen und Seminaren gehalten hatte. Und er scheute sich nicht, daraus Schlussfol
gerungen zur hochrangigen Politikberatung abzuleiten, etwa: " [ ... J it is high time 
for the United States to make an attempt to construct a program of realistic eco
nomic policy toward Latin America.'do 

J. F. Normano: The Struggle for South America - Economy and Ideology, London 1931, 
S.112. 

2 Ebd., S. 163. 
3 Ebd., S. II. 
4 Ebd., S. 290. 
5 .,This article Wa'; written hefore the recent political disturbances in Brazil." J. F. Normano: 

Joint Stock Companies and Foreign Capital in the State of Rio Grande do Sui (Brazil), in: 
Harvard Business Review 9 (1931) 2, S. 215-224. hier: S. 215. 

6 Ebd., S. 224. 
7 In: The Hispanic American Historical Rcview 12 (1932) I, S. 93-99. 
8 In: The IIispanic American IIistorical Review 12 (1932) 2, S. 236-237. 
9 The Times (London) brachte dariiber. unter dem Tite! "Anniversary Issue of U.S. Quarterly", 

einen langen Artikel in ihrer Ausgabe vom 27.09.1932. 
10 J. F. Normano: Changes in Latin American Attitudes, in: Foreign Affairs II (1932) I, S. 

161-172. 
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Brasilien: vom Bandeirante zum Paulista 

Der Autor hatte nun einen Namen, der sich zur Marke entwickeln lieB. Er war auf
genommen in die amerikanische Einwandergesellschaft, in der die Pel:formance 
nach Einstieg zahlte, das Tun und Lassen im frliheren Leben aber kaum interessier
teo Die Arbeit an seinem zweiten Buch begann er unmittelbar nach Abschluss des 
ersten. Es war in mancher Hinsicht eine Zuspitzung und Vertiefung. 1m "Struggle" 
hatte er einen Schwerpunkt auf das Land gelegt, das im zweiten Buch zum Oberti
tel wurde: "Brazil". Als Untertitel wahlte er: "A Study of Economic Types". Auch 
dieses Projekt wollte er wirtschaftshistorisch ausrichten, eine allgemeine Wirt
schaftsgeschichte Brasiliens - oder gar Lateinamerikas - hielt er jedoch fLir uto
pisch. So steht es in seinem Vorwort, geschrieben in "Cambridge Mass., June 
1932". Erst drei Jahre spater erschien das Buch. 

1m ersten der sieben Kapitel nimmt Nonnano die These von der moving.frontier 
aut: die Frederick J. Turner 1893 aufgestellt hatte. Normano beschreibt, wie die 
Wege zur ErschlieBung des brasilianischen Hinterlands durch die Topographie des 
Landes vorgezeichnet sind. Er verfolgt die Ausdehnung der Zivilisationsgrenze in 
der Geschichte und zeigt mit demographischen wie wirtschaftlichen Indikatoren 
den fortbestehenden Dualismus auf. Evident sind die Llicken zwischen den unter
entwickelten Staaten im Norden, Nordosten und Westen auf der einen und den 
fortgeschrittenen im Slidosten und Sliden auf der anderen Seite. 

Die Frontverschiebung ist kein stetiger Prozess; neben dem Tempo gehort auch 
der abrupte Wandel zu den Charakteristika der brasilianischen Entwicklung. Dies 
zeigt sich, wie Normano im zweiten Kapitel schreibt, im "perpetual change in the 
leading products". I Der Zucker ist das frliheste dieser Leitprodukte; die Zucker
wirtschaft entfaltet sich schon im 16. Jahrhundert, in Bahia und Pernambuco. Mit 
der Entwicklung von Markten, Technik und Transportwegen festigt sie sich, aber 
im auslaufenden 17. Jahrhundert verliert der Zucker seinen Spitzenrang ans edle 
Metal!. Die Baumwolle lost das Gold abo Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
wird Brasilien zum bedeutenden Exporteur, in heftiger Konkurrenz mit den USA. 
Seinen dritten Platz auf dem Weltmarkt kann es halten, bis um 1890 die Sklaverei 
abgeschafft und das Naturgummi zum erst en Exportprodukt wird. Aber die auf
kommende Plantagenwirtschaft in Slidostasien siegt liber den Raubbau im Amazo
nasbecken. Aus Brasilien kommt nun vor allem Kaffee. Um 1905 ist ein WeIt
marktanteil von 75% erreicht, und bis 1925 steigt der Prozentsatz am brasiliani
schen Gesamtexport auf dieselbe Hohe. Aber der gigantische Versuch, den Kaffee
preis kilnstlich stabil zu halten, scheitert im graBen Crash von 1929. 

Tempo und Wandel in Brasiliens Wirtschaftsgeschichte: wie ein Exportgut 
durch ein anderes ersetzt wird, so lOst eine soziale Leitfigur die andere abo Der erste 
typische Handlungstrager ist der Bandeirante; in Expeditionstrupps, staatlich oder 
privat organisiert, soli er das Hinterland erkunden und beutebeladen zurlickkehren 
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- mit Gold, Diamanten, Sklaven. Seine ErschlieBung des Inlands Offnet die Wege 
fUr den Fazendeiro. Er ist der Trager der kolonialen Landwirtschaft, nicht mehr ein 
Nomade wie der Bandeirante, sondern fest verwurzelt auf seiner Fazenda, seiner 
lnsel in der Weite des Hinterlands, des Sertao. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts ist 
er der Trager politischer Macht; denn nur GroBgrundbesitz sichert Reichtum, Ein
fluss und Herrschaft. Der Paulista - wortlich: der Burger Sao Paulos - ist der mo
derne, stadtische homo economicus. Er ist der Typ des Entrepreneus, die Leitfigur 
im republikanischen Brasilien. Und der vierte Typ ist der Estrangeiro, der Immig
rant, der im Zuge einer gezielten Einwanderungspolitik ab den 1820ern ins Land 
kommt. 

Auch in diesem Buch interessiert Normano der theoretische und ideologische 
Dberbau der okonomischen Prozesse. So wie die Preise auf den europaischen Roh
stoffmarkten auf die brasilianische Wirtschaft einwirkten, so beeinflussten europai
sche Ideen das politokonomische Denken im Lande. Adam Smith fand mit seinem 
"Wealth of Nations" auch im intellektuellen Brasilien ein Echo. Sein Werk war -
so Normano - einer der AnstoBe fUr die Herausbildung eines brasilianischen oko
nomischen Denkens. Darin Ubernahm nicht ein Wissenschaftler die Hauptrolle 
sondem ein Unternehmer, der groBte, den Brasilien im 19. lahrhundert hatte: Irineu 
Evangelista de Souza, kurz "Maua". Aus Normanos Sicht war er ein herausragen
der Denker, der europaische Impulse aufnahm und sie in die gesellschaftliche Ent
wicklung Brasiliens einbrachte. Maua war der brasilianische Vertreter des prakti
schen Saint-Simonismus. Normano hebt Saint-Simons Sicht von der Schllisselrolle 
der Banken hervor. FUr ihn ist dies die eigentliche Botschaft, und hier schlieBt sich 
der Kreis zu Maua. In diesem Sinne ist er, der GroBbankier, ein Promotor des prak
tischen Saint-Simonismus. 

Daran anknUpfend behandelt Normano Fragen, die ihn schon in Russland be
wegt haben: die Offentlichen Finanzen und das Bankensystem in einem noch unrei
fen Kapitalismus, die Spannungen zwischen Fiskal- und Wirtschaftspolitik sowie 
die Aufgabenteilung zwischen Privat- und Staatsbanken. Das okonomisch relativ 
kleine Brasilien hatte seit jeher einen uberproportionierten Staat zu tragen; dies ist 
der Ausgangspunkt seiner Analyse. Die koloniale Wirtschaft war zu schwach, um 
den Staatshaushalt uber Steuern und Abgaben zu finanzieren; die LUcke war nur 
mittels Notenpresse und Staatsanleihen zu schlieBen. Die QueUe fUr Auslandskapi
tal sprudelte in London, und uber den Zugang entschieden die Rothschilds. Und die 
Geschichte des brasilianischen Bankensystems: ein bestandiger Streit zwischen 
Zentralregierung und Privatbanken um die Schllisselrolle in Finanzierungs- und 
Wahrungsfragen. 

Zeigt Normanos Buch eine zeitgerechte Losung? Situationsbedingt fallt es ihm 
schwer, in seinem letzten Kapitel Wege aus der aktuellen Krise aufzuzeigen. Die 
brasilianischen Allsfuhren sind auf ein Minimum geschrumpft, die Goldreserven 
erschopft und die Strome des Auslandskapitals versiegt. Normano besteht auf sei-
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ner Ausgangsthese. Trotz des standigen Wandels in der Entwicklungsgeschichte, 
trotz des unbestreitbaren Fortschritts bleibt das Hauptproblem des Landes unveran
dert: "to extend the territory of the ,economic Brazil', and to inject an economic 
substance into the political area. By this process the nation was formed - it now 
forms the economic United States ofBrazil.,,2 

Das zweite Buch Normanos fand bei seinem Erscheinen nur ein maBiges Inte
resse, insgesamt gab es sechs Rezensionen. In deutsche Bibliotheken ist das Buch 
viermal eingegangen, in britische zweimal. FUr diese eher zurUckhaltende Aufnah
me gibt es mehrere Erklarungen. Zum einen war es eine weitgehend wirtschaftsge
schichtliche Arbeit, mit wenig en Bezligen auf Gegenwart und Zukunft Brasiliens. 
Zweitens wird ein wesentlich engerer Leserkreis angesprochen: interessierte Brasi
lianer, erganzt um spezialisierte Lateinamerikanisten anderer Lander. Drittens hatte 
Normanos Ruf zweifelsfrei gelitten: er war nicht mehr der junge Brasilianer, der 
Aufsehen erregte - Lektor in Harvard, provokanter Vortragsredner und Autor aktu
eller Analysen in brillantem Englisch. Und viertens kam das Buch erst drei Jahre 
nach Manuskriptabschluss heraus, fast ohne Aktualisierung. Wer in das Literatur
verzeichnis schaut, findet dort nur eine VerOffentlichung, die nach luni 1932 er
schienen ist: ein Beitrag Nomlanos zum Marzheft 1934 von Pacific Aifairs. Der 
Titel: "Japanese Emigration to Brazil". 

GroBere Aufmerksamkeit fand das Buch in Brasilien, zwei lahre nach Erschei
nen. 1m Oktober 1937 wurde dort die Sociedade Brasileira de Estudos Economicos 
ins Leben gerufen. Dr. Vergueiro Cesar, lustizminister des Staates Sao Paulo und 
Prasident der Liga Nacionalista, begrliBte diese Grlindung auch wegen ihrer Bedeu
tung flir den anti-kommunistischen Kampf. Dieser dlirfe sich nicht darin erschop
fen, an Moral und Patriotismus zu appellieren und mit dem Strafrecht zu drohen; 
vordringlich sei zudem, die Grlinde flir soziale Ungleichgewichte, wirtschaftliche 
ZerrUttung und politische Unruhen zu erforschen. In diesem Zusammenhang wolle 
er insbesondere 1. F. Normano erwahnen, der so hervorragend die brasilianischen 
Krisen studiert und eine der interessantesten Thesen zur wirtschaftlichen und fi
nanziellen Entwicklung Brasiliens formuliert habe. Als eine ihrer ersten Aufgaben 
werde die neu gegrlindete "Sociedade" Normanos Arbeit libersetzen und in Brasi
lien herausbringen lassen. Das Buch erschien 1939 in der Companhia Editora 
Nacional, in einer Reihe, die das Erziehungsministerium nach dem Putsch von 
Vargas fUr Zwecke der Padagogik und Volksbildung aufgelegt hatte.3 1. F. 
Normano wird auf dem Titelblatt als "ehemaliger Harvard-Professor" vorgestellt. 

I J. F. Normano: Brazil- A Study of Economic Types, Chapel Hi111935, S. 18. 
2 Fbd., S. 222. 
3 .T. F. Normano: Evoluyao econ6mica do Brasil, Sao Paulo 1939. Die Ansprache von Verguei

ro Cesar ist dem Text voran gestellt. Sie fehlt in der Ausgabe von 1975. Nonnano war kor
respondierendes Milglied der "Sociedade". 
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Versuch einer Bibliographie und dllS Comebllck 

Das schon zitierte Programm, vorgelegt yom Bureau for Economic Research in La
tin America am Jahresende 1932, hatte eine neue Perspektive fUr die Institutsarbeit 
angekilndigt: "An investigation of recent tendencies in the relations between Latin 
America and the Pacific Area is being considered. [ ... J In spite of the handicaps re
sulting from technical and financial conditions, the members of the bureau believe 
that an important and timely work in a grossly neglected field is being performed."\ 
Bei Oberwindung der "handicaps" sollte auf das Pilotprojekt eventuell eine For
schungsserie folgen. 

Der Einstieg gelang mit der Forderung aus einem Fonds, den das Bureau of In
ternational Research at Harvard and Radcliffe verwaltete.2 Die Forschungsarbeit 
tiber japanische Einwanderer lief schon 1932/33 an, und die ersten Ergebnisse pub
lizierte Normano mit einem Aufsatz in Pacific Affairs.3 Die Wahl dieser Zeitschrift 
war ein deutliches Signal fUr die Absicht des "Bureau", das Forschungsfeld der pa
zifisch-Iateinamerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu besetzen. Pacific Affairs 
war die Quartalsschrift des Institute of Pacific Relations (IPR), einer intemationa
len Nichtregierungsorganisation, die ein Forum fLir den standigen Austausch zwi
schen Pazifik-Anrainem schaffen wollte. Filr das IPR waren die Beziehungen zu 
Japan ein top issue, seit 1931 seine Zweijahreskonferenz wegen der japanischen 
Invasion verlagert worden war und die japanische Delegation sich im Folgejahr aus 
der Organisation zurilck gezogen hatte. 

Normanos Artikel ist ein Zwischenbericht, ein "condensed extract"; ein Buch 
mit umfassender Darstellung del' Ergebnisse sei in Vorbereitung. Der Leser wird 
kurz in die Geschichte der japanischen Kontakte mit Stidamerika eingeftihrt, mit 
Schwerpunkt auf den Beziehungen zu Brasilien. Diese erhielten erst um 1910 eine 
erhebliche Bedeutung, angestoBen von den Motiven "hunger for land" auf japani
scher und "hunger for people" auf brasilianischer Seite. Die Kaffeepflanzer des 
Staates Sao Paulo wollten etwas gegen die chronische Knappheit des Faktors Ar
beit tun, und der japanische Staat wollte einem wachsenden BevOlkerungsdruck auf 
dem Lande begegnen. Hauptakteur auf japanischer Seite war eine Aktiengesell
schaft, staatlich gef6rdert, die den Auswanderungsprozess plante, organisierte, 
steuerte und mit Investitionen "VOl' Ort" begleitete. 

Damit sind die Besonderheiten dieser japanese emigration bereits genannt: kei
ne individuell entschiedene sondem eine "von oben" gesteuerte Auswanderung, 
organisiert als Geschaftsfeld eines kapitalistischen Untemehmens, das an staatli
chef Leine agierte. Dies war alles andere als ein Sklavenexport: die Auswanderer 
wurden gezielt ausgewahlt, soIche katholischen Glaubens bevorzugt, sie erhieIten 
eine Schulung, wurden gemeinschaftlich ins Land gebracht und dort in Kolonien 
nach dem Muster "Klein-Japan" angesiedelt. Gemeinschaftseinrichtungen wie Schu-
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len, Krankenstationen und Genossenschaftshauser standen bereit, mit der rot-weiBen 
Sonnenflagge auf dem Dach. 

Die groBe Masse der Einwanderer ging also aufs Land - in die Staaten Sao Pau
lo und Minas Gerais. Praktisch aile blieben in der Landwirtschaft, 40% als Kaffee
arbeiter, 30% als teilweise und 30% als vollstandig freie Bauem. Diese produzier
ten vor allem fur den brasilianischen Markt, die Weiterverarbeitung libernahm die 
vom Auswanderungsunternehmen betriebene Agroindustrie. Eine zweite, kleinere 
Gruppe von Kolonien entstand im Amazonasgebiet, initiiert von zwei japanischen 
Unternehmen, die vor allem aufBaumwolle und Kautschuk setzten. Normano sieht 
diese als Pioniere an der "Front", als die Siedler in Zentralbrasilien. Um 1933 leb
ten im gesamten Brasilien etwa 140000 J apaner, die groBten Zuwanderungen hatte 
es - mit jeweils 15000 - in 1929 und 1931 gegeben. Damit lagen die Japaner an 
zweiter Stelle, hinter den einwandernden Portugiesen. 

Hatte Japan ein politisches, gar imperialistisches Interesse an dieser Auswande
rung? Normano zeigt wenig Bereitschaft, diese Frage zu vertiefen. Zweifellos ver
folgen die beteiligten Unternehmen eine Strategie, im Norden starker ausgepragt 
als im Zentrum: die Bereitstellung japanischer Arbeitskrafte soli dem Export japa
nischen Kapitals folgen. Dennoch: von einer ErschlieBung brasilianischer Absatz
markte und Rohstoffquellen in signifikantem MaBe konne nicht die Rede sei. Nor
mano zeigt die Ein- wie Ausfuhrwerte; sie liegen we iter unter der Millionen
Dollar-Grenze. Ob es wirklich staatliche Motive auf japanischer Seite gibt, darliber 
ist sich der Autor nicht schlUssig. Seine Vermutung, die in Brasilien geachteten Ja
paner konnten als Kontrastbild zu den in Kalifornien missachteten dienen, im Sinne 
einer Imagepflege "des Japaners im Ausland", kann kaum liberzeugen. 

Das genannte lnstitutsprogramm hatte auch eine Literaturlibersicht angeklindigt: 
"Economic Literature on Latin America: A Tentative Bibliography". Dies war eine 
strategische Entscheidung: wie konnte das "Bureau", der wissenschaftliche New
comer, besser seinen Anspruch auf Institutionalisierung und Lebensdauer anmel
den, als mit einem Nachschlagewerk, das periodisch zu aktualisieren war? Wenn es 
gelang, dieses zum Standard flir die Literaturrecherche der Zielgruppe zu machen, 
dann war auch die Folgefinanzierung gesichert. Entsprechend zligig wurde das Pro
jekt eingespurt. Eine Umfrage, mit der die einschlagigen Bestande wissenschaftli
cher Bibliotheken in Latein-Amerika und USA erfasst wurden, war - so las man im 
Programm - bereits durchgeflihrt. Die Druckvorlage fLir den ersten Band war er
stellt; sie enthielt bibliographische Hinweise auf ca. 9000 Titelmit Bezug auf zehn 
slidamerikanische Staaten. Eine zweite Obersicht, flir Mittelamerika und die Kari
bik, war vom "Bureau" geplant. 

Der erste Band erschien nicht vor 1935. Aus den Vorbemerkungen erschlieBt 
sich der zeitliche Ablauf. Tatsachlich war die eigentliche Titelsammlung schon En
de 1932 abgeschlossen; darnach wurde lediglich ein Anhang hinzugefLigt: [ ... ] "a 
selected list of the more important publications coming to the editors' notice during 



Versuch einer Bibliographie und das Comeback I 251 

the years 1933 and 1934.,,4 Diese beiden editors, wissenschaftliche Mitarbeiter des 
"Bureau", hatten das Projekt von ihrem Vorganger libemommen, von "Mr. Norma
no, the first editor of this book". Ihm hatte Hiram Bingham den Zugang zu seiner 
Sammlung bibliographischer Notizen eroffnet. Diesen Namen trug, wie erwahnt, 
ein Historiker und Senator, der ins Gerede gekommen war und 1932 sein Mandat 
veri oren hatte. "This collection, together with Mr. Normano's personal memo
randa, contributed heavily to the volume, and formed its basic material."s Das "Bu
reau" hob hervor, dass es Mr. Normano fUr dessen Leistung sehr verpflichtet sei. 

Die Herausgeber betonten den tentativen, vorlaufigen Charakter ihrer Arbeit; 
dies bezogen die Rezensenten in ihre Bewertungen ein. Beide Bande - der zweite 
erschien 19366 - fanden Beachtung und Anerkennung. Die Besprechungen unter
schieden sich nur darin, ob del' bibliographische Versuch begrilBt odeI' als voreilig 
eingestuft wurde: war das Verzeichnis halb voll odeI' halb leer, zahlten die Inhalte 
oder die Llicken? "It is not complete, but it is astonishingly full" schrieb Robert A. 
Humphreys.7 Kritisch sah es ein anderer: "To the reviewer, the value of this work 
lies in the fact that it is a beginning, and only a beginning, in the right direction."g 
Diesel' zweite Rezensent war A. Curtis Wilgus von der George Washington Uni
versity. Der Leser erinnert sich: das von Wilgus geleitete Center of Inter
American-Studies stand in Konkurrenz zum "Bureau", der zweiten Neugrilndung 
auf diesem Wissenschaftsterrain. "One is inclined to wonder why the Harvard Uni
versity Press should sacrifice accuracy to save money!" schrieb Wilgus in seine 
Besprechung des zweiten Bandes - auch dies ein Seitenhieb?9 

Sehr wahrscheinlich war dieser zweite Band die letzte Arbeit des "Bureau". Ei
ne Berichtsammlung zum Institut enthalt die Korrespondenz des Direktors Haring, 
die liber das Jahr 1936 nicht hinausgeht. IO Allerdings: Haring verfolgte die Idee der 
Bibliographie weiter, wenn auch in anderem Rahmen. Das Tbero-Amerikanische 
Archiv hat darliber berichtet: ,,1m April 1935 vereinigten sich in einer Zusammen
kunft in New York 15 nordamerikanische Gelehrte, hervorragende Kenner slid
und mittelamerikanischer Kultur, Politik und Wirtschaft, zu gemeinsamer Arbeit. 
Das wichtigste Ergebnis dieses Zusammenschlusses der Krafte war die Begriln
dung des ,Handbook of Latin American Studies' [ ... ]. Das Handbuch ist eine Jah
resbibliographie, die die Veroffentlichungen der ganzen Welt, soweit sie aufTbero
amerika Bezug haben, in ilbersichtlich geordneter Form zusammenstellt. Sie um
fasst ein gewaltiges Titelmaterial." II 

Hinzuzufligen ist, dass dieses Unterfangen auch einen Harvard-Stempel trug: 
als Vorsitzender des Komitees wurde Haring und als verantwortlicher Herausgeber 
ein jlingerer Kollege von ihm gewahlt; den Druck libernahm die Harvard Universi
ty Press. C. H. Haring hat sich damit ein Denkmal gesetzt - nicht ganz ohne den 
Beitrag von 1. F. Normano. In einem Nachruf heiSt es: "Clarence H. Haring [ ... ] 
was also prominent in [ ... ] the Committee of Latin American Studies [ ... ]. The 
Handbook of Latin American Stumes was founded on his initiative." 12 Dieses Nach-
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schlagewerk gibt es noch he ute, herausgegeben von der Library of Congress in 
Washington. Auf der Tnternetseite des HLAS heiBt es: "Continuously published 
since 1936, the Handbook offers Latin Americanists an essential guide to available 
resources." 

Die Koordination der bibliographischen Arbeit fdrderte, in gewisser Konkur
renz, noch eine zweite Einrichtung. Wilgus hatte in seiner Rezension del' "Tenta
tive Bibliography" geschrieben: "Fortunately, an agency now exists for the formal 
coordination of all American bibliographical efforts. It is [ ... J the Inter-American 
Bibliographical and Library Association, headed by Dr. James A. Robertson."l3 
Diesem sollte spater Wilgus folgen, als Direktor und als Herausgeber der Quartals
schrift Inter-American Bibliographical Review. Sie lebte, anders als das HLAS, nur 
wenige Jahre. 

Der Autor 1. F. Normano: im HI.AS ist er nur im lahresband 1936 verzeichnet; 
sein Brasilien-Buch wird genannt und kurz kommentiert. Dann folgt jahrelang 
nichts mehr. Ebenso bleibt eine bibliographische Suche im Zeitschriftenarchiv flir 
die zweite HaIfte der DreiBiger fast ergebnislos. 14 Zu finden ist nur (1935) eine 
Kritik von "Renascent Mexico", einer Aufsatzsammlung zu verschiedenen Aspek
ten der mexikanischen Zeitgeschichte. Deren Herausgeber Hubert Herring war Lei
ter eines Committee on Cultural Relations with Latin America, und der Sammel
band war das Ergebnis eines der Seminare, die dieses Committee veranstaitete. 
Normano selbst war diese Welt fremd: "the general tendency of the essays is to
wards liberal or radical sentimentalism".!5 Die aufkommende Bewegung amerika
nischer Tntellektueller gegen die blirgerliche "Middletown" und die Dominanz der 
materiellen Seite des Lebens, betrachtet er mit Distanz. Er spricht von "Tepoztla
nism" und spielt damit auf die anthropologische Feldstudie in einem mexikani
schen Dorf an, die "sentimental journeys" in dieses Tepoztlan ausgelost hatten. 
Normano urteilt: "the visitors from the United States idealize patriarchal primitive 
conditions"; diese Reisenden wtirden vollig verkennen, dass die "Middletown" fUr 
Mexiko - wirtschaftlich betrachtet - ein noch unerreichbares Ideal ist. 

Zukunftsgerichtet seien dagegen die beiden Beitrage zum Sechsjahres-Plan, den 
Prasident Cardenas seit 1934 umsetzte; sie stellten klar, dass Mexiko mit diesen 
Plan Sexenal den Weg mm Kapitalismus beschritten und sich endgUltig von der 
Idee des Sozialismus entfernt hahe. Die weiteren Beitrage im Sammelband zur me
xikanischen Wirtschaft sind aus Normanos Sicht keiner Besprechung wert. Hervor
ragend beurteilt er den Beitrag des Tepoztlan-Anthropologen Redfield, wahrend 
ihm an Diego Riveras Aufsatz tiber prakolumbianische Plastik missfallt, dass dort 
zeitgenossische Moskauer Tone in untiberhorbarer Starke mitschwingen. 

Was tat, wovon lebte J. F. Normano nach dem Mai 1936? In diesem Monat hatte 
Tippelskirch berichtet, dass sich das Ausweisungsverfahren weiter hinziehen kon
ne; denn noch werde geprtift, ob Normano in den Fall Feldman verwickelt war. Die 
Vermutung des Konsuls bestatigte sich. Das Verfahren lief schleppend und wurde 
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nach aHem Anschein schlieBlich eingesteHt; denn NOnllanO blieb im Lande. Eine 
weitere Auskunft gibt nur das Bostoner Adressbuch. Dort ist er 1937 und 1938 als 
advisor eingetragen, mit zwei Anschriften: dem Privatwohnsitz und einer Adresse, 
unter def auch zwei lnvestmentfirmen registriert sind. 1939 ist er als economist oh
ne Geschaftsadresse und 1940 gar nicht mehr verzeichnet. Man darf annehmen, 
dass er noch 1936 einen Anschlussjob gefunden hatte und den beiden Agenturen 
bis 1938 Beratungsdienste leistete. 

Das Comeback als Wissenschaftler gelang ihm im Folgejahr. 1m Februar 1939 
trat er erstmals wieder in einem groBeren Forum auf. Die von Wilgus erwahnte In
ter-American Bibliographical and Library Association hatte zu ihrer zweiten Jah
restagung eingeladen, und "John F. Normano" stand weit oben auf der Rednerliste, 
mit dem zweiten von mehr als 20 Beitragen. 16 Sein Thema klang unverfanglich 
neutral, es sollte um neuere bibliographische Arbeiten zur Wirtschaft Lateinameri
kas gehen. Aber dies war flir Normano nur das Mittel; sein eigentliches Ziel war 
eine unverhohlene Abrechnung mit Harvard. Scharfziingig kritisierte er die beiden 
Versuche, mit der die Universitat in dieses Feld eingetreten war. Dabei zogerte er 
nicht, Mitarbeiter des "Bureau" und auch dessen Direktor C. H. Haring aufs KOnl 
zu nehmen. 

Pi kant war, dass er diese Kritik aus dem Forum einer wissenschaftlichen Verei
nigung lancielie, deren Prasident Wilgus auf deutliche Distanz zu Harvard setzte. 
Normano hatte damit - auf dem Konkurrenzfeld der Bibliographie - die Seiten ge
wechselt. Seinen Vortrag hie It er zunachst in diplomatischem Ton: "it was highly 
gratitying to me to know that after my resignation [sic] from Harvard, the two vol
umes of Economic Literature of Latin America, in the introduction to which I have 
been described as 'the first editor', were published, and that a kind of continuation 
has been established in the yearly publication of the Ilandbook of Latin American 
Studies.,,17 Dann kam sein erster Schuss, gerichtet gegen die Titelwahl beim ersten 
Werk : "To begin with, the title is misleading; it is actually not a bibliography of 
Latin America, but on Latin America"; denn sie erfasse Schriften iiber Lateiname
rika, ganz unabhangig vom Ort ihrer VerOffentlichung. 18 Eine zweite Spitze folgte 
kurz darauf, bezogen auf ein soziologisches Werk, das nach Angabe der editors 
1920 in Rio erschienen war: "I regret to say that such a book does not exist at 
all.,,19 

Normanos Fehlerliste wurde immer langer, bis er schlief31ich abbrach und sich 
dem Werk seines Forderers Haring zuwandte, dem /lLAS. Dessen dritte Ausgabe 
war inzwischen erschienen, und NOnllanO raumte ein: ,,[ ... ] there is still a great 
deal of confusion in different sections of the Handhook, but an obvious improve
ment from year to year is noticeable.,,20 Seine Schlussfolgerung: "However, we are 
just at the starting point. The chief fault of Harvard attempts at an economic bibli
ography is that it is not in the hands of economists. We still have too few econo
mists specializing in Latin American problems." Zu dieser raren Spezies gehorte 
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auch Nomlano, und zwischen seinen Zeiien war unschwer zu erkennen, dass er 
sich vom "chief fault" direkt betroffen sah. Und weiter: "The accumulation of raw 
materials published by Harvard is likely to serve as a basis for future work; in its 
present form, however, it is still a nekropoiis.,,21 Man erinnert sich: Das Biblio
graphie-Projekt - unter Normanos Leitung fast abgeschlossen - hatte Wilgus mit 
ganz ahnlichen Worten kritisiert: "To the reviewer, the value of this work lies in 
the fact that it is a beginning, and only a beginning, in the right direction." 
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Pre-war Planning 

Ab 1940 ist J. F. Normano wieder wissenschaftlich etabliert. Er schreibt in latein
amerikanischen Zeitschriften, so uber den nikaraguanischen Poeten und Diploma
ten Ruben Dario (1867-1916).1 Dieser Aufsatz erscheint in der Zeitschrift des In
stituto Intemacional de Literatura Iberoamericana - 1938 als Ausdruck spanisch
lateinamerikanischer Verbundenheit in Mexiko aus der Taufe gehoben. Einer der 
InstitutsgrUnder - Alfonso Reyes - ist dem Leser bekannt, sein Name findet sich in 
Normanos Referenzliste von 1933. Die Zeitschrift hat sich dem "pensamiento de 
Iberoamerica" verpflichtet, und der Leitartikel in dem genanten Heft behandelt die 
Entwicklung im "hispanoamericanismo" nach der vemichtenden Niederlage Spa
niens im Krieg mit den USA (1898). Dario wird in diesem Beitrag als geistiger 
Kampfer fUr Hispanoamerika gegen die Dominanz des "imperialismo yanqui" ge
rUhmt. Normano ist diese Interpretation zu eng, nach seiner Oberzeugung rangen 
nicht weniger drei Seelen in Darfos Brust. Ihn bewegte noch der friih-romantische 
Panamerikanismus, zudem der intellektuelle Lateinamerikanismus und eben auch 
der politische Iberoamerikanismus. Aber nur letzterer lieB ihn zur "union contra el 
peligro yanqui" aufrufen, zum politischen Zusammenschluss gegen den Koloss im 
Norden. 

1m selben Jahr wird Normano Research Director im Latin American Economic 
Institute (LAEI). Er ist der erste in dieser Funktion, das Institut ist eine Neugriin
dung, vennutlich seine Idee. Denn er ist es, der Bedeutung und Zweck dieser Ein
richtung aufgezeigt und dabei sehr hoch gegriffen hat. Dies ist einem Typoskript zu 
entnehmen, von ihm verfasst, das den Titel tragt: "Our Latin-American relations as 
viewed by an economist and the proposed establishment of a Latin-American Eco
nomic Institute".2 

Den Bedarf fUr ein solches Institut definierte Nonnano darin nicht in einem wis
senschafts-, sondem in einem auBen- und verteidigungspolitischen Zusammenhang. 
Keineswegs gehe es nur darum - wie etwa bei seinem Bibliographie-Projekt - eine 
Uberschaubare LUcke in der okonomischen Lateinamerikaforschung zu schlieBen. 
Vielmehr solie das LAEI dazu beitragen, dass die USA beim drohenden Umbruch 
des globalen MachtgefUges nicht in eine Randrolle abgedrangt wiirden, sondern 
ihre vorrangige Position behielten. Sie konnten sich gegen die auBere Bedrohung -
vor all em durch Hitler-Deutschland - nur dann behaupten, wenn sie sich nicht nur 
militarisch sondern auch wirtschaftlich starkten. Dies aber konne nur bei enger 
Wirtschaftskooperation mit den lateinamerikanischen Staaten gelingen. Und fUr die 
Bildung einer Wirtschaftsunion sei ein Institut wie das LAEI unerlasslich; denn es 
werde die Grundlagen fUr Planung und politische Entschliisse bereit stellen. Diese 
Begriindung, aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar, hatte in der Vorkriegsstim
mung, die sich 1940 in den USA ausbreitete, durchaus ihren Platz.3 
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Die ersten zwei Amtsperioden des Prasidenten Roosevelt waren Jahre des Con
tinentalism und des New Deal. FUr eine groBe Mehrheit der US-BUrger beschrankte 
sich das natUrliche Handlungsfeld von Politik und Wirtschaft def USA auf den 
amerikanischen Kontinent, fUr viele sogar auf den nordlichen Subkontinent. Inter
ventionen der US-Regierung in Kriegen oder Streitjenseits der kontinentalen Gren
zen sollten unterbleiben. Diese Haltung des Continentalism war gleichbedeutend 
mit Zurilckhaltung, wenn nicht Ablehnung gegenUber jedem Internationalism, so
mit allen Bestrebungen, sich in transkontinentale Beziehungsnetze einzubringen 
und dabei auch Konflikte zur Durchsetzung eigener demokratischer Werte nicht zu 
scheuen. Die Beftirwortung des New Deal betraf eine interne Rolle des Staates, sie 
bezog sich auf seinen Anspruch, in die nationale Wirtschaft ordnend und fdrdernd 
einzugreifen. Staatliche Wirtschaftslenkung und Staatsunternehmen hatten der Na
tion aus der groBen Depression geholfen; diese Sicht Uberwog und sie schloss eine 
positive Einstellung zu staatlicher Wirtschaftsplanung ein. 

Kampfum Siidamerika: vor dem zweiten Weltkrieg 

Neutral - nicht-kriegftihrend - kriegftihrend: dies war der auBenpolitische, militar
strategische und wirtschaftspolitische Prozess, der in den USA vom September 
1939 bis zum Dezember 1941 ablief. Die Politik der ersten Monate war noch vom 
Continentalism gepragt: es galt, sich aus dem Krieg heraus zu halten, die Verteidi
gungskraft zu starken und darin mit den sUdlichen Nachbam zusammen zu arbei
ten. Der erste Abstimmungsversuch mit den lateinamerikanischen Staaten erfolgte 
schon kurz nach dem deutschen Oberfall auf Polen; auf dieser Panama-Konferenz 
kamen die 21 AuBenminister Uberein, neutral zu bleiben und eine Sicherheitszone 
rund urn die beiden Subkontinente - die Western Hemisphere - einzurichten.4 Die 
militarische Bedrohung wurde unterschiedlich eingeschatzt, aber hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Gefahrdung gab es Ubereinstimmung: die USA mit einer AuBen
handelsquote von 10% waren nur begrenzt, die auBenhandelsabhangigen Latein
amerikaner aber empfindlich zu treffen. 

"Germany's blitzkrieg" im April und Mai 1940 beschleunigte die Verteidi
gungsvorbereitungen, wobei offensichtlich war, dass die militarische mit einer wirt
schaftlichen Vorsorge einher gehen musste. Wahrend erstere eine weitestgehend 
nationale Aufgabe war, so verlangte das Ziel der economic preparedness nach ei
nem panamerikanischen Verbund. Am klarsten zeigte sich dies in der Rohstoffwirt
schaft. Das Army and Munitions Board identifizierte im Marz 1940 ca. 30 Rohstof
fe, die ftir die USA kriegswichtig waren und weit Uberwiegend importiert werden 
mussten. Lateinamerika konnte die meisten dieser Grundstoffe bieten. Eine zweite 
Dimension der Rohstofffrage war der Umgang mit den "Oberschussprodukten", 
also Rohstoffen, die bislang in Lander auBerhalb der Hemisphare exportiert worden 
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waren. Konnten diese Exporte umgelenkt oder die Produktion zugunsten anderer 
Erzeugnisse gesenkt werden? 

Das Wall Street .fournal brachte dariiber im Mai einen langeren Artikel. Der 
Prasident versuche, den Kongress zu einer Erhohung und partiellen Umwidmung 
der Mittel zu bewegen, die fUr "strategic materials purchases" bewilligt waren. Ein 
Teil davon salle nicht flir Ankaufe sondern flir die Entwicklung von Produktions
kapazitaten in Lateinamerika verwandt werden. Dieser Plan war offensichtlich un
ausgereift; denn der Artikel schloss mit den Worten: "Suggestions of various meth
ods for utilizing Latin American sources for all strategic materials possible, it is 
understood, are being well received at the State Department because while contrib
uting to the national defense they would also fit in well with the good-neighbor 
policy, since they would improve Latin American purchase and implement the goal 
of Western Hemisphere solidarity."s 

Einen Monat danach kam die Idee einer inter-amerikanischen Rohstoffversor
gung erneut in die Presse. Die New York Times titelte: "Washington Acts to Keep 
Gennany out of Hemisphere. Economic Union of Americas Projected by Roose
velt".6 Geplant sei die Grlindung einer Inter-American Export Corporation. Damit 
wolle Washington auf die VorstoBe Deutschlands reagieren, das verschiedenen la
teinamerikanischen Staaten kiirzlich feste Abnahmeveltrage angeboten habe. Der 
amerikanische Gegenzug ziele darauf ab, "an almost totalitarian control" liber 
nord- wie slidamerikanische Exportrohstoffe einzuflihren. Sie sollten zukilnftig 
nicht mehr von den einzelnen Erzeugerlandern, sondern von einem Monopolisten 
angeboten werden - der gemeinsam getragenen, aber von den USA kontrollierten 
Exportgesellschaft. Nur eine so1che Einrichtung konne die Verhandlungsmacht ent
falten, um den deutschen handelspolitischen Angrifl abzuwehren. 

Nur eine Woche spater legte ein bislang unbekanntes Committee on Economic 
Defense eine Broschilre vor, die in Washington erhebliches Aufsehen erregte. Wil
liam W. Lockwood vom Institute of Pacific Relations schrieb darliber an seinen 
Generalsekretar Edward C. Carter: "When the President issued his public statement 
about a hemisphere cartel some weeks ago, they really had no plan, as a matter of 
fact, and a good deal of discussion has thus far failed to produce one. There is wide 
disagreement, with the Department of Agriculture taking the lead [ ... ], with the 
Treasury lukewarm, and with the State Department [ ... ] cautious and skeptical. If 
you would like to see an enthusiastic set of proposals along this line, write to the 
American Council on Public Affairs [ ... ] for a pamphlet entitled, 'Total Defense'. 
This is the work of a committee headed by Clark Foreman. It has such a response 
in Washington that Foreman and Joan Raushenbush are now producing a book on 
the subject. There is the same kind offeverish activity around Washington now that 
used to characterize it during the early Days of the New DeaL,,7 

Der American Council on Public Affairs (ACPA), um 1937 gegrlindet, war eine 
unabhangige Non-Profit-Organi::.ation. Sie hatte sich zur Aufgabe gesetzt, Doku-
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mente, Stellungnahmen und Forschungsarbeiten zu aktuellen sozialen und wirt
schaftlichen Fragen zu verbreiten. Diese Information publizierte der ACPA Uber 
Schriften, Vortrage und Foren, und er initiierte auch selbst Untersuchungen. Sein 
National Board hatte ca. 40 Mitglieder, Uberwiegend Protagonisten der Zivilgesell
schaft und Wissenschaftler mit sozialem und politischem Engagement.8 Einige von 
ihnen waren aktive BefUrworter des New Deal. Zu ihnen zahlte Clark Foreman, ein 
weiBer liberaler SUdstaatler, frUh engagiert in der Rassenfrage, den Roosevelt 1933 
zum "Special Advisor on the Economic Status of the Negroes" gemacht hatte. Ab 
1935 war Direktor in der New Deal-Beh6rde fur 6ffentliche Arbeiten (PW A). 

Clark Foreman hatte yom ACP A den Auftrag erhalten, eine Stellungnahme zur 
drohenden wirtschaftlichen Invasion Deutschlands in die westliche Hemisphare 
vorzulegen. Hierzu bildete sich ein Arbeitskreis mit Mitgliedern aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Medien: das Committee on Economic Defense. Dessen 
Leitung wurde Foreman Ubertragen, vermutlich deshalb, weil er in seinem Buch 
"The New Internationalism" die Riva1itat von GroBraumstaaten zum Thema ge
macht hatte.9 Seine These: der kapitalistische Internationalismus, angestoBen von 
GroBbritannien und gestlitzt von klassischer Wirtschaftstheorie, hat seine Bedeu
tung ebenso veri oren wie der sozialistische Internationalismus, der - mit marxisti
scher Wirtschaftstheorie unterlegt - seinen politischen Durchbruch in der Oktober
revolution erreicht hat. 

Seit Mitte der zwanziger Jahre - so Foreman - ist weltweit ein wachsender Na
tionalismus unverkennbar, mit deutlichen Konsequenzen fur die Wirtschaftssyste
me. Ais wirtschaftlicher Akteur und Eigner tritt immer starker der Staat hervor. In
tern zeigt sich dies in der Planung und Lenkung der Wirtschaftsablaufe und extern 
in der staatlichen Kontrolle des AuBenhandels. Oberste Ziele sind die sichere Ver
sorgung im Kriegsfalle und die wachsende Prosperitat im Frieden. Die Wirtschafts
lenkung ist darauf eben so ausgerichtet wie der GUteraustausch mit anderen Staaten. 
Ein solcher Wandel in Richtung auf Nationalismus, Planwilischaft und Selbstver
sorgung, begonnen in der Sowjetunion und Japan, zeichnet sich seit Beginn der 
DreiBiger auch in Deutschland und den USA abo Diese vier Lander, die einen 
GroBteil der Weltproduktion leisten, haben GroBraumwirtschaften nach neuem 
Muster gebildet, im Faile Japans und Deutschlands auch durch Eroberungen. Selbst
versorgung im GroBraum ist dennoch nicht gleichbedeutend mit Isolation; die vier 
Staaten streben nach Autarkie in wichtigen Teilbereichen, koppeln sich aber kei
neswegs yom international en Handel abo Allerdings vollzieht sich ihr Warenaus
tausch nicht Uber private Untemehmen sondem ist aufbeiden Seiten eine Sache des 
Staates. Dies macht - aus Foremans Sicht - den "New Internationalism" aus. 

Foremans Buch wurde kritisiert, wegen 6konomistischer Betrachtung der inter
nationalen Beziehungen und Uberzogener Erwartungen an die Wirtschaftsplanung. 10 

Dennoch fand es weite Resonanz, bot es doch eine BrUcke vom internationalism 
zum Continentalism. Internationale Beziehungen behielten auch in einer mehrpoli-
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gen Welt ihre Bedeutung, nur interagierten darin nun GroBraumstaaten - nicht In
dividuen, Untemehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen. Foreman belebte 
mit seinem Buch die Debatte tiber die weltpolitische Rolle der USA, und er brachte 
seine Grundgedanken sechs Jahre spater in das Papier des genannten Committee on 
Economic Defense ein. 

1. F. Normano: Las Ideas Polftiea~ de Ruben Dario, in: Revista Iberoamerieana 2 (1940) 4. S. 
435-440, Zitat S. 438. Ein weiterer Allfsatz erschien im brasilianischen Observador Econo
mieo e Financeiro: .,An economist's aims and possibilities in Brazil" (Juni 1940). Nach 
Normanos Angaben in dem erwahnten Typoskript, hinterlegt in der Library of Congress, gab 
es noch einen dritten Mikel, dessen Erscheinen sichjedoch nicht bestatigen liell: "Japan and 
Latin America" (Revista de Ciencias Economicas, Sao Paulo). 

2 .I. F. Normano: Our l.atin-American Relations a;; Viewed by an Economist and the Proposed 
Establishment of a Latin-American Economic Institute. Typoskript o. Ort, o. Datum. 
Bestandteil der Charles E. Merriam Papers. Subseries 4: National Resources Planning Board, 
SlIb-subseries 8: Latin and Inter-American Affairs, Box: 234. Folder: 9. in: Special Collec
tions Research Center, University of Chicago Library. Charles E. Merriam war eine zentrale 
Figur in dem National Resources Planning Board. das von 1939 bis 1943 dem Executive Ot~ 
fice des Prasidenten Roosevelt zugeordnet war. 

3 Wie die Wahrnehmllng der "Bedohlichen Nahe" Nazi-Delltschlands sich ab 1937 in den 
USA entwickelte, wird in dem gleichnamigen Buch von LLLbken allsflihrlich geschildert und 
detailliert belegt. "Kaurn ein amerikanischer 7eitgenosse, der sich zwischen 1937 und dern 
Kriegseintritt der USA im Dezember 1941 Gedanken liber die Konsequenzen der weitpoliti
schen Situation flir das eigene Land machte, verzichtete darauf, auf die gefahrliche Situation 
in den Staaten slidlich des Rio Grande hinzuweisen. 1m Nachhinein ist jedoch kaum noch 
nachvollziehbar, warum in den Vereinigten Staaten die Furcht vor deutschen Ambitionen 
jenseits des Atlantiks weit verbreitet war und warum diese BefLirchtungen gravierende Kon
sequenzen hatten. Wie sollte ein Staat seine Armeen liber den Ozean bringen, dessen Expan
sionsprozess im Westen bereits 1940 an scin Ende gekommen war und der nieht einmal in 
der Lage war, den vergleichsweise schmalen Armelkanal zu liberqueren?" Uwe Uibken: Be
drohliche Nahe. Die USA und die national-sozialistische Herausforderung in Lateinamerika, 
1979-1945, Stuttgart 2004, S. 8. 

4 Vgl. Robert A. Humphreys: Latin America and the Second World War. Volume One: 1939-
1942, London 1981. S. 44. 

5 The Wall Street Journal, 15.05.1940 
6 The New York Times. 18.06.1940. 
7 http://www.archive .org/stream/instituteofpae if14unit/instituteofpacifI4 un it_ djvu. txt. 

(25.01.2012) Briefdatum: 12.07.1940. 
8 Zur ersten Gruppe gehOrten Personlichkeiten, die in friedens- und Sozialarbeit. als Blirger

rechtler oder mit ihrem Engagement in religiiisen Fragen hervortraten. Zu ihnen zahlten Ed
win E. Witte (1887-1960), vielfach als "father of social security" bezeichnet, sowie der 
Quaker Clarence F. Pickett (1884-1965), der 1947 als Generalsekretar des American Friends 
Service Committee den friedensnobelpreis flir seine Organisation entgegen nahm. Bekann
testes Mitglied der zweiten Gruppe war Arthur F. Burns (1904-1987), Wirtschaftswissen
schaftler keynesianischer Pragung, Forschungsdirektor des National l3ureau of Economic 
Research, spater Berater von Eisenhower und Nixon. Leiter des Fed (US-Zentralbank) und 
Reagans BotschaHer in Bonn. HeralLsragende Mitglieder waren auch George F. Zook (1885-
1951). von Rooscvelt 1933 ZU111 Commissioner of Education berufcn, LInd Max Lcrner 
(1902-1992): geschaftsflihrender Herausgeber von Edwin Seligmans Encyclopaedia of the 
Social Sciences, Professor, Autor und streitbarer Kolumnist; mit seinem "President wat
ching" gab er Roosevelt den ersten und Hoover den letzten Platz in der Reihe der US
Prasidenten im 20 . .lahrhundert. Als Vertreter des Multilateralismus (Vlilkerbund. Vereinte 



260 Pre-war Planning 

Nationen) sind noch zu erwahnen: Clark M. Eichelberger (1896-1980), Vertrauer Roosevelts 
und einer der Wegbereiter der UNO, sowie Esther Caukin-Brunauer, Association of Univer
sity Women und ab 1944 im State Department mit dem Aufbau der UNESCO befasst. Eben
so wic Foreman kam sie Anfang der 1950cr in den Vcrdacht "unamcrikanischcr Umtricbc" 
und wurde aus dem State Department entlassen. 

9 Vgl. Clark Foreman: The New Internationalism, London 1934. Das Buch gehOrte Zl1 einer 
Reihe "Action Books", die der oben erwahnte Alvin Johnson (University in Exile) heraus 
gab. Fs erschien im Verlag Allen & Unwin in London, der auch Normanos "Struggle" heraus 
gcbracht hattc. 

10 Vgl. The New York Times 22.04.1934. 
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Aufrufe zur wirtsch{~ftlichen Verteidigung 

Diese 15-Seiten-BrochUre kam in der Presse ausftihrlich zur Sprache. Besonderes 
Interesse fand die Botschaft, dass ein Land, das in der zunehmend von Wirtschafts
blOcken dominierten Welt auf einen Alleingang mit wirtschaftspolitischem laissez
jaire setze, zur Machtlosigkeit verdammt sei. Sollte Deutschland den Krieg gewin
nen, so ktinnte es den AuBenhandel eines GroBraums mit 400 Millionen Menschen 
zentralisieren und dirigieren. Ahnliches gelte fLir Japan, mit einem unterjochten 
China, und in geringerer GrtiBenordnung fLir die Sowjetunion. Wollten die Verei
nigten Staaten sich in dieser Welt behaupten, so mlissten sie einen vergleichbaren 
Wirtschaftsraum bilden. "In order to maintain the independence of the Americas it 
is clearly to our common advantage to concentrate our trading power into one sin
gle instrument." 1 DafLir bedUrfe es einer Interamerikanischen Bank zur Finanzie
rung der Rohstoffwirtschaft und einer panamerikanischen Handelsgesellschaft, die 
den interamerikanischen Handel ausweiten und als Instrument fur eine rig ide staat
liche Uberwachung des AuBenhandels dienen mUsse. 

Den Handlungsraum der privaten Wirtschaft gelte es entsprechend einzuschran
ken; sie mUsse starker an gesamtwirtschaftliche Ziele gebunden und vor Erpres
sungsversuchen der Achsenmachte geschlitzt werden. Wirtschaftskonzeme, die 
(kontinental-)europaische Auftrage annahmen, wUrden schon damit einen Teil ihrer 
Unabhiingigkeit aufgeben. Solche Untemehmen ktinnten besonders in lateinameri
kanischen Landem unter zunehmenden Druck geraten. Sollten sie eine Pro-US
Politik ihres Landes unterstUtzen, oder Personen beschaftigen, die aus deutscher 
Sicht unerwlinscht sind, so wUrden sie ihre Auftrage verlieren, auf Dauer boykot
tiert werden, keine Anzeigen mehr in Nazi-kontrollierten Zeitungen schalten ktin
nen, und so fort. In letzter Konsequenz ktinnte dann die wirtschaftliche und politi
sche FUhrungsschicht des Landes dermaBen untemliniert sein, dass sie keinen Wi
derstand mehr leiste; das Land ware besiegt, ohne dass Militiir zum Einsatz ge
kommen ware. Auch die USA ktinnten in diesen Prozess hineingezogen werden, 
"the United States would then gradually decline to colonial status.,,2 

Bei amerikanischen Unternehmen wird dieser Abschnitt des Papiers kaum Ge
fallen gefunden haben. Auch die Presse sah ihn kritisch. Doch das Uberwiegende 
Fazit war: "The Committee on Economic Defense has prepared a thought
provoking brochure and a good many will agree with Professor Bear that 'its de
tails may be criticized but its central policy cannot be challenged. ",3 Charles A. 
Beard (1874-1948) war einer der herausragenden amerikanischen Historiker der 
ersten lahrhunderthalfte. Er war Conlinenlalisl, entschiedener BefLirworter des New 
Deal und harter Kritiker des internationalism.4 Den Kriegseintritt der Vereinigten 
Staaten lehnte er strikt ab - und beschuldigte spater Roosevelt, ihn nicht verhindert, 
vielmehr trickreich betrieben zu haben. 
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Foreman hatte seine These von der Entwicklung eines "New Internationalism" 
in das Paper des "Committee" iibernommen. Nur musste er die Schlussfolgerungen 
zu dieser Entwicklung nun aus einer anderen Perspektive ziehen. 1934 hatte er 
noch geschrieben: "There is no reason to believe that such a development will lead 
to more or worse wars than we have had in the past."s Denn ein Ringen um die 
Vormachtstellung werde es auch in dem neuen System geben. Die USA seien die 
einzige Gro/3macht, die dies friedlich an strebe - mit guten Chancen, die Fiihrungs
rolle zu iibernehmen. Dieser Zukunftsglaube war im J uni 1940 kaum noch belast
bar, und entsprechend weit griffen die Vorschlage, die Foreman jetzt zur Starkung 
des Big Player USA machte. Wollten die Vereinigten Staaten in dem sich abzeich
nenden Kampf bestehen, so k6nnte ihnen dies nur im Zusammengehen mit den 
siidlichen Nachbarn gelingen. Dies war gegeniiber Foremans Weltsicht von 1934 
neu; denn in seinem Buch hatte er sich nicht auf die Monroe-Doktrin berufen. 
Vielmehr hatte er vermutet, dass Siidamerika von der Bewegung zum neuen lnter
nationalismus kaum beriihrt wiirde.6 

Visionen zum Zusammenwachsen in der Westlichen Hemisphare - was geschah 
in der Realitiit? Eine zweite panamerikanische Konferenz, urspriinglich fUr den Ok
tober 1940 geplant, wurde auf den Juli vorgezogen; denn inzwischen hatte die 
deutsche Wehrmacht Diinkirchen und Paris erreicht. Diese Havanna-Konferenz 
war ein Riickschlag fUr alle diejenigen, die auf interamerikanische Kooperation zur 
Abwehr der au/3eren Bedrohung gesetzt hatten. Warum, so fragte ein Vertreter Bra
siliens, sollte sein Land seine preiswerte Baumwolle in ein und demselben Korb 
mit den Hochpreis-Fasem aus den USA anbieten? Auf dem Weltmarkt k6nnten die 
brasilianischen Exporteure alle nordamerikanischen Mitbewerber doch problem los 
unterbieten. Mit seinem Unverstandnis und Misstrauen stand er nicht allein. 

Die interamerikanische Exportgesellschaft wurde nie und die interamerikanische 
Bank erst 1959 gegriindet. Andererseits konnte die aus der Panama-Konferenz her
vorgegangene Runde der 21 Wirtschaftsexperten noch 1940 einige Erfolge bei der 
Umlenkung siidamerikanischer Rohstoffprodukte verbuchen,7 unterstiitzt von der 
Export-Import Bank der USA. Einen wirklichen Ausgleich fur die Nachfrageaus
falle in Europa boten die USA jedoch nicht. So konnten argentinische Fleischex
porte, die nach Grof3britannien nur mehr gegen "blockierte" Sterling-Zahlungen 
m6glich waren, in den USA keinen Ersatzmarkt finden; dies verhinderte die 
machtvolle Ranchers' Lohhy. 8 

Wollten die USA sich Wil1schaftlich gegen einen Angriff wappnen, so konnte 
dies nur bei enger Wirtschaftskooperation mit den lateinamerikanischen Staaten 
gelingen - unterstiitzt von einem Wirtschaftsforschungsinstitut wie dem LAEI. 
Dies war Normanos These in dem oben erwahnten Typoskript. Er schrieb es kurz 
nach der Havanna-Konferenz, velmutlich im August 1940. Das Dokument ist in 
der Form ein non-paper, in Inhalt und Ausrichtung ein policy paper. Normano be
gann es mit einem Zitat aus "The Struggle for South America" und entwickelte 
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daraus seine zentrale Botschaft. Schon in seinem Buch habe er das Szenario einer 
Pan-European Union gezeichnet; eine solche Blockbildung konnte die Rivalitat urn 
Stidamerika auf die Ebene einer interkontinentalen Auseinandersetzung heben, mit 
einer dramatischen Herausforderung fUr die USA. Dieses Szenario - so Normano -
war nun Realitlit. Deutschland suche mit der Blitzkrieg-Strategie eine Losung sei
ner Ressourcenprobleme, in Westeuropa und Nordafrika. Daneben verfolgten auch 
Japan und die Sowjetunion eine Strategie der kontinental en Blockbildung. Und aile 
drei Kontinentalmachte schauten auf Lateinamerika als Ressourcenquelle, die sie 
tiber Handel, Direktinvestitionen und mittels ihrer Emigrantenkolonien unter Kon
trolle bringen wollten. Normanos These: "This steady intrusion into the South 
American scene has occasioned a military and economic danger to the interests of 
the United States, may involve this country in armed conflict. As a matter of pure 
self-defense the United States on its own account must follow a policy of American 
continentalism.,,9 

In seinem Buch von 1931 hatte Normano noch ein anderes Bild yom Kampfum 
Stidamerika gezeichnet. In dieser Darstellung versuchten die "Freier" ihre nationa
len Interessen mit vielfaltigen, aber friedlichen Mitteln durchzusetzen. Der aggres
sivste Akteur war Spanien; Deutschland und Italien galten als Nachzilgler mit Ne
benrollen. Die USA waren mit ihren "Big Thirty" wirtschaftlich gut aufgestellt; nur 
sollten sie - so Normano - der Anti-Yankee-Ideologie in den spanisch-sprachigen 
Landem aktiver begegnen, vor all em mitteIs wirtschaftlicher Kooperation. Eine 
elementare Herausforderung gab es ftir die USA nicht. 

Neun Jahre spater hatte dieses Modell seinen Erklarungswert verloren. Also 
baute Normano es um, indem er es von der Nachkriegs- in eine Vorkriegswelt ver
setzte. Es bildete nun nicht mehr den friedlichen Wettkampf urn Einflusszonen 
nach dem Ersten Weltkrieg ab, sondern die aggressive Expansionspolitik dreier 
GroJ3machte im Vorfeld eines moglichen Zweiten Weltkriegs. Die Machtkonstella
tion hatte sich vollig verandert. Die Achsenmachte Deutschland, Italien und Japan 
spielten jetzt nicht mehr Neben- sondern Hauptrollen, Spanien war nur mehr zweit
rangig, zudem mit Deutschland verbunden. Frankreich war ausgeschieden und 
England in der Defensive. Die Rivalen in diesem neuen "Struggle" waren nicht 
mehr Lander, sondern Subkontinente, die von totalitaren Staaten beherrscht waren. 
Diese ftihrten nicht nur okonomische, ideologische und diplomatische Waffen ins 
Feld; auch Kriegsdrohung und Krieg waren fUr sie legitime Mittel zur Durchset
zung ihrer GroJ3raum-Interessen. 

Damit waren die Vereinigten Staaten in eine vollig neue Lage geraten; zum 
Zwecke der puren Selbstverteidigung mussten auch sie jetzt zur Kontinentalmacht 
werden, unter Einbeziehung Lateinamerikas. Denn dieser Subkontinent war nicht 
autark sondem auf den Weltmarkt angewiesen, konnte sich daher gegentiber den 
wirtschaftlichen lnteressen der Kontinentalmachte nicht einfach verschlieJ3en. WoH
ten also die USA verhindern, dass die totalitaren Machte diese Weltmarktabhan-
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gigkeit ausnutzten, um Stidamerika unter ihre Kontrolle zu bringen, so mussten sie 
dem Subkontinent einen Ersatz bieten. Verlangt war also eine entschiedene Aus
weitung der panamerikanischen Wirtschaftskooperation. Die Bedrohung war nur 
abzuwenden, wenn sich Nord- und Stidamerika zu einem Wirtschaftskontinent 
entwickelten. Eine geo-politische Entwicklungsstrategie war gefordert, nicht nur 
um den kurz- bis mittelfristig drohenden Angriff der Achsenmachte abzuwehren 
sondern auch um die Autonomie der Western Hemisphere auf Dauer zu sichern. 

Normano ging noch einen Schritt weiter: den USA stand nicht nur ein Kampf 
um Siidamerika bevor, sondern eine weltweite Auseinandersetzung mit den auf
strebenden Kontinentalmachten. Daher konnten die Rtistungsanstrengungen nicht 
auf das militarische Potential beschrankt bleiben, ebenso wichtig war die wirt
schaftliche Grundlage der Verteidigungsbereitschaft. Denn: "Germany for years 
has been living in a state of economic preparedness for war, and in line with Nazi 
'geopolitical' ideas considered relations with Latin America as an integral part of 
the war econOlTIY."1O Deutschland und Japan hatten verstanden, dass sie einen tota
len Krieg nur dann flihren konnten, wenn sie auch wirtschaftlich daflir gertistet wa
ren. Die USA aber hatten diese Herausforderung nicht wirklich erkannt: "The de
fense is a problem of economic resources and their organization, and we do not 
even know the resources of the Western Hemisphere."ll 

Damit war Normano an seinem Punkt: die militarische Starke flir eine Verteidi
gung Amerikas war nur erreichbar auf einer ausreichend gesicherten Basis 6kono
mischer Ressourcen und deren Nutzung in einer optimal funktionierenden Wirt
schaft. Diese Forderung mochte unbestritten sein, aber war sie erflillt? Das 6kono
mische Wissen tiber Ressourcen und Organisation in den USA selbst war relativ 
hoch entwickelt. Was aber wusste man iiber die Wirtschaft Lateinamerikas? Was 
wusste man tiber dessen Ressourcen und was tiber die Plan- und Lenkbarkeit der 
fast 20 NationalOkonomien im Faile eines Krieges? Agierten nicht die Deutschen, 
mit den Weltwirtschaftsinstituten in Kiel und Hamburg, mit dem Iberoamerikani
schen Tnstitut in Berlin, mit dem Tnstitut flir Auslandsdeutschtum in Stuttgart und 
zahlreichen weiteren Einrichtungen auf einer ungleich breiteren Informationsbasis? 
"The special aptitude of German economists for detailed, organized planning on a 
broad historical background (,ideenreiche Materialsamm ler') has been generously 
applied to Latin America.,,12 Und hatte nicht auch Japan, bereichsweise sogar die 
Sowjetunion, einen Tnfornlationsvorsprung gegentiber den USA? 

Der Blick auf die Rivalen sollte zeigen: die Bereitstellung 6konomischen Wis
sens muss planmaBig, arbeitsteilig organisiert und zweckbezogen erfolgen. In den 
USA aber sah Normano diese Uberzeugung, diese Haltung mit Bezug auf Latein
amerika kaum vertreten. Die bislang von den USA ergriffenen Tnitiativen flir einen 
panamerikanischen Wirtschaftsverbund kritisierte Normano als unzureichend und 
deren Umsetzung als amateurhaft: "improvisations, offen suggested by dilettants, 
barren of promise. Amateurs are ever discovering some new toy - an Tnter Ameri-
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can Bank, a commodities cartel and so on.,,13 Aus seiner Sicht gab es nur einen 
Ausweg: die WissenslUcke war unverzUglich zu schlieBen. "For the investigation 
and formulation of the economic aspects of the Inter-american relations, I suggest 
the formation of a Latin American Economic institute. [ ... ] it must be a permanent 
organization for systematic research and have authoritative leadership." 

Normano stellt auch klar, in welchem ordnungspolitischen Rahmen das Institut 
funktionieren sollte: "The projected institute will [ ... ] study the continent from 
more than the limited aspect of laissez-faire. It must take into consideration the ac
celerating process of governmental intervention. [ ... ] The problem must be at
tacked geo-politically." in Klammern mgt er noch hinzu: "i refer to the recent pub
lication of the Committee on Economic Defense, affiliated with the American 
Council on Public Affairs, which emphasized the necessity of a rigid control in this 
field." Darauf folgte sein ceterum censeo: "The empty catchwords of Pan Ameri
canism, Monroe Doctrine, protection of the Western Hemisphere, must be filled 
with a realistic economic content.,,]4 

Bis zu diesem Punkt lesen sich Normanos Ausflihrungen - auf den ersten Blick 
- als geschlossenes System. Seine Argumentation fuBte auf der Pramisse, dass 
Amerika sich bereits im Vorstadium eines moglichen Krieges befand, und er be
leuchtete das Konfliktfeld vor diesem Hintergrund. Aus seiner Analyse leitete er 
die Dringlichkeit des Handelns ab, indem er auf die militarische Bedrohung ebenso 
verwies wie auf die RUckstandigkeit der US-amerikanischen Lateinamerika
Forschung. Der abschlieBende Vorschlag, das institut zu grUnden, wirkte vor die
sem Hintergrund schliissig; er bot gute Chancen, all diejenigen zu Uberzeugen, die 
die Pramisse teilten und Normanos Bewertungen als wissenschaftlich fundiert ak
zeptierten. 

Auf den letzten drei Seiten des Papiers dUrften allerdings auch diesen Adressa
ten Zweifel gekommen sein. Nonnano skizzierte darin ein Forschungsprogramm 
von gewaltiger FUlle und geringer Spezifitat. Den Schwerpunkt legte er auf die 
Grundlagenforschung, wobei er die politisch-praktische Relevanz der Forschungs
ergebnisse kaum kommentierte. Noch relativ deutlich war der Anwendungsbezug 
im ersten Programmpunkt, der Untersuchung der "most immediate acute current 
problems" (Beispiele werden nicht genannt). FUr den Kern der langfristigen Insti
tutsarbeit aber galt dies nicht. Normanos policy paper empfahl nicht weniger als 
eine "encyclopedic economic and social study of modem Latin America and of the 
Inter American economic relations." Eingeschlossen waren die Wirtschaftsgeogra
phie, die Demographie, die Studien der wichtigsten Wirtschaftssektoren, der Au
Benhandel, das offentliche und private Bankwesen, die staatlichen Finanzen usw. 
Eine dritte Aufgabe sollte schlieBlich das Werk der ersten beiden kronen: "As a 
crown of this investigation, I consider the study of the Latin American society.,,]5 
Diese sozialwissenschaftliche Forschung so lite die Gesellschaft Lateinamerikas 
abbilden, ihre Veranderungen im anstehenden Industrialisierungsprozess analysie-
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ren und nicht zuletzt auch die Rolle der Immigranten und deren Bezug zu ihren 
HerkunftsHindern erfassen. 

Wer die pre-war debate kannte und das Papier aufmerksam las, dem werden -
im erst en Teil - Ahnlichkeiten mit Foremans Memorandum zur "Total Defense" 
aufgefallen sein. Normano konstatiert eine "military and economic danger" fUr die 
USA, gegen die das Land eine "self-defense" errichten muss, nach den Prinzipien 
des "continental ism" - eine im Kern okonomische, nicht nur militarische Strategie. 
Wollen die Vereinigten Staaten den sich ausformenden WirtschaftblOcken ebenblir
tig oder sogar liberiegen sein, so muss Lateinamerika einen wirtschaftlichen Ver
bund mit den USA eingehen - oder dahin gefUhrt werden. In dieser Kooperation 
werden die Regierungen, mit fundierter Planung, weit in Wirtschaftstruktur und 
Wirtschaftsablauf eingreifen; ein kaum beschranktes /aissez:laire ist nicht prob
lemgerecht. 

Aile diese Aussagen fanden sich auch in Foremans Memorandum. Sie fan den 
sich nicht in Normanos "Struggle" - auf das er sich als Grundlage seiner Argumen
tation bezog, obwohl die Thesen dieses Suches auf die neuere Problemlage kaum 
libertragbar waren. War dies ein Versehen oder ein Trick? Bewies Normano einmal 
mehr seine Fahigkeit, ein Drehen des Windes frlihzeitig zu ahnen und diese Vor
aussicht fUr seine Ziele zu nutzen? Hatte er moglicherweise das LAEI-Konzept 
schon seit langerem in der Schublade, wartete aber auf einen Umschwung in der 
politischen Meinung, der seinem Vorhaben die notige Aktualitat geben konnte? 
Sein Plan war groB angelegt, der Ressourcenbedarf somit erheblich. Wer wollte 
1940 ein Forschungsvorhaben finanzieren, das vornehmlich Grundlagencharakter 
hatte und nur wenig zur Losung aktueller Fragen beisteuern konnte? Oberzeugen 
konnte der Plan nur, wenn er auf die politische Agenda abgestimmt war, somit zur 
wirtschaftlichen Starkung der Verteidigungskraft Wesentliches beitragen konnte. 

Das Memorandum des Committee on Economic Defense kannte Normano, und 
er wusste auch von dem politischen Interesse, das es gefunden hatte. Der Gedanke 
lag nicht fern - weder sachlich noch zeitlich - die Analyse des "Committee" in die 
Begrundung seines eigenen Vorhabens einzuflechten, die Empfehlungen des Me
morandums aber als unausgereift, ja amateurhaft darzustellen. Dies war insbeson
dere nach der Havanna-Konferenz geboten: die Plane flir Kartell und Bank waren 
gescheitert, das Angebot dieser "toys" hatte nieht verfangen. Die Analyse aber hat
te in ihrem Kern durchaus Zustimmung gefunden. Warum nicht deren Erkenntnisse 
iibernehmen, die Schlussfolgerungen aber ablehnen? Mit dem Argument: die 
Handlungsempfehlungen seien nicht operativ, weil zu ihrer Umsetzung die Infor
mationsbasis fehle. Diese sei nunmehr zu schaffen, auch mit langfristiger Perspek
tive, gemaB dem Fernziel einer panamerikanischen Wirtschaftsunion. So lieB sich, 
aus Normanos Position, der Vorschlag flir ein LAEI prasentieren: als Ausdruck 
professioneller Politikberatung, deren Kunst darin liegt, langfristig tragfahige Lo
sungen flir kurzfristig anstehende Entscheidungen anzubieten - und sich von einem 
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dilettierenden experimental consulting abzugrenzen, wie es im Vorfeld der Havan
na-Konferenz Platz gegriffen harte. 
Normano hatte sein Papier vorgelegt, kurz bevor Foreman in derselben Sache ein 
zweites Mal Aufsehen erregte. 1m September 1940 erschien "Total Defense", von 
Clark Foreman und Joan Raushenbush geschrieben und fUr $1,25 zu kaufen. 16 Ein 
Satz auf dem backcover erinnert an ihr Papier vom Juni: "The Committee [on Eco
nomic Defense] published a short pamphlet entitled TOTAL DEFENSE of which 
this book is an outgrowth." War dieses "book" ein Buch? Es sah aus wie ein Ka
lender, blieb ohne Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen, auch Quellennachweise 
suchte der Leser vergebens. Welchem Genre war es zuzurechnen? Der erste Teil 
warfiction, der zweite non~fiction. Thema und Zweck hatten beide Teile gemein: 
hier wie dort ging es um die Bedrohung Gesamt-Amerikas durch Hitler-Deutsch
land, und die beabsichtigte Wirkung war die eines Memorandums. 

Als Verfasser des ersten Teils zeichnete "The Reichsbureau for Political Eco
nomy". Dieses Memorandum richtete sich an "The Fuehrer, Herr Hitler" und bezog 
sich auf "The Economic Conquest of the Americas". Es ging um nicht weniger als 
einen "COLOSSAL SUCCESS! The German Reich, under your inspired com
mand, is becoming the master of all Latin America. In addition, the United States 
will, as here outlined, be readily made a colonial adjunct to the glorious emerging 
German World Empire. All this can be done without the loss of a single German 
division of troops. The billions of dollars which the United States is paying for a 
fleet and an army will not save it. We will use the stronger weapon of monopoly 
trade control, the modern tactics of internal disruption and dissension. Leading 
Latin American citizens will be brought to support us. Without war, the Reich will 
conquer a hemisphere." 

Und sinngema/3 weiter: Diese Eroberung ist zwingend erforderlich, denn nur so 
bekommen wir die Rohstoffe, mit denen wir die europaischen Volker, die unter un
serer Kontrolle stehen, flir uns arbeiten lassen konnen. Es geht urn Nahrungsmittel 
und Textilfasern, aber auch um Erdol und wichtige Metalle. Die Rohstoffquellen in 
Lateinamerika sind flir uns so lange unverzichtbar, wie wir noch nicht die Ukraine 
erobert und Industrie wie Landwirtschaft auf dem Balkan gestrafIt, modemisiert 
und aufunsere Bedarfe ausgerichtet haben. Die USA und ihr pluto-demokratisches 
System stehen uns entgegen, sie verhindern, dass sich unsere Revolution auf der 
Erde ausbreitet, in aile vier Himmelsrichtungen. Aber indem wir Lateinamerika un
serem Willen unterwerfen, konnen wir auch die USA in die Knie zwingen. 

Dies ist das Ziel, das ilber dem ersten Memorandum steht. Welche Wege flihren 
dorthin? Das Reichsbureau sieht 20 Faktoren, auf die sich eine Eroberungsstrategie 
stiltzen sollte. Es geht um okonomische, aber auch urn soziale, kulturelle und poli
tische Merkmale der lateinamerikanischen Lander. Diese werden im Report, auf 
breiter empirischer Grundlage, einer systematischen Analyse unterzogen, mit der 
Schlussfolgerung: "The Fuehrer can see at once the ease of the almost unbelievable 
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colossal triumph which lies before the Reich in both Latin America and North 
America." Dies ist die Oberleitung zur Strategie, bestehend aus flinf Elementen, 
"for the Fuehrer's consideration". 

,,1. Purchase of Latin America": Das vom Reich kontrollierte Europa wird den 
Au!3enhandel Lateinamerikas unter seine Kontrolle bringen, indem es den latein
amerikanischen Uindern Abnahmegarantien flir aile Rohstoffe gibt - zu Uberdurch
schnittlichen Preisen. Die wichtigste Bedingung ist: Lateinamerika handelt nicht 
mit Nordamerika, auch nicht auf der Importseite. ,,11. The Spurlosversenken of the 
Monroe Doctrine": Das Reich wird diese Doktrin nicht verletzen sondern obsolet 
machen. Denn seine Eroberungsstrategie ist so angelegt, dass weder Luftwaffe 
noch Kriegsmarine in Lateinamerika eingesetzt werden. Nur Militarberater wird es 
geben, abgestimmt mit RUstungslieferungen. "III. Making the American Gold 
Hoards Valueless": Gold hat keinen Wert an sich, sobald eine ausreichende Zahl 
von potentiellen Kaufern entscheidet, dass es wertlos ist - oder einige Diktatoren 
dies flir diese entscheiden. Die Nordamerikaner haben die Worte des FUhrers noch 
immer nicht verstanden: Nicht Gold macht ein Land reich und machtig, sondern 
das Volk und die zuganglichen Rohstoffe. "IV. Transit from Economic to Full Poli
tical Control of Latin America": kein lateinamerikanischer Geschaftsmann wird 
erfolgreich sein, wenn wir seinen Erfolg nicht wollen. Und mit geringer Verzi:ige
rung wird auch der Politiker, der ihm dient, mit uns zusammen arbeiten mlissen. 
"V. Making the United States a Colonial Adjunct to the Reich": Anders als den 
Deutschen im Reich fehlt den Amerikanern die organisatorische Kompetenz: sie 
ki:innen weder ihre Wirtschaft - siehe die Arbeitslosigkeit - noch die Volksgemein
schaft durchgreifend organisieren. "As in Germany before 1933, we can march into 
the arsenals of the demoralized democracy and use its own weapons to destroy it. 
[ ... J The status of the U.S.A. will then be that of a nominally self-ruling, but actu
ally dependent, colony or dominion of the German World Empire. Gennany will 
then have her rightful place in the world. HElL HITLER!" 

Damit endet, nach siebzig Seiten, das erste Memorandum. Tn und zwischen den 
Zeilen erscheint das Bild der nationalsozialistischen Hybris, des nationalsozialisti
schen Denkens - so wie die echten Autoren es zeichnen wollten. Der Text ist pa
ckend und aufreizend geschrieben; manchen amerikanischen Leser wird er im Sep
tember 1940 einer Hysterie nahe gebracht haben. Entsprechend cool sind die Wor
te, die "The Authors" an dieses fiktive Memorandum angefligt haben: "The prece
ding memorandum is not, of course, an authentic Gennan document. However, the 
statements in it concerning German actions and policies are based on a study ofthe 
strategy and techniques Germany has employed successfully in her conquest - eco
nomic and political - of Europe and a study of her present and past activities in 
Latin America. [ ... J The memorandum which follows proposes certain steps which 
we think necessary if the United States is to retain its independence and democ
racy." 
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Dieses zweite Memorandum deckt sich im Kem mit den VorschHigen der im Ju
ni vorgelegten Broschtire zur "Total Defense"; es untermauert und erganzt sie. Auf 
Kritik an diesem frtiheren Papier haben die Autoren reagiert, indem sie die Argu
mentationsbasis mit Zusatzinformation erweitert und bei ihren Empfehlungen die 
Praxisnahe betont haben. Das Aktionsprogramm hat sieben Schwerpunkte: (1) ho
he Investitionen in die Verbesserung der Rohstofflage (strategic materials), unter
stutzt durch fairen Kapitalstrom von Nord- nach Stidamerika, (2) MaBnahmen zur 
Ausweitung und Intensivierung des interamerikanischen Handels, verbunden mit 
Starthilfen fLir die lateinamerikanische Industrie, (3) ein panamerikanisches Ab
kommen tiber die Vermarktung der Rohstoffe und die Verwendung der Devisener
lose, (4) soziale Verwendung, mittelfristig Einschrankung der Uberschussprodukti
on, (5) Ausbau der Transport-Infrastruktur, (6) Bekampfung der Nazi-Propaganda 
in Lateinamerika mit Gegenoffensiven in Medien, ErziehunglBildung und Kultur
austausch, (7) komplementares Handeln "north of Rio Grande", also in den USA 
selbst. In diesem letzten Punkt wird in aller Klarheit die ordnungspolitische Frage 
gestellt: wie frei darf die Wirtschaft in Zeiten nationaler Krise sein? Die Antwort: 
"Our government must be charged with the responsibility of co-ordination and 
overall administrative supervision. It alone can prevent anyone group from taking 
advantage from the others." 

Von der Panama-Konferenz bis zum Erscheinen des Buches im September 1940 
waren gerade 12 Monate vergangen, in deren Veri auf die althergebrachte F orde
rung nach einem American Continentalism ein kraftiges revival erfahren hatte. In 
diesem Klima grtindete sich im Folgemonat das LAET, mit der Zielsetzung: "A 
non-partisan organization, the Latin American Economic Institute endeavors to 
contribute to public knowledge and governmental policy through studies of the 
economic aspects of Latina American problems." Viel Resonanz in der Presse fand 
dieser Schritt nicht. Nur der Christian Science ,V/onitor brachte einen detaillierten 
Bericht, mit langeren Zitaten aus Normanos Papier vom August. Zum Grtindungs
motiv las man, in Normanos Worten: die Achsenmachte, inzwischen die groBten 
Konkurrenten der USA in Lateinamerika, hatten ihre Wirtschaftsbeziehungen auf 
einer systematisch geschaffenen Informationsbasis entfaltet, wahrend die Vereinig
ten Staaten es tiber Dekaden versaumt hatten, die wirtschaftlichen Probleme im 
Verhaltnis zu ihren slidlichen Nachbarn zu erfassen und zu analysieren. "Because 
of this disturbing situation the Latin American Economic Institute was fonned.,,17 

Ein Blick auf die Institutsgremien gibt einen Eindruck von Verankerung und 
Orientierung. Die Leitung bildeten John F. Nonnano (als Research Director), der 
mehrfach genannte A. Curtis Wilgus und A. Roy Thompson, Professor fLir Spa
nisch an der Boston University. Hinzu kam Stuart Chase (1888-1985), Okonom 
und Ingenieur, bekannter Autor und Kritiker des ungebremsten Kapitalismus. Er 
sah Vorbilder fLir staatliche Planung und Lenkung im sowjetischen Wirtschaftssys
tem und war ein frtiher Verfechter des New Deal. Schon 1939 wandte er sich gegen 
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einen moglichen Kriegseintritt der USA. Sprecher des lnstituts war einjunger An
walt, William P. Everts. In den weiteren Tnstitutsgremien 18 waren vier oder ftinf 
Mitglieder, die Untemehmeransichten vertraten. Mit Lateinamerika befasste Wis
senschaftler gab es etwa acht, in der Mehrheit dem mainstream zuzurechnen. 19 Vier 
weitere Mitglieder traten fLir staatliche Wirtschaftsplanung ein.20 Als Panamerika
nisten unterschiedlicher Couleurs dlirften sich etwa funf verstanden haben, ein
schlieBlich aller Lateinamerikaner. Unter ihnen war der brasilianische Konsul in 
Boston, I1defonso Faicao.21 

1 Zit. n. The New York Times 22.06.1940. 
2 bbd. 
3 Zit. n. The Christian Science Monitor 25.06.1940. 
4 "The primary foreign poliey for the United States may be called [ ... J Continental American-

ism." Charles A. Beard: A Foreign Policy for America, New York, London 1940, S. 12. 
5 C. Foreman, S. 149. 
6 Vgl. ebd., S. 143. 
7 The Inter-American Financial and Economic Advisory Committee. vgl. R. A. Humphreys, S. 

56 f 
8 V gl. The New York Times 14.11.1940. 
9 J. r. Normano. Our Latin-American Relations ... S. I. 
10 Pbd.,S.S. 
II Ebd., S. 5. 
12 Pbd., S. 7. 
13 Ebd., S. 5. 
14 Ehd., S. 10. 
15 Ebd. 
16 Clark Foreman, Joan Raushenbush: Total Defense, New York 1940. Die Buchseiten sind 

nicht numeriert, exakte Quellenangaben somit unmoglich. In popularwissensehaftlicher 
Form publizierte Foreman die wichtigsten Inhalte des Buches auch in einem Artikel, der im 
September 1940 in The American Mercury crschicn. Das Blatt war cines der bedeutcndstcn 
amerikanischen Magazine, das sich politischen, literarischen und naturwissenschaftliehen 
Fragen widmete. 

17 rhe Christian Science Monitor 07.12.1940. 
18 Nehen dem Board of Directors gah es den Advisory Council, die Brazilian Section und das 

Research Committee. Zum Council gehorte auch der schon genannte Edward C. Carter, Ge
neralsekretar des Institute of Pacific Relations. 

19 Zu ihnen gehorten die Professoren Leland II. Jenks (Wellesley College und ehemals IIar
vard-Bureau, s.o.), Percy A. Martin (Stanford, s.o.), der Harvard-Geologe und demokratische 
Aktivist Kirtley F. Mather sowie der in Kiew gehorene Rechtshisloriker Boris Mirkin
Getzewitsch (1892-1955). Fr wurde 1917 Dozent an der Petersburger U niversitat. floh 1919 
ilher Odessa nach Paris, lehte dort his 1940 und emigrierte dann, wegen jildischer Herkunfl, 
in die USA. 

20 Unter ihncn der schon (als Assistcnt Harings) genanntc Edgar M. Hoover, Regionalplaner 
und zuletzt Professor in Pittsburgh, sowie der Direktor der National Planning Association, l'. 
Johnston Coil. 

21 Jose Padin war Puertoricaner, zeitweise im Dienst der US-Regierung, zeitweise l3uchsparten
leiter im Hcath-Konzcrn. Enrique Naranjo war ehemaliger kolumbianischer KOllsul in Bos
ton, und Severo Maller-Prevost, hekannter mexikanischer Jurist, war Partner einer grof3en 
New Yorker Anwaltsfirma. An eine natilrliche Nachbarschaft der lateinamerikanischen Staa
ten glaubte Clarence Stearns, Prasidentin der Pan American League (Nicht
Regierungsorganisalion). Der wohl Profilierteste war Jldef(mso Falcao, hrasilianischer Kon
suI in Boston. Er hatte das gleiche Amt ab 1931 in Koln ausgeilbt, dort an der Grilndung des 
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Portugiesisch-I3rasilianischen Instituts der Universitat mitgewirk1: und sich nach der Macht
ergreifung flir die Auswanderung deutscher luden nach Brasilien eingesetzt. Gegen Kriegs
ende wurde er brasilianischer I30tschafter in London. 
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Der Beitrag des Latin American Economic institute 

1m Januar 1941 trat das LAEI zum ersten Mal an die Offentlichkeit. Es veranstalte
te in Boston eine Fachtagung tiber "Pan Americanism and Economic Defense"; 
Normano war die treibende Kraft dieses Projekts. 1 Der Bostoner Christian Science 
l'vfonitor halfbei der Werbung um ein Publikum, indem er die Konferenz mit einem 
augenfalligen Artikel anktindigte, der eng an die Pressemeldung des Instituts ange
lehnt schien? Weitere Zeitungen berichteten nicht. GroBere Aufinerksamkeit er
hielt die Initiative erst, als im Oktober ein Sammelband des LAEI erschien: "The 
Economic Defense of the Western Hemisphere".3 Verleger war der American 
Council on Public Affairs, der die Studie des Committee on Economic Defense in 
Auftrag gegeben hatte. Unklar blieb, ob in dem Sammelband ausschlieBlich die 
Vortrage auf der lanuar-Konferenz wiedergegeben wurden, oder die Herausgeber 
noch weitere Beitrage hinzugenommen hatten. 

Zu den acht Autoren des Bandes zahIten ein Mann der Wirtschaft und ein Ver
treter der National Planning Association;4 aile anderen kamen aus der Wissen
schaft. Eine genauere Zuordnung gab Everts in seiner kurzen EinfLihrung. Die "Ieft
wingers" Scott Nearing und Horace B. Davis sahen Amerikas Zukunft vom US
Imperialismus bestimmt, wahrend Ethel Dietrich - "in the middle of the road" -
zwar eine enge panamerikanische Wirtschaftskooperation befLirworte, den ent
scheidenden Beitrag dafLir aber von der freien Wirtschaft erwarte. Davon wiederum 
setzten sich zwei weitere Beitrage ab: "The National Planning Association and 
Prof. John F. Normano see the solution in terms of a long-range continental 
planned economy."s Aus Perspektive der US-Wirtschaft prasentierte ein Wirt
schaftsberater "A Businessman's Program", wahrend ein brasilianischer Professor 
den erstarkenden Nationalismus in Lateinamerika beschrieb, am Beispiel von 
"Brazil's Nationalist Economy". Die Veranschaulichung der Verteidigungslage, 
der Defense of the Hemisphere, tibernahm Richard F. Behrendt; er brachte einen 
langen Beitrag tiber "The Totalitarian Aggressors". Zwei dieser acht Referenten 
sollten spater Aufgaben im Nachkriegs-Europa tibernehmen: Ethel Dietrich als 
OMGUS-Beraterin in Deutschland und Richard F. Behrendt als Soziologie
Professor - zuletzt in der 68er-Zeit an der Freien Universitat Berlin.6 

Everts' Einleitungsworte lieBen die StoBrichtung und - in sehr groben Ztigen -
auch den Inhalt der Beitrage erahnen. Eine Wiedergabe, selbst in kurzer Zusam
menfassung, wtirde hier zu weit flihren. Nur einige Grundpositionen sind herauszu
stellen, um zu zeigen, wie umstritten Normanos Vorstellungen von der Western 
Hemisphere in dieser Runde waren. In der ersten Abhandlung widersprach Horace 
B. Davis der Auffassung, dass eine Politik zur witischaftIichen Blockbildung auf 
einer bereits fortschreitenden Annaherung zwischen Nord und Stid aufbauen kon
ne. 7 Tatsachlich laufe der Prozess im Sliden in die umgekehrte Richtung, mit clem 
Ziel der Befreiung aus der imperialistischen Abhangigkeit. Zudem fehle es an einer 
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Grundvoraussetzung fLir ein wirtschaftliches Zusammenwachsen: hochwichtige 
sUdamerikanische ExportgUter konkurrierten mit amerikanischen Erzeugnissen und 
hatten daher keinen Zugang zum US-Markt. 

Weniger radikal sah Ethel Dietrich die Problemlage und Losungswege, und sie 
argumentierte auf breiterer Informationsbasis.8 Notwendigkeit und Gestalt einer 
Entente von Nord- und SOdamerika lieBen sich aus ihrer Sieht nicht pauschal, son
dem nur mit Fallunterscheidungen diskutieren. Gehe es um Notwehr im Kriege 
oder um einen Iangerfristigen Strukturwandel? Welche Optionen stell ten sich im 
zweiten Faile bei einem britischen, welche bei einem deutschen Sieg? Und falls 
tatsachlich eine dauerhafte wirtschaftliche Verbindung besehlossen werden sollte: 
ware diese immense Planungsaufgabe Uberhaupt technisch zu losen? 

LieBe sich die beispiellose Kompromissbereitschaft schaffen, um die passenden 
Kooperationsformen zu finden? Diese mUssten den erhebliehen Unterschieden ge
recht werden, die zwischen den 21 Landern in Wirtschaftsstruktur und Entwiek
lungstand existierten. Die USA waren zweifellos in der Lage, den gesamten Im
portbedarf Latein-Amerikas decken. Dessen Exporte konnten sie aber nur unter 
einschneidenden Bedingungen aufnehmen. Kritisch waren vor aHem die konkurrie
renden GUter, die auch in den USA produziert wurden, von Farmern, Ranchern und 
Minenkonzemen. Zu li:isen seien somit vier BUndel von Problemen: die Gestaltung 
des Binnenhandels, das gemeinsame Auftreten im AuBenhandel, der Umgang mit 
Oberschussprodukten und die Wahrungsfragen. 

Zudem bliebe zu klaren, ob die Machte auBerhalb der Hemisphare diese Bloek
bildung Uberhaupt akzeptieren wUrden. Tn der gegenwartigen, in den USA laufen
den Debatte werde dieser Block als unverzichtbares Bollwerk gegen einen Angriff 
der Achsenmachte gefordert. Was aber, wenn nicht die Achsenmachte siegten, 
sondem GroBbritannien? Die Briten wUrden emeut eine dominierende Rolle auf 
den Weltmarkten anstreben, und dabei ihre lnteressen auch auf Latein-Amerika 
richten. Aber auch die USA hatten dann ein Interesse, einen Teil der okonomischen 
Felder zu besetzen, die nach RUckzug def Achsenmachte frei wOrden. FUr eine sol
che Expansion jenseits der Hemisphare konnte sich ein Zusammengehen mit GroB
britannien anbieten. Dessen Zustimmung zu einer solchen transatlantischen Entente 
konnten die USA aushandeln, indem sie den Briten Konzessionen im sUdlichen 
Subkontinent machten. Auf diese Weise kamen sie in die vorteilhafte Lage, gleich 
in zwei zukUnftigen Ententes ihre globalwirtschaftlichen Tnteressen wahrzuneh
men. 

Soweit die Argumentation von Ethel Dietrich. Das "Businessman's Program" 
von Fred Lavis ging - nicht Uberraschend - von anderen Voraussetzungen aus. 
Fragen von Investition, Produktion, Handel und Finanzierung seien Sache der Wirt
schaft. Die groBen US-Untemehmen konnten Latein-Amerika mit den notigen In
dustrieglitern versorgen. Und mit Direktinvestitionen wUrden sie im Sliden die Pro
duktionskapazitaten filr solche GUter schaffen, die bislang von den USA aus ande-
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ren Kontinenten bezogen werden. Dabei gehe es im Wesentlichen um Agrarwirt
schafts- und Bergbauprodukte, eventuell auch in teilverarbeiteter Form. In der 
Rohstoffverarbeitung - dies erwahnte Lavis nicht - waren US-Unternehmen bereits 
stark engagiert; so war die kubanische Zuckerindustrie fast ausschlieBlich in nord
amerikanischer Hand. 

Eine Kernfrage der Konferenz war: drohte der Westlichen Hemisphare tatsach
lich ein gefahrlicher Angriff der Achsenmachte? Richard Behrendt zeigte in seinem 
Beitrag keine Zweifel: die Siege der Wehrmacht seien nicht einer Verkettung be
sonderer Umstande geschuldet, sondern nur mit der mehrdimensionalen, von langer 
Hand betriebenen und perfekt organisierten Vorbereitung zu erklaren. FUr seine 
These von der bedrohlichen Uberlegenheit Hitler-Deutschlands bot er zahlreiche 
Belege, in wirtschaftlicher, militarischer, diplomatischer und volkisch-kultureller 
Dimension. Seine Einschatzung deckte sich also weitgehend mit der, die Normano 
in seinem Konzeptpapier zum LAEI gegeben hatte. 

Vollkommen anders sah Scott Nearing den Stand und die Zukunft des Kampfs 
um Lateinamerika.9 Er schrieb Uber "Britain's Rivalry", schilderte den wirtschaftli
chen Aufstieg der USA liber zwei Jahrhunderte und ihre Selbstbefreiung von der 
britischen Dominanz. Ein Angriff der Achsenmachte auf Lateinamerika kam in 
seinem Beitrag iiberhaupt nicht zu Sprache. Vielmehr erwatiete er, dass die USA 
nach dem Krieg weltweit britische Einflussbereiche besetzen konnten. Mit der 
Obernahme britischer Luftwaffen- und Marinebasen vor der nordamerikanisch
atlantischen KUste, im Austausch gegen betagte ZerstOrer der US-Marine, habe 
dies bereits begonnen. 

Das Schlusskapitel schrieb programmgemaB der Forschungsdirektor des Insti
tuts. Normano zog seine Schlussfolgerung gleich zu Beginn: auf der Grundlage der 
vorherigen Beitrage sei es jetzt moglich, eine Analyse und Uberarbeitung des Kon
zepts der economic defense vorzunehmen. Vorauszuschicken sei aber, "that cer
tainly no defense is possible without a strongly co-ordinated economic founda
tion".l0 Diese Feststellung war gewagt, sie entsprach der festen Vorstellung des Re
search Director, aber nicht der Mehrheitsmeinung der anderen Autoren. Vier oder 
fLinf von ihnen komlten sich falseh interpretiert fiihlen. 

Normano antizipierte dies, indem er diesem kraftigen Paukenschlag feinere und 
auch dissonante Tone folgen lieB. Zunachst einmal - so seine anschlieBenden Aus
fUhrungen - sei das catchword mit Substanz zu fUllen. Economic defense -
"Wehrwirtschaft" in der Sprache der Aggressoren - konne eng, miisse aber weit 
definiert werden. Die amerikanischen Staaten waren mit der wirtschaftlichen Flan
kierung militariseher Starke im Faile eines Angriffs nur schlecht gerUstet. Anzu
streben sei ein Wirtsehaftsblock Amerika, eine wirtschaftliehe panamerikanische 
Wirtschaftsachse, die Hemisphlire als Festung gegen die totalitaren Angreifer. Die
se Sieht werde auf Regierungsebene allerdings kaum geteilt, einen Konsens aller 
21 Staaten gebe es allen falls fUr das enge Konzept. Wiirden die USA versuchen, 
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das umfassende Konzept umzusetzen, so konnten sie eine zogernd-positive Reakti
on allenfalls in der Karibik und in Mittelamerika erwarten. Von den slidamerikani
schen Staaten wlirde keiner flir eine geschlossene Hemisphare eintreten, solange 
der Ausgang des Krieges und damit eine militarische Bedrohung Amerikas nicht 
erkennbar war. Klar ablehnend verhalte sich Argentinien, abwagend Brasilien, und 
lavierend oder machtlos zeigten sich die librigen. 

Die Grlinde seien bekannt und vieldiskutiert. Das slidliche Latein-Amerika sei 
nicht von Europa zu trennen, wegen der kulturellen Bindungen, der Furcht vor dem 
Peligro Yanqui und des Mangels an Alternativen zum europaischen Absatzmarkt. 
Die USA batten Slidamerika bislang kein tragfahiges Konzept fUr eine dauerhafte 
Partnerschaft geboten, sie wlissten immer noch nicht, ob sie auf Nothilfe, auf bar
gaining power nach Kriegsende oder auf eine umfassende, nachhaltige Zusammen
arbeit setzen sollten. Letztere wlirde die Losung fundamentaler Zielkonflikte ver
langen: die (grof3eren) lateinamerikanischen Lander wollten sich industrialisieren, 
die USA-Industrie aber ihre Absatzmarkte im Sliden ausweiten; die USA wollten 
den Zugang Europas zur Hemisphare einschranken, den Latein-Amerikanern aber 
keine Ersatzmarkte fUr ihre Rohstoffe bieten. 

These und Antithese hatte Normano mit taktischer Finesse vorgetragen; was war 
seine Synthese? "The conclusion suggests itself: that defense of continental econ
omy is an empty slogan without any content and that the real solution is in offen
sive action leading to the creation of an organic economic unit, a permanent and 
not a wartime arrangement to render the hemisphere economically secure. If we 
adapt ourselves to this frame of mind, we will readily agree that while no cultural, 
political, racial or religious unity exists in the Americas, the only way to unite the 
continent is to create an organic economic unit, but without thought of a political 
union. For though the latter is not to be expected, an economic unit is possible."!! 

Wirtschaftliche Vereinigung, aber keine politische Union: dies klang wie ein 
kluger Kompromiss. Allerdings stand die Maximalforderung der politischen Union 
liberhaupt nicht im Raum, keiner der anderen Autoren hatte sie angesprochen oder 
gar vorgeschlagen. Sprach Normano sie an, als unrealistische Vision, um damit 
seinen Vorschlag ins Licht der Vernunft zu rlicken? In seinen Worten war er "real
istic and scientific, but also unorthodox and bold.,,!2 Mit den bisherigen Tnstrumen
ten inter-amerikanischer Kooperation - finanzielle und technische Hilfe, Herabstu
fung von Handelsschranken - sei er allerdings nicht zu verwirklichen. "Instead of 
incidental, one-sided measures, the creation of a unit presupposes a complete re
vamping of the economy of the hemisphere, not only to enable it to withstand an 
assault but also to find a post-war bread and butter solution. It must be reshaped 
without regard to pecuniary profit and loss, so that it could replace national com
petitive efficiency by co-operative and coordinated continental efficiency, pooling 
resources, production and consumption together.,,13 
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Gefordert sei ein grand design, vergleichbar der Vision Aristide Briands von ei
ner union jederale europeenne und der Geschichte des Deutschen Zollvereins. 
Denn, noch einmal: "The assault will be inevitable, because even victorious totali
tarians in their reorganization period from war to peace, and even if they control 
Africa, will for some time have to have American coffee, cotton, meat, wheat and 
so on. One cannot completely isolate a hemisphere - world economy, like peace is 
indivisible - but at least for the transitional decades the existence of an American 
continental unit will increase the bargaining power and the military potential of the 
western hemisphere.,,14 Und danach? Dann werde der Wirtschaftsblock Amerika 
ein Attraktionspol sein, fUr das geschwachte GroBbritannien und alle weiteren nach 
dem Krieg noch frei gebliebenen Lander. Daraus ergabe sich dann auch die Chance 
auf eine Ausweitung des Wirtschaftsblocks; "here lies the economic chance, if not 
the basis, for a new League of Nations, for a new concert of the world.,,15 Diese 
Dimension aber sei nur dann zu erreichen, wenn die economic unit weitgehend den 
Kraften des Marktes entzogen werde: "To secure maximum efficiency from such a 
scheme, planning on a scale unprecedented would be called for, especially in the 
purpose of locating and expanding the essential industries in the most promising 
areas of the continent. In this wayan economic foundation for a true Pan Ameri
canism will be securely laid.,,16 

Normano machte mit diesen abschlieBenden Worten klar, wo er sein Institut in 
der pre-war debate aufstellen wollte. Er sah eine aktuelle Kriegsgefahr und trat fLir 
einen panamerikanischen Wirtschaftsblock ein. Damit sollten die USA verteidi
gungsbereit werden, auch Roosevelts Zusicherung einer inter-amerikanischen 
Good Neighborhood erflillen, aber doch keine self-sufficiency der Hemisphare an
streben. Normano wird erkannt haben, dass die Isolationists in def Debatte an Bo
den verloren. 17 Langerfristig sah auch er die Chance flir eine Weltmachtrolle der 
USA, bestand aber auf einer panamerikanischen Umgestaltung als erstem Schritt. 
Und diese war - aus seiner Sicht - nur mit einer tiefgreifenden, umfassenden und 
zentralen Wirtschaftsplanung zu erreichen. Dass letztere nicht ohne ein Latin Ame
rican Economic Institute gelingen kannte, sagte er nicht. Sah er selbst, dass er in 
seinem Papier vom August 1940 diese Erwartungen iiberzogen hatte? 

Was die strategische Bedeutung der panamerikanischen Zusammenarbeit betraf, 
so lagen die genannten VerOffentlichungen des American Council on Public Af
fairs auf derselben Linie. Sowohl die "Total Defense" von Foreman und Raushen
bush als auch die "Economic Defense" des LAEI pladierten flir eine enge Wirt
schaftskooperation mit fundierter Planung auf einem tragfahigen wissenschaftli
chen Unterbau. StieB dieser Vorschlag auf eine Mehrheitsmeinung in Politik und 
Gesellschaft der USA? War die economic wmfare nicht eigentlich ein pessimisti
sches Szenario - was die Kriegsgefahr und vor allem den Zeithorizont betraf? Wa
rum die Einstellung auf einen langen Krieg, warum die Verteidigung def Hemi
sphare als Herausforderung auf Dauer? Mit derart rigiden Eingriffen in die Wirt-
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schaft? Warum die Autarkie, die se(fsufficiency? War dies den Big Thirty zu ver
mitteln, von denen Nornlano gesprochen hatte, deren Dynamik sich auf weltweite 
Massenproduktion richtete? Warum sollten gerade sie auftranskontinentale Expan
sion verzichten? Den lateinamerikanischen Markt bedienen, die lateinamerikani
sche Industrialisierung mittels Direktinvestitionen beschleunigen, sich aber von 
nicht-amerikanischen Markten fernhalten? Und nicht zuletzt: falls die USA wiric
lich in den Krieg eintraten, wiirde nicht dann die militarische Kriegflihrung eindeu
tigen Vorrang vor der wirtschaftlichen erhalten, zumindest vor deren langfristigen 
Programmen, wie der Entwicklung neuer Rohstoffbasen im slidlichen Subkontinent 
oder gar des sen Industrialisierung? 

Die Memoranden zur "Total Defense" hatten im September 1940 noch einiges 
Aufsehen erregt. Ein Jahr spater fand der Sammelband zur "Economic Defense" 
nur noch ein schwaches Echo. Die Washington Post spiegelte die Betrage mit kur
zen Zitaten in einem Uberblick, ohne sie zu kommentieren. Etwas ausflihrlicher 
war der Christian Science l'vfonitor und brachte auch Kritik: eine Reihe von pan
amerikanischen Initiativen sei unbeachtet geblieben.18 Dabei blieb es, weitere Notiz 
nahm die Presse nicht, und eine wissenschaftliche Rezension erschien erst 1943. 19 

Was war geschehen, galt ein Aufruf zur "Economic Defense of the Western He
misphere" nur mehr als Wortgeklingel? War das visionare Thema tot, liberrollt 
yom wirklichen Geschehen? Hatten sich die Kriegsvorbereitungen bereits von der 
wirtschaftlichen auf die militarische Verteidigung verlagert, waren sie in Ansatzen 
schon offensiv statt defensiv? Verloren die Beziehungen zu den slidlichen Nach
barn in dem Malle an Bedeutung, wie die Hilfe flir Grollbritannien, der letzten Bas
tion in Europa, gesteigert wurde? 

Das Vorwort des u. g. Sammelhands schliel3t mit dem Satz: "We are under special ohligation 
to Dr. Normano, whose initiative and energy were instrumental in this enterprise." 

2 The Christian Science Monitor 03.01.1941. 
3 Latin American Economic Institute: The Economic Defense of the Western Hemisphere, 

Washington D. C. 1941. 
4 .,National Planning Association - A nonprofit nonpolitical organization, established in 1934. 

devoted to Planning by Americans in agriculture, business, labor, and the professions" - so 
wurden Charakter und Aufgaben der Organisation auf ihrem BrieJkopf umrissen. Und in 
einem ROckblick heil3t es: "NPA was organized by forward looking men who felt that 
Americans urgently need to find democratic ways of planning if they are LO avoid drifting 
into a situation that could lead to a totalitarian planned economy." Die NPA sollte ein Forllm 
fOr den Austallsch zwischen den wichtigsten Gruppen der Wirtschaft bieten, mit dem [.eit
wort "industrial peace", und sie sollte Stellungnahmen, Reports und fachbOcher Zll aktuellen 
Wirtschaftsfragen erarbeiten. 

5 Latin American ... , S. I. 
6 Ethel Dietrich (geh. 1891) lehrte his 1941 als Professorin fOr Wirtschafts- lind Sozialwissen

schaften, arbeitete dann fOr das Board of Economic Warfare und war ab 1945 beim Office of 
Military Government. United States (OMGUS) Beraterin flir Handelstragen. Richard Beh
rendt (1908-1972), Volkswirt lind Soziologe, war 1941 Assistant Professor an der University 
of New Mexico. 1933 war er von Deutschland in die Schweiz und von dort nach Panama 
cmigricrt, um an der Grulldung dcr Universitat mitzuwirkcn. 1940 zog cr in die USA, Ichrtc 
in Nord- und Mittelamerika und arbeitete ab 1950 fOr Weltbank und andere Organisationen 
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der Entwicklungshilfe. Mit dies em IIintergrund arbeitete er ab 1953 als Professor fUr Ent
wicklungssoziologie an der Universitat Bern, ab 1965 an der Freien Universitat Berlin. 

7 Horace 13. Davis (1899-1999) schrieb vor allem ober Fragen der Arbeiterbewegung. 1941 
lehrte an dcm Bostoner Simmons Collegc als Assistant Profcssor. Seinc spatere Anstcllung 
als Associate Professor in Kansas City verlor er 1953 wegen Aussageverweigerung im Zu
sammenhang mit "un-american activities". 

8 Der erwahntel:'inwand Brasiliens gegen die gemeinsame Baumwollvermarktung kommt in 
Dietrichs Beitrag 7ur Sprache. 

9 Scott Nearing (1883-1983), in Evcrts' Wortcn der zwcite "left-winger", sah sich sc\bst als"a 
pacifist, a vegetarian and a socialist". (So in seiner Autobiographie: The Making of a Radi
cal, New York 1972, s. 122.) Er veri or seine Stelle als Hochschullehrer fUr Sozialwissen
schaften schon 1917, wegen ,Wehrkraftzersetzung'. Deutschland Iernte er bei mehreren For
schungsaufenthaltcn kennen. Wahrend der 1930er und I 940er lcbte er von Aussaat bis Ernte 
auf seiner Farm; in den Ubrigen Monaten ging er auf vortragsreisen. Sein Auftritt auf der 
LAEI-Konferenz (bzw. Beitrag zum Sammelband) dorfte in diesem Zusal1ll11enhang zu ,ver
ten sein: fUr ihn war es eine von vielen Gelegenheiten fUr (bezahlte) lectures, wahrend die 
VeranstaIter den bekannten Radikalen gem in ihr Programm nahmen, vielleicht auch mit 
Blick auf cin lautcs Presse-Echo. Nearings Publikationslistc umfasst we it mchr als 100 Titel; 
seinen Beitrag zu dem Sanllllelband hat er darin nicht aufgenommen. 

10 Latin Amcrican ... , S. 152. 
II Ebd., S. 166. 
12 Ebd. 
\3 Ebd. 
14 Ebd., S. 169. 
15 f'.bd. 
16 Ebd., S. 168. 
17 Bezeichnend dafUr war eine Aussage des genannten Historikers Beard als Sprecher eines 

·'America First Committee" im September 1940: "The Party of non-intervention represented 
by the America First Committee includes no 'appeasers', no 'ostrich isolationists' [sin
ngemaf3: die den Kopf in den Sand stecken] and no pacifists." The New York Times 
09.09.1940. 

18 Ausgaben vom 13.10.1941. 
19 In: The Hispanic Amcrican Historical Review 23 (1943) 2, S. 328 f Ocr Kritiker erinnerte 

sieh: das BegritT "economic defense" sei im FrOhsommer 1940 ins Gespraeh gekommen, 
wobei die Illeisten darunter cine kurzfristig Zll aktivierendc Notwchr. einige dagegcn cine 
langfristig-strukturelle Zusammenarbeit verstanden. Von Nutzen sei das Buch, weil es die In
teressendivergenz in der Westliehen Hemisphare aufzeige. Allerdings habe Pearl Harbor eine 
noeh nie dagewesene Solidaritat ausgelost, was die Autoren im Sommer 1941 natOrlich nicht 
hatten ahnen k()nnen. 
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Positionswandel der USA: from neutrality to non-belligerency 

Tatsachlich zeichnete sich in Washington schon mit dem Spatsommer 1940 ab, 
dass die Phase der Neutralitat fur die USA zu Ende ging. In der Wirtschaftspolitik 
wurde das kurzfristige Abfedem der Kriegswirkungen abgelost durch eine strategi
sche Vorbereitung auf den Kriegsfal1. Dazu gehorte das Einlagern strategisch wich
tiger Metalle wie auch eine allmahliche Umstellung der [ndustrieproduktion. [n der 
Bevolkerung setzte ein Bewusstseinswandel ein. Dass eine Kriegsvorbereitung oh
ne Einschrankung des Lebensstandards moglich, also butter uneingeschrankt neben 
weapons zu produzieren sei, glaubte nur noch eine schrumpfende Minderheit. Die 
reale Moglichkeit eines Kriegseintritts anzusprechen war auf der politischen Ebene 
aber ein Tabu. Der Wahlkampf um die Prasidentschaft hatte begonnen, Roosevelt 
trat zum dritten Male an. Sein Rivale Wendell Willkie von den Republikanern setz
te darauf, dass die groJ3e Mehrheit der Wahler einen Krieg nach wie vor nicht woll
te, Roosevelt aber einem moglichen Angriff der Achsenmachte vorbeugen musste. 
Daflir galt es, das kriegflihrende GroBbritannien massiv zu unterstiitzen, auch mit 
dem Angebot von RUstungsgUtern. Dies war der Obergang von "neutrality to non
belligerency ".1 

Wie zeigt sich dieser Wandel bei einer Presseschau, bei einem Blick in die Zei
tungsmeldungen dieser Monate? Die Suchworte fUr den richtigen Einstieg finden 
sich in Scott Nearings Beitrag zum Sammelband: "naval and air bases in exchange 
for fifty sorely needed destroyers".2 Dies war ein erster Schachzug Roosevelts fUr 
direkte militarische und nicht nur wirtschaftliche Hilfe an GroBbritannien. Den Be
ginn dieses Tauschgeschafts - Militarbasen gegen ZerstCirer - beobachtete ein Re
porter im Hafen von Boston: "Out in the dark reaches of the Atlantic, headed for a 
new life as part of the British Royal Navy, three nameless United States destroyers 
steamed in single line last night on their way to a Canadian port believed to be 
Halifax.,,3 Dieser Deal vom September 1940 war nicht nur eine bilaterale Angele
genheit zwischen USA und UK; denn der Glirtel der "geliehenen" Stiitzpunkte zog 
sich von Neufundland liber die Karibik bis nach Britisch-Guyana an der Kliste 
SUdamerikas. 

Der Abschluss des Dreimachtepakts Deutschland-Ttalien-Iapan erneuerte die 
Furcht vor einem Eindringen der Achsenmachte in die westliche Hemisphare. In 
der Presse las man den Appell, dass nun auch die letzten Amerikaner sich klar ma
chen soli ten: dies war kein europaischer Krieg mehr, sondern "a world revolution 
for the redistribution of the entire planet".4 Auch die kulturelle Eroberung Latein
amerikas schien weiterhin zu drohen. Mussolini beschimpfte die US-Amerikaner 
als die ignorantesten Vertreter der weiJ3en Rasse; Deutschland und Ttalien wlirden 
darauf vertrauen, dass Spanien den Einfluss del' amerikanischen Kultur in Latein
amerika zurUckdrange.5 
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Dabei hatte der Duce sicherlich auch Nelson Rockefeller im Blick, den Koordi
nator der Kultur- und Handelsbeziehungen zwischen den Republiken Amerikas.6 

Dessen Sprecher machte um diesel be Zeit deutlich, dass kulturelle und wirtschaftli
che Zusammenarbeit allein nicht ausreichten, um die Bedrohung durch die Achsen
machte abzuwenden. "Hemisphere defense is threatened just as much by economic 
inadequacy, which puts an entire continent at the mercy of unhealthy political and 
ideological penetration, as it is by the inadequacy of armed forces.,,7 Anders sah 
dies Normanos ehemaliger Forderer Clarence Haring: "The Latin Americans [ ... ] 
are suspicious of the working of this Good Neighbor policy. [ ... ] They are afraid 
that we might infringe on their liberties. They hesitate to consent to our forces mak
ing use of their naval bases and air bases. [ ... ] The great problem in Latin America 
is not so much military as economic."s 

Die Rolle Spaniens als Platzhalter der Achsenmachte in Lateinamerika, von 
Mussolini angesprochen, kam noch einmal im Marz 1941 in die Zeitungen. Ein 
langer Bericht in der New York Times beschrieb das stratfe Netz, das die spanische 
Falange tiber Lateinamerika gezogen hatte, mit den Centros de Hispanidad als 
Knoten. Dieses System trage den Stempel deutscher Perfektion. Deutsche und Jta
liener in diesen Landern wtissten, dass sie dort wenig beliebt seien, als arrogant 
galten und zunehmend von der Geheimpolizei beobachtet wtirden. Folglich: "They 
have needed a new front with closer cultural, spiritual and racial ties to carryon the 
work.,,9 

Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der US-amerikanischen Position 
war Roosevelts Rundfunkrede vom 27. Mai 1941, in Anwesenheit der lateinameri
kanischen Botschafter: "Now, as never before, the unity of the American republics 
is of supreme importance to each and everyone of us and to the cause of freedom 
throughout the world." Er sprach von einer unmittelbaren Bedrohung: "The Cape 
Verde Islands are only seven hours' distance from Brazil by bomber or troop carry
ing planes. [ ... ] The war is approaching the brink of the Western Hemisphere. It is 
coming very close to home." Diese militarische Bedrohung wtirde aber nur dann 
zur existentiellen Gefahr, wenn GroBbritannien und die USA die Kontrolle tiber die 
Weltmeere verloren. "But if the axis powers fail to gain control ofthe seas, they are 
certain Iy defeated." Roosevelt sprach in seiner ausnehmend langen Rede fast aus
schlieBlich von militarischen Angriffen. Die wirtschaftliche Kriegsflihrung bertihr
te er nur am Rande, so mit seinem Appell an Kapital und Arbeit, sozialen Frieden 
zu wahren, und mit seiner Wamung: "This is no time for capital to make [ ... J ex
cess profitS."IO In allen Industriebetrieben mtissten kriegswichtige Gtiter unbeding
ten Vorrang haben. 

Die deutsche Infiltration in Lateinamerika blieb weiterhin ein Thema; Roosevelt 
ktindigte im Juli 1941 an, das blacklisting verdachtiger Firmen und Personen in La
teinamerika durch weitere MaBnahmen flankieren zu milssen. lnzwischen wuchs in 
den USA die Beflirchtung, dass durchaus nicht aile lateinamerikanischen Regie-
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rung en zuverlassig an der Verteidigung der Hemisphare mitwirkten, ja dass sie ihre 
Lander selbst nicht unter Kontrolle hatten. Roosevelt und der stellvertretende Au
Benminister Welles mussten den demokratischen Senator Clark zurtick pfeifen, der 
die Good Neighbor Policy flir gescheitert erklart und gefordert hatte, "that the Uni
ted States, take over control' of Latin America and Canada, perhaps by setting up 
puppet governments." 11 

Nach dem deutschen Oberfall auf die Sowjetunion hauften sich die Schlagzeilen 
mit den Reizworten "Nazi Threat" und "Axis Threat". Die potenzielle Bedrohung 
Lateinamerikas wurde zunehmend als eine akut militarische gesehen; demgegen
tiber galten die wirtschaftliche Erpressung und die propagandistische infiltration 
nunmehr als zweitrangige, verstarkende Gefahren. In den Worten des US
Kriegsministers Stimson: "If by combining an air attack with a Fifth Column revo
lution an axis power should succeed in finding lodgement upon the coast of South 
America, we should have a real task indeed; for it would not be difficult for an 
enemy lodged there to get within easy bombing distance of the Panama Canal.,,12 
Mit der flinften Kolonne meinte Stimson auslandische Agenten, die schon jetzt in 
einigen lateinamerikanischen Landern flir Unruhe und Aufregung sorgten. Von 
Dakar, mit Hilfe der Vichy-Regierung, kannten die Deutschen problem los den 
Westzipfel von Brasilien erreichen. Zehn Tage spater sprach auch das AuBenminis
terium die lnvasionsgefahr an. Staatssekretar Welles sicherte zu: "to supply in in
creasing volume the defense materials urgently needed from us by the other 
American governments." Mit Blick auf die Gefahr fUnfter Kolonnen gab er sich 
tiberzeugt, dass die lateinamerikanischen Lander selbst die Notwendigkeit sahen, 
zur Aufdeckung von "un-American influences" drastische MaBnahmen zu ergrei
fen. 13 Seine Rede wurde tiber Kurzwelle auch nach Lateinamerika ilbertragen, in 
spanischer Sprache. 

Die US-amerikanischen Hilfslieferungen nach England und Nahost banden 
Transportkapazitat, und Schiffsraum in der westlichen Hemisphare wurde knapp. 
Als Lasung bot sich an, die "idle foreign ships" zu nutzen: Frachter unter solchen 
Flaggen, die fUr die britische Kriegsmarine als feindlich galten. Mehr als 100 sol
cher deutschen, italienischen, aber auch danischen Schiffe lagen in amerikanischen 
Hafen fest. Wollte man diese Tonnage flir eigene Zwecke einsetzen, so war ein 
gemeinsames Vorgehen aller involvietten amerikanischen Staaten auszuhandeln. 
Die amerikanische Regierung zeigte diplomatisches Geschick, indem sie diesen 
Prozess nicht selbst in die Hand nahm, sondern ein Gremium ins Spiel brachte, das 
aus der Panama-Konferenz vom September 1939 hervorgegangen war: das lnter
American Financial and Economic Advisory Committee. 

Dieser Kreis von 21 Wirtschaftsexpelten hatte ursprtinglich den Auftrag, die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, die gemeinsame economic warfare, der 21 ameri
kanischen Partner voran zu bringen. Vie! Wirkung hatte das Komitee nicht entfal
tet, aber in der Sache der "idle ships", im Grenzbereich zwischen militarischem 
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und wirtschaftlichem Eingriff, gelang ihm ein Erfolg. Diese Aktion konnten Freund 
und Feind als weiteren Schritt vom okonomisch zum militarisch konzertierten 
Handeln verstehen. StaatssekreUir Welles, der Yorsitzende des Komitees, zeigte 
sich zufrieden; dies sei die wichtigste und wirklich konkrete Aufgabe, die das Ko
mitee bislang erfLillt habe: "to promote the defense of the American republics as 
well as the peace and security of the continent." Den EignerHindern der Schiffe 
wurde ,just and adequate compensation" zugesichert, und England versprach, diese 
eigentlich feindlichen Schiffe auf hoher See nicht zu behelligen. 14 

Weniger konkret waren Nelson Rockefellers Bemlihungen urn Starkung der 
"Hemisphere Solidarity". 1m September 1941 legte er seinen ersten lahresbericht 
vor; demnach hatte sich seine Aufgabe als schwierig erwiesen. 15 1m Sliden hatte er 
viel Mi13trauen erfahren; seine Botschafter guten Willens und Projekttlndungsmis
sionen waren nicht liberall willkommen. Clarence Haring hatte wohl recht: "Latin 
Americans are suspicious ofthe working of this Good Neighbor policy.,,16 Eine po
sitive Bilanz zog Rockefeller im Handelsbereich, die lateinamerikanischen Partner 
exportierten inzwischen mehr Waren in die USA, als sie dort einkauften. Nicht zu
letzt war dies dadurch bedingt, dass die nordamerikanische Industrie ihre Kapazita
ten zunehmend fLir die Rlistung einsetzte und somit die ungebrochene Konsumgliter
nachfrage der Lateinamerikaner nur mehr teilweise decken konnte. Die Entwicklung 
zur Kriegswilischaft in den USA war auch am Wandel der obersten staatlichen 8e
horden zu erkennen. 17 Aus der Export Control Administration, gebildet im Sommer 
1940 zur Yergabe von Export-Lizenzen, wurde im Herbst 1941 das Economic De
fense Board mit wesentlich erweiterten Aufgaben in der au13enwirtschaftlichen 
Kriegsvorbereitung. Nach dem Oberfall auf Pearl Harbour wurde es umbenannt in: 
Board of Economic Warfare. 

Das Defense Board fLihrte die schwarze Liste von Firmen und Personen in La
teinamerika, die geschaftlich mit den Achsenmachten aktiv waren. In der Presse 
war Ende September 1941 zu lesen: "Defense Board Adds 300 Firms to U. S. 
Blacklist". 18 Damit umfasste sie mehr als 2000 Namen. Hinzu gekommen waren u. 
a. die Air France, die Linea Aerea Transathintica ltaliana und auch Goebbels' 
Nachrichtenagentur Transocean GmbH. Nicht in der Kompetenz des Defense 
Board lagen die Leih-und Pachtvertrage zur Lieferung von kriegswichtigem Mate
rial, dies war Sache des eigens eingerichteten Office of Lend-Lease Administrati
on. Fast aile lateinamerikanischen Staaten schlossen ab 1941 derartige Vertrage mit 
den USA. Die rechtliche Grundlage gab das Lend-Lease-Gesetz, das Roosevelt im 
Marz 1941 gegen erheblichen Widerstand im Kongress durchgesetzt hatte. Yorher 
hatte die US-Regierung, auf Grundlage des Neutralitatsgesetzes, RUstungsgliter nur 
zur Cash&Carry-Bedingung, aber nicht auf Kredit verkaufen dUrfen. Lend-lease 
bot wesentlich offenere Konditionen; denn die kriegswichtigen GUter konnten jetzt 
formalrechtlich verliehen werden - Yerbrauchsgliter eingeschlossen. 
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"The United States signed a lend-lease agreement with geographical strategic 
Brazil" meldete Anfang Oktober die New York Times. 19 Sie schatzte die Vertrags
summe auf ca. 100 Millionen Dollar, eine offizielle Bestatigung gab es nicht. Bra
silien erhielt vor aHem Militarfahrzeuge und lieferte im Gegenzug kriegswichtige 
Rohstoffe. Bis Kriegsende erreichten die Leih- und Pacht-Abkommen mit Brasilien 
eine Hohe von mehr als 350 Millionen Dollar, das war mehr als das Doppelte der 
Darlehenssumme, die auf aile anderen mittel- und sUdamerikanischen Lander zu
sammen entfiel. Argentinien schlug als einziges sUdamerikanisches Land das An
gebot aus; stattdessen schloss es mit den USA einen konventionellen Handelsver
trag. 

Die jUdischen Organisationen in den Vereinigten Staaten hatten sich in den ers
ten Kriegsmonaten mit Stellungnahmen zur Neutralitatspolitik zuruck gehalten. 
Zum einen waren die jUdischen Communities in dieser Frage keineswegs einer 
Meinung; viele amerikanische Juden beflirchteten, dass ein Drangen auf militari
schen Druck gegenUber Deutschland zu antisemitischen Reaktionen in den USA 
flihren konnte. Zum anderen gab es ein weit verbreitetes Vertrauen in Roosevelt als 
Kampfer gegen den Antisemitismus. Es erschien somit unangebracht von jUdischer 
Seite Druck auf ihn auszuUben.20 

Wie standen jUdische Organisation in beiden Subkontinenten zur Frage der De
fense of the Hemisphere? "Inter-American Conference Defines Jewish Peace Aims; 
Sets up Permanent Organization" meldete die Jewish Telegraph Agency am 26. 
November 1941. Sie bezog sich auf eine Konferenz am Vortag, zu der Vertreter 
jUdi scher Gemeinden aus 18 amerikanischen Landern zusammen gekommen wa
ren. Sie verabschiedeten Resolutionen zur Teilnahme jUdischer Organisationen an 
Friedenskonferenzen nach Kriegsende, zur Errichtung einer jUdischen Heimstatte 
(commonwealth) in Palastina und zum Kampf gegen den Antisemitismus in der 
westlichen Hemisphare. Eine Erklarung zur Rolle der Vereinigten Staaten im Krie
ge gab es nicht; die jtidischen Organisationen in den USA wurden aufgefordert, an 
der groBtmoglichen Hilfe fur GroBbritannien festzuhalten. Beschlossen wurde zu
dem, dass ein Inter-American Jewish Council als bleibende Organisation die auf 
der Konferenz begomlene Arbeit fortsetze. Bemerkt wurde in der Presse, dass die 
brasilianische Regierung die Teilnahme einer jUdischen Delegation aus ihrem Lan
de verhindert hatte, dass aber der brasilianische Konsul tiberraschend auf der Kon
ferenz erschienen war, urn GrUBe der brasilianischen Staatsfuhrung zu tibermitteln. 
Vermutlich war es oben genannte Konsul Ildefonso Falcao. 

Der Oberfall auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 beendete auch de jure die 
Neutralitat der USA. Das State Department meldete noch am selben Tag, dass es 
die anderen amerikanischen Republiken tiber die "heimtiickischen Angriffe" Ja
pans informiert und bereits unterstiitzende Antworten erhalten habe. Auch eine ers
te Kriegserklarung war nach Tokio abgegangen: aus San Jose, der Hauptstadt von 
Costa Rica. Es folgten die weiteren zentralamerikanischen Staaten, ebenso Haiti 
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und die Dominikanische Republik. Die groBeren stidamerikanischen Staaten hielten 
sich noch zurtick, Offneten aber ihre Hafen fLir nordamerikanische Kriegsschiffe 
und pladierten fLir eine panamerikanische AuBenministerkonferenz zur Abstim
mung gegentiber Japan. "Brazil will stand beside the United States" erklarte der 
Konsul Dr. Falcao auf einer Dinner Session im Bostoner University Club.21 

Wie mag er, als Mitglied im Beirat des Latin American Economic Institute, die 
zuktinftige Rolle des Instituts eingeschatzt haben? Es hatte sich flir eine enge wirt
schaftliche Zusammenarbeit aller amerikanischen Republiken mit den USA einge
setzt, auf Augenhohe. Als Ziel galt die Verteidigung der westlichen Hemisphare 
durch gemeinsame Starkung der Abwehrkraft. Dies war eine Vorkriegsperspektive, 
und der Blick auf den Feind richtete sich vor allem nach Osten, tiber den Atlantik. 
Der erste Angriff auf die westliche Hemisphare hatte aber nun Hawaii getroffen, 
nicht die Nordostspitze von Brasilien. Nicht in Dakar jenseits des Atlantik waren 
die Angreifer gestartet, sondern von japanischen Flugzeugtragern im Pazifik. 
Deutschland hatte den USA im Westen den Krieg erklart, und ein halbes Jahr zuvor 
im Osten eine 1600 Kilometer lange Front eroffnet. Sie band enorme Ressourcen 
der Wehrmacht, versprach aber auch den Zugriff auf reiche Rohstoffquellen. Dies 
schwachte das Potenzial fLir eine Invasion der westlichen Hemisphare ebenso wie 
das geopolitische Interesse daran. Die Gefahr eines "Nazi threat" war flir Amerika 
zweitrangig geworden,22 und bei den Pazifik-Anrainern richtete sich jetzt der Blick 
auf Japan. Nur ein Blitzkrieg in der Sowjetunion konnte eine erneute Wende ansto
Ben. Danach sah es im Dezember 1941 schon nicht mehr aus; der deutsche Angriff 
auf Moskau war gescheitert. 

Ob das LAEI bei anderem Kriegsverlauf eine wirkliche Bedeutung flir die la
teinamerikanische Wirtschaftsforschung erlangt und zur Grundlegung einer pan
amerikanischen Wirtschaftsunion beigetragen hatte, ist schwer einzuschatzen. Tat
sachlich blieben seine Bekanntheit und Bedeutung recht begrenzt. Wichtige Publi
kationen brachte es nicht mehr heraus, nur Sektor- und Regionalstudien im Bro
schiirenformat.23 Ansonsten blieb es bei einigen Vortragen und Round Table Con
ferences, zu denen das LAEI um acht Uhr abends ins New Yorker Hotel Roosevelt 
einlud. Zum Thema "Economic Defense" sprach Normano noch eimnal auf einer 
Summer Session der Universitat von Virginia, neun Jahre nach seinem ersten Auf
tritt auf dieser Biihne. 1m November 1941 folgte ein Round Table zu Genossen
schaften in Lateinamerika, mit Vortragen bekannter Experten wie Wallace J. 
Campbell von der Konsumentenorganisation CLUSA und Valery Tereshtenko, Lei
ter des Genossenschaftsprojekts in der Works Progress Administration.24 Die Ver
anstaltungen im darauffolgenden Jahr hatten die Industrialisierung Lateinamerikas, 
Regionalentwicklung im Amazonasbecken und Mexiko sowie die franzosisch
siidamerikanischen Beziehungen zum Thema. 

In der Presse wurden diese Treffen tiblicherweise nur angektindigt, nicht be
sprochen. Ein Echo fand erst eine Konferenz im Mai 1943, tiber Wirtschaftsprob-
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Ierne und Wirtschaftsbeziehungen der Karibik, vom LAEI gemeinsam mit der 
Women's International League for Peace and Freedom veranstaltet. "Busy Future 
Seen for Latin America" titelte die New York Times. 25 Denkbar ist, dass die Frauen
Liga bei der Finanzierung dieses Ereignisses half und ihre Kontakte zur Pre sse 
nutzte. Ahnliches k6nnte fLir ein Luncheon gelten, bei dem Ely Culbertson auftrat, 
ein bertihmter Bridge-Spieler, der sich auch in Fragen des Weltfriedens engagierte. 
Bucher zu "The World Federation Plan" (1942) und "Total Peace" (1943) kamen 
aus seiner Feder. 1m Hotel Roosevelt sprach er zur Vision einer F6deration ameri
kanischer Staaten. Die New York Times berichtete: Culbertson sahe eine einzigarti
ge Zukunftschance fur die Good Neighborhood Policy darin, dass die USA aus der 
bestehenden Pan American Union eine Pan American Federation machten, mit ei
genem Prasidenten. Bemerkenswerter ist der Schlusssatz des Artikels: "Other 
speakers included Dr. Felix Jose Weil, instructor in social research at Columbia 
University, and Dr. John F. Normano, director of the Research Bureau for Post
War Economics, also of Columbia.,,26 

Das Prafix Post-War trugen auch Themen der Konferenzen in 1944, zu denen 
das LAEI nun nicht mehr ins Roosevelt sondern in den Men's Faculty Club der Co
lumbia University einlud: Post-War Population Resettlement, The Latin-American 
Post-War World u.a .. Die Aufmerksamkeit der Presse fand jedoch nur eine Dinner 
Conference mit 150 Teilnehmern im Mai, diskutiert wurde liber den Welthandel 
nach dem Kriege. Die USA sollten darin die Flihrungsrolle libernehmen, so der Di
rektor des brasilianischen AuBenhandelsbliros. Mit "policies of cash and carry and 
laissez-faire" sei dies allerdings nicht zu erreichen, Grof3britannien oder die Sow
jetunion k6nnten sonst die Oberhand gewinnen.27 Die allerletzte dieser LAEI
Konferenzen fand kurz vor dem Kriegsende statt. Dr. John F. N ormano sprach liber 
die zukiinftige industrielle Entwicklung Brasiliens, am 29. Marz 1945 im Hotel 
Roosevelt, um acht Uhr abends. 

"Columbia University": welche Verbindungen hatte Normano dorthin gekniipft, 
mit welch em Motiv und welch em Ergebnis? Eine erste Erklarung findet sich bei 
naherer Betrachtung des genannten Dr. Felix Jose Weil (1898-1975). 1944 er
schien ein Buch von ihm, "Argentine Riddle", von einem New Yorker Verlag in 
Zusammenarbeit mit dem Latin American Economic Institute herausgebracht. 1m 
Klappentext liest man zum Autor: "At present he is a member of the Institute of 
Social Research, which is associated with Columbia University, and a director of 
the Latin American Economic Institute of New York City." Und weiter: "Felix Jose 
Weil combines professional training as an economist with journalistic, business, 
and public administration experience.,,28 Es folgte eine beachtenswerte Parallele zu 
J. F. Normanos 'offiziellem' Lebenslauf: "A native of Argentina, he got his aca
demic education in Europe and received his doctor political science degree at the 
University of Frankfurt am Main." 
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Weil hatte 1923 das Frankfurter Institut flir Sozialforschung mitbegriindet, be
teiligt war auch der Soziologe Friedrich Pollock. Wei I war der wichtigste Finan
cier, unterstiitzt von seinem Vater. Spater trat er in dessen Fuf3stapfen und liber
nahm sein Getreideexporthaus in Buenos Aires. Zudem lehrte er an der Universitat 
und war in den frlihen DreiBigern hochrangiger Berater des argentinischen Fi
nanzministeriums. 1935 ging er zurlick an sein friiheres Institut; Max Horkheimer 
hatte es ein Jahr zuvor, mit englischem Namen, nach New York verlegt. Das Stif
tungsveilliogen war rechtzeitig auBer Landes in Sicherheit gekommen, somit stan
den die Spenden der Familie Weil auch nach der Emigration zur verfligung. 

Weil war, neben Normano, Direktor des LAEl. War er der Financier oder sogar 
der Eigner? In einer Arbeit liber die "Frankfurt School" in New York findet man: 
"Felix Weil, the man with the money, also had his own Latin American Economic 
Institute that shared offices with the ISR in New York City. The LAEI had a secre
tary of its own, letterhead, and released a few publications.,,29 Und liber Joseph 
Freeman, radikaler Linker wie Scott Nearing und ISR-Mitarbeiter, schreibt der
selbe Autor: "Freeman's association with Scott Nearing, with whom he had coau
thored the classic Dollar Diplomacy (Nearing and Freeman 1925), more than likely 
led to Nearing's later involvement with Felix Weil's seldom mentioned Latin 
American Economic Institute, which operated as a parallel venture from the Insti
tute's office.,,30 

Argentine Riddle: Gegenstand des Buches von Weil ist die wirtschaftliche und 
politische Zukunft Argentiniens - Beibehalten der agrarischen Struktur oder durch
greifende Tndustrialisierung.11 Zum Ursprung der Arbeit liest man: "This book 
grew out of two addresses delivered at public conferences of the Latin American 
Economic Institute of New York City in April, 1942, and October, 1943, namely 
'An Attempt at a New Deal in Argentina: The Pinedo Plan' and 'Will Argentina 
Join the United Nations?'" Auch erfahrt der Leser, dass Normano die Buchentste
hung begleitet hat: ,,1 gratefully acknowledge the helpful suggestions of my friend 
Dr. Frederick Pollock in planning the book, of Dr. John F. Normano, who dis
cussed with me the manuscript in its various stages, and of Dr. A. R. L. Gurland 
and Dr. Otto Kirchheimer, who read the final draft."J2 

1 R. A. Humphreys, S. 88. 
2 Latin American ... , S. 139. 
3 Daily Boston Globe 05.09.1940. 
4 Ebd.30.09.1940. 
j Chicago Daily Tribune 03.10.1940. 
6 Daily Boston Globe 06.11.1940. Der 32-jahrige Enkel des John D. Rockefeller hatte illl Au

gust 1940 als One-Dollar-Man die Aufgabe tibernommen, die Kultur- und lIandelsbeziehun
gen zwischen den amerikanischen Republiken zu koordinieren. mit delll wenig konkreten 
Liel, die nationale Verteidigung durch panamerikanische Solidaritat zu starken. h arbeitete 
fUr den Council of National Defense und leitete das Office of Inter-American Affairs - in 
Raumen des Auflenministeriums untergebracht und dem Prasidenten Roosevelt unterstellt 

7 Daily Bostoll Globe 19.11.1940. 
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verlor die militarische Komponente der cleutschen Bedrohung Laleinamerikas mehr und 
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drastische Veranderung cler weltweiten strategischen Situation kunne diese Entwicklung 
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Die Angst vor einem transatlantischen Angriff verschwand. Eine militarische Inva
sion in Brasilien war im Verlauf des Jahres 1942 ebenso unwahrscheinlich gewor
den wie eine wirtschaftliche Strangulierung Lateinamerikas oder des gesamten 
Kontinents. Militarisch betrachtet war die westliche Hemisphare nur mehr auf der 
Pazifikseite bedroht, und dies galt auch nur dann, wenn die verteidigungsstrategi
schen Grenzen Amerikas tief im Pazifikraum definiert wurden, noch weit westlich 
von Hawaii. Der Begriff der Defense hatte einen neuen Inhalt bekommen, es ging 
nunmehr um Offensivverteidigung, um ein Zurlickdrangen der Achsenmachte in 
Asien, Nordafrika und Europa. Eine militarische Verteidigung des Kontinents ge
gen einen auBeren Angreifer war in diesem Krieg kaum mehr gefordert. Was allen
falls blieb, war die Gefahr moglicher "flinfter Kolonnen" im slid lichen Subkonti
nent. 

War ein auf lateinamerikanische Wirtschaft ausgerichtetes Forschungs- und Be
ratungsinstitut in dieser Konstellation noch vonnoten? [m Sommer 1940 war von 
einem wirtschaftlichen Angriff Nazi-Deutschlands auf Slidamerika die Rede gewe
sen, von einem Aufrollen Amerikas von Sliden her, mit wirtschaftlicher Erpressung 
und Ausbeutung. Dieses Thema war vom Tisch, und damit hatte die [dee einer 
panamerikanischen Wirtschaftsunion ihre Oberzeugungskraft verloren. Mochte sie 
in bestimmten Szenarien der Nachkriegszukunft einen Platz find en - von aktueller 
Bedeutung war sie nicht. Flir Erkenntnisse und Politikempfehlungen eines LAET 
gab es bis aufweiteres keine Nachfrage. 

Japanese in South America: die Blickwendullg Ilach Asien 

Wie schon so oft musste Normano seine Plane andem, musste ein geschicktes 
Wendemanover einleiten um emeut auf Erfolgskurs zu gehen. Er entschied sich, 
die Themen "Lateinamerika" und "Pazifik" zu verknlipfen, auf diese Weise ein 
Feld von aktuellem Tnteresse abzustecken und darin seine Forschungs- wie Bera
tungskompetenz zu demonstrieren. Dieser Einstieg gelang ihm; er fand einen aus
gewiesenen Partner und ein Forschungsobjekt von politi scher Relevanz. Tm Juni 
1943 kam das erste Produkt auf den Markt, zehn Monate nach der brasilianischen 
Kriegserklarung an Japan und dem Einwanderungsstopp flir japanische Emigran
ten. Tn der wochentlichen Blicherschau des Magazins Time war der schmale Band 
zwar kein top issue, aber ein, zwei Superlative erhielt er doch. "Modem Coloniz
ers. The Japanese in South America is a I 26-page actual study analyzing the strate
gic importance of Japanese immigration, cramming with little-known, alarming 
facts: Tn 1938 there were more Japanese residents in the U.S. and its possessions 
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than there were in China. The figure was 257,460. [ ... J Of the 1,059,913 Japanese 
now living abroad, about 200,000 are in Brazil." I 

Wenn auch eine Invasion Amerikas durch das feindliche Japan kaum mehr als 
eine Fiktion war - hatte nicht der Aufbau japanischer Kolonien eine wirkliche Ge
fahr hervor gebracht, war nicht dies eine gezielte imperialistische Infiltration? Die
se Frage stand im Raum, und es war diese Themennische, die Normano mit der 
Neuerscheinung friihzeitig besetzen wollte. Er begann dies im FrUhjahr 1942 mit 
der Rezension einer Studie, die kurz zuvor in der Schriftenreihe des Institute ofPa
cific Relations (IPR) erschienen war: "Trans-Pacific Relations of Latin America"? 
Dies war im Kern eine Literaturiibersicht; die Autorin schloss damit eine bibliogra
phische LUcke. Sie tat dies "thoroughly and intelligently" - Normanos Bespre
chung war durchgangig positiv. Damit konnte er seinen Namen sichtbar mit dem 
neuen Thema verkniipfen und auch seinen Kontakt zum IPR pflegen; denn seine 
Rezension wurde in dessen Zeitschrift Pacific Affairs gedruckt, fUr die er schon 
frUher geschrieben hatte. So brachte das IPR im Folgejahr auch die "Japanese in 
South America" auf den Markt - in seiner eigenen Schriftenreihe und "in coopera
tion with the Latin American Economic Institute". 

Das Institute of PacifIc Relations: es war oben schon im Zusammenhang mit 
Carter und Lockwood zur Sprache gekommen. Auch wurde am Rande erwahnt, 
dass Carter zum Advisory Council des LAEI gehorte. Nonnano wird sicherlich 
diese Verbindung genutzt haben, um das Institut als Partner fUr die VerOffentli
chung der Studie zu gewinnen. Ein Gewinn war dies tatsachlich; denn das IPR -
1925 gegrUndet - war die flihrende intemationale Institution in der Pazifik- und 
Ostasienforschung. Es bezeichnete sich selbst als "unofficial and non-political or
ganization"; wichtige Financiers waren die Rockefeller Foundation und die Carne
gie Corporation. Die Forschungsergebnisse publizierte es in seiner Schriftenreihe, 
zudem gab das lnternationale Sekretariat des IPR die Pacific Ajfairs und sein Ame
rican Council den Far Eastern Survey heraus.3 Die zentrale Personlichkeit in der 
Hochphase des TPR war Edward C. Carter (1878-1954), Generalsekretar von 
1933-1946. Er profilierte das Forschungsprogramm, starkte den politischen Ein
fluss, f6rderte den Aufstieg ausgewiesener Wissenschaftler wie Holland und 
Lockwood und betrieb die Erweiterung des Mitgliederkreises.4 

Der Untertitel der Neuerscheinung stufte das Buch als "Introductory Survey" 
ein, und William Holland, Research Secretmy des TPR, dampfte auch im Vorwort 
die Erwartungen des Lesers. Die Studie konne nur einen ersten Oberblick und kei
nesfalls umfassende Antworten geben. FUr eine tiefergehende Feldforschung hatten 
Zeit und Geld gefehlt: "It is no more than a first attempt to awaken a wider and mo
re intelligent public interest in the problem."s Zum iibergreifenden Thema - der 
Japaner in Siidamerika insgesamt - biete es nur eine Skizze. Und von den beiden 
ausgewahlten Landern Peru und Brasilien habe nur das erste detaillierter behandelt 
werden konnen. Autor der Fallstudie Peru war Antonello Gerbi, ein italienisch-
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jlidischer Historiker und Okonom, der 1938 nach Lima emigriert war.6 Den Ober
blick und die Seiten liber Brasilien hatte J. F. Nomlano geschrieben, zudem die 
Projektidee entwickelt. Auch hatte er Gerbi als Mitautor gewonnen und ihn mit ei
ner lobenden Rezension in Pacific Affairs vorgestellt.7 

Leser des vorliegenden Buches konnten hierin erfahren, dass Normano schon 
1934 liber japanische Einwanderer in Brasilien geschrieben hatte, in einem Beitrag 
zu Pacific A.ffairs. Wer die Arbeit von 1943 liest, erfahrt dies nicht. Normano nennt 
seine Quellen nur in FuBnoten; er erwahnt darin seine BUcher zu "Struggle", "Bra
zil" und seinen Aufsatz zu "Changing Attitudes", nicht aber den einschlagigen Ar
tikel von 1934. Und auch ein zweiter, hier bislang nicht genannter Beitrag fehlt in 
den Quellenangaben: ein langerer Aufsatz liber "Japanese Emigration to Latin 
America", den Normano 1938 in Population verOffentlicht hatte. Dessen Fazit: 
"The much discussed ,Japanese penetration' or ,Japanese conquest' of Spanish 
America is a political myth."s Anders sei dies in Brasilien. Dort zeige die japani
sche Einwanderung eine zweifellos bemerkenswerte Dynamik. 

Vielleicht erschien Normano sein erster Aufsatz nicht erwahnenswert, weil er 
nur ein Zwischenbericht, ein "condensed extract" war. Allerdings stellte er auch 
das Buch als "modest study" vor; es sei ein Teilschritt und eine Anregung zu einer 
umfassenderen Arbeit. In dem auf Brasilien bezogenen Buchabschnitt wiederholt 
Normano langere Pas sagen aus seinem Artikel von 1934, und dies weitgehend 
wortlich. Es ist daher fast mliBig, auf den lnhalt dieses Buchabschnitts noch einmal 
einzugehen; nur zwei Erganzungen sind erwahnenswert (s. u.). Auch Normanos 
zweiter Beitrag zu dem Buch, das Uberblickskapitel zum gesamten Subkontinent, 
fiihrt wenig weiter. Ober den Aufsatz von 1938 greift er nur insoweit hinaus, als er 
sich auch mit dem Zusammenhang von Migration und Handel befasst und das 
Thema "From Trade War to War" einbezieht. Der japanische "Handelskrieg", von 
dem um 1935 die Rede war, war allerdings kaum der Rede wert; Normano zeigt 
selbst, dass Japan trotz aller Exportbemlihungen 1936 nur einen Anteil von 3% an 
allen lateinamerikanischen Tmporten erreichte. Flir die Jahre ab 1940 konstatiert er 
einen Umschwung des japanischen Imports auf ausschlieBlich kriegswichtige Gil
ter, vielfach auch im Auftrag deutscher Stellen. Bei dieser Feststellung stUtzt er 
sich ausschlieBlich auf Zeitungsberichte. 

Der Abschnitt liber Brasilien geht ilber den Aufsatz von 1934 mit zwei wesentli
chen Erganzungen hinaus. Zum einen erHihrt der Leser, dass die brasilianischen 
Behorden die japanischen Kolonien ab 1939 intensiver beobachteten, Schulunter
richt auf Portugiesisch zur Auflage machten und nach der Kriegserklarung Brasi
liens - nicht frei von hysterischen Verdachtigungen - die Suche nach japanischen 
Spionen und Mitgliedem funfter Kolonnen betrieben. Weitere Feststellungen trifft 
Nonnano nicht, seine ilbrigen Aussagen sind Andeutungen, Fragen oder Vennu
tungen. Die japanischen Kolonien sieht er auf der Riesenflache Brasiliens wie auf 
einem Halbmond angeordnet, ob durch Zufall oder Strategie, das bleibe zu untersu-
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chen. Die Entsendung von 200000 gut ausgebildeten und nationalistisch gesinnten 
Japanern k6nne sehr wohl aus weiteren als nur 6konomischen Interessen erfolgt 
sein, und dass ihre Kolonien und Unternehmen in der Nachbarschaft deutscher wie 
italienischer Siedlungen lagen, k6nne zufaIlig aber auch gesteuert entstanden sein. 
Und schlieBlich: "The immense Japanese concessions in the unexplored Amazon 
region may have been intended as a springboard for aggression by air in many di
rections. ,,9 

Sollten diese Interpretationen eine Marktnachfrage bedienen, sollten sie Leser
erwartungen an ein wenig Sensation erflillen? Dies taten sie nach dem Urteil der 
Time nur in MaBen; denn: "Readers who investigate Japanese enterprises in the 
U.S. and Canada may find more sensational facts than authors Normano and Gerbi 
found in South America. In Seattle, Japanese owned 206 of the 350 hotels in the 
city [ ... ].,,10 Starker sachbezogen waren die Besprechungen in wissenschaftlichen 
Zeitschriften, bei unterschiedlicher Qualitat und Urteilsrichtung. Curtis Wilgus in 
Pacitic Affairs gab situationsgemaB ein mildes Lob und erhoffte, wie andere, einen 
Impuls flir weitere Forschung zum Thema. Viel Zuspruch gab die Besprechung in 
der HAHR; der Leser wurde geradezu ermuntert, die Interpretationen der Autoren 
zur japanischen Gefahr als "sufficient evidence" zu nehmen." 

Genau das Gegenteil empfahl der Politologe Morton Grodzins; er ging am 
scharfsten mit den Autoren ins Gericht. Er zitierte Normanos MutmaBungen - Ent
sendung aus anderen als 6komischen Interessen, Amazonien als Sprung brett - um 
dann sein Verdikt zu sprechen: "These statements may be true. But no statistical 
data, or case history, or record of any kind is brought forward in substantiation. 
They are a type of a priori assertion that social scientists should avoid.,,12 Beson
defs lesenswert ist eine spate Wlirdigung; sie erschien im Marz 1944, als das The
ma der ftinften Kolonnen schon wieder out war. "But for at least two years much 
has been written concerning the possibilities of such a [Axis fifth column] move
ment. This pamphlet is another contribution to the alarmist literature on the sub
ject."n Der Kritiker kam zu dem Schluss, dass die wenig fundierten Einschatzun
gen zur japanischen Bedrohung Lateinamerikas nicht mehr haltbar seien. 

Buchbesprechungen gab es auch in der New York Times und der Chicago Daily 
Tribune. Letztere war prononcierter; sie hob den Wert der Arbeit flir die Nach
kriegszeit hervor und sah sie damit als einen Beitrag zu Post-War Planning. 14 Ein 
solch breites Interesse hatte der schmale Band wohl kaum gefunden, wenn nicht 
das Institute of Pacific Relations ihn herausgebracht hatte. Unklar ist, warum dies 
geschah. Der Generalsekretar Carter, "a whirlwind of acitivity for the IPR and a 
constant source of ideas for new programs",15 war 1940 in den Advisory Council 
des LAEI eingetreten. Hatte er daftir pers6nliche Motive, wollte er bestimmten 
Schliisselpersonen entgegen kommen? Oder strebte er die Ausweitung des For
schungsfeldes, sogar des Mitgliederraums auf slidamerikanische Pazifiklander an? 
Wie auch immer - in der Schriftenreihe des IPR blieb es bei der "Japanese"-Studie 
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mit ihrem Vorlaufer,16 und lateinamerikanische Mitgliedsorganisationen haben sich 
nie gebildet. 17 

Es gab neben dem IPR weitere zivilgesellschaftliche Einrichtungen, die sich flir 
Annaherung und Kooperation im pazifischen Raum und insbesondere flir die Be
ziehungen zwischen Asien und Amerika einsetzten. Anfang 1942 kam die East and 
West Association hinzu, gegrtindet mit maBgeblicher Initiative der Schriftstellerin 
Pearl S. Buck. In der Tradition des kritischen Intemationalismus sollte die Organi
sation gegen Kolonialismus und Rassismus Position beziehen und fLir Volkerver
standigung im pazifischen Raum werben. Ihre Arbeitsfelder waren Lobbying, of
fentliche Meinungsbildung tiber Massenmedien und eigene Publikationen, Veran
staltungen fLir Bildung und Begegnung. Sie tiberschnitten sich also kaum mit den 
Programmen des IPR; dennoch gab es eine gewisse Rivalitat. 18 Mit ahnlichem An
spruch wie das IPR - mit ihrer Amerasia - gab die East and West Association ihre 
popularjoumalistische Zeitschrift Asia and the Americas heraus. Normano nutzte 
dieses Blatt, um Leser flir die "Japaner in Stidamerika" zu interessieren und sich als 
Autor der Themennische bekannt zu machen. Die Redaktion stellte Exzerpte aus 
dem Buch zu zwei illustrierten Artikeln zusammen. 19 

Buchbesprechungen von 1. F. Normano in den lahren 1942/43: zwei wurden 
schon genannt, sie fielen vergleichsweise freundlich aus. Zwei weitere waren Ver
risse, in denen der Rezensent den SpaB an seiner brillanten Sprache mit der Lust 
auf beiBende Kritik verband. Die erste galt dem Verfassungsrechtler Karl Loe
wenstein, er war 1933 aus Deutschland emigriert und tiber Yale ans Amherst Col
lege in Massachusetts gekommen. Ausgangs- wie Endpunkt der Flucht, auch die 
jtidische Herkunft hatte Normano mit ihm gemein, kaum jedoch mehr. Loe
wenstein, der auch politikwissenschaftlich arbeitete, hatte 1942 Brasilien besucht 
und daraufhin sein Buch "Brazil under Vargas" geschrieben. Normano begrtiBt die
se Initiative: das Brasilien unter Vargas zu durchleuchten sei zweifellos von hohem 
aktuellen Interesse; denn die kriegfLihrenden westlichen Demokratien mochten und 
mtissten mehr tiber ihre Verbtindeten wissen. Diese Erwartungen habe Loewenstein 
nach Meinung mehrerer Kritiker erflillt. Nur seien deren Rezensionen pure 
Schmeicheleien. Sie lobten Loewenstein, wei I Vargas yom offiziellen Amerika als 
neuer Verbtindeter gelobt werden sollte: "Vargas joined up, he should be praised. 
This book is full of praise, therefore it should be praised too." 

Dieser Rezensenten-Logik will Normano nicht folgen, er findet in Loewensteins 
Text nicht eine lobenswerte Zeile. Sein Urteil: Der Autor mochte eine politologi
sche Einschatzung geben, kommt aber tiber eine legalistische nicht hinaus. Er of
fen bart landeskundliche Ignoranz und macht handwerklich krasse Fehler. Er ist in
konsistent in Interpretation und Bewertung der gesammelten Eindrticke, und sein 
empirischer Zugriff bleibt durchgangig naiv und oberflachlich. Normano hat keine 
Zweifel, dass Loewenstein seine Gesprache mit linientreuen Politikem und Beam
ten beim caJezinho fLir ausreichend hielt, sie erschienen ihm allemal informativer 
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als Begegnungen mit "subversiven Elementen". Normanos Fazit: "The balance 
sheet of a regime is not a list of its legalistic accomplishments, but of its material 
achievements for the population. As to this angle, the topic 'Brazil under Vargas' is 
still waiting for a competent und unbiased investigator.,,2o Indirekt machte er damit 
auch seine eigene Meinung zur politis chen Entwicklung in Brasilien publik. 

I Time 28.06.1943. 
2 Anila Bradley: Trans-Pacific Relalions of Lalin America. An Inlroduclory Essay and Se

lected Bibliography. New York 1942 (120 Seiten). 
3 Solche nationalen Mitgliedsorganisationen (Councils) gab es um 1942 in zehn Uindern und 

Gebieten. darnnter waren China. Grogbritannien und drei Dominions. Die japanische Orga
nisation hattc sich nach der Manschllrei-Invasion 1932 zllruckgezogen und cine russische 
war hinzugekommen. Vg!. .John N. Thomas: The Institute of Pacific Relations, Asian Schol
ars and American Politics. Scattle 1974. S. 6 f. und Tomoko Akami (Hg.): Internationalizing 
the Pacific. The United States, Japan and the Institute of Pacific Relations in war and peace 
1919-45. London 2002. S. 46 f. 

4 William Holland wurde Research Secretary des IPR und spater der Nachfolger Carters. Wil
liam Lockwood war Research Secretary des American Council und ab 1941 des sen Execu
tive Secretary. 

5 J. F. Normano, Antonello Gerbi: The Japanese in South America. An Introductory Survey 
wilh Special Reference to Peru. New York 1943. S. v (VorwOrl von William L. Holland). 

6 Lebensdaten 1909--1976; sein bekanntestes Werk ist: La disputa del Nuovo Mundo. Historia 
de una polemica, 1750-1900, Mailand 1955 (auch in eng!. und span. Sprache). 

7 Gerbi hatte an dem Band "JJ Pern en Mareha" mitgewirkt einer historisch
wirtschaftsgeographischen Arbeit herausgegeben von der Bank. in der er nach seiner Emig
ration Arbeit gefunden hatte: Ranco Italiano-I jma (1942 umbenannt in Ranco de Credito del 
Peru) Rezension in: Pacific Affairs, 16 (1943) I, S 126 f. 

8 J. F. Normano: Japanese Emigration to Latin America. in: Population. Journal of the Interna
tional iJnion for the Scientific Investigation of Population Prohlems, 2 (1938) 4, S. 77-99, 
hier S. 99. Diese flihrende bevolkernngswissenschaftliche Zeitschrift gab Edmund C. Rhodes 
von der London School of Economics hcraus. FUr manchcn Leser mag intcrcssant scit!' dass 
der Demograph Rene Kuczynski, Vater des bekannten Wirtschaftshistorikers Jtirgen Kuc
zynski, nach seiner Emigration (1933) ebenfalls an der LSE arbeitete lind in der Zeitschrift 
veriiffentlichte. Lwei weitere demographische Autsatze veriitTentlichte NormallO in Genus 
(Rom, 1939) und Revistas de Ciencias Fconomicas (Sao Paulo, 1942). 

9 J. F. Normann, A. Gerhi, S. 57. 
10 Til11e28.06.1943. 
II The Hispanic American Historical Review 23 (1943) 4, S. 720. Der Rezensent Duvnn C. 

Corbitt arbeitete in dieser Zeit an einem Buch tiber die chinesischen Plantagenarbeiter auf 
Cuha. 

12 American Journal of Sociology 49 (1943) 3. S. 270. Er schrieb spater kritisch tiber die Inter
nierung der japanisch-sUimmigen US-BUrger ab 1942 und uber die Hysterie gegenUber "un
amerikanischen Umtrieben" in der McCarthy Era. 

13 Pacific Historical Review 13 (1944) L S. 89. 
14 ,;The Japanese in America' raises exactly the right kinds of questions. [ ... J They are interna

tional questions, for they afrect the security of the world." Chicago Daily Tribune 
27.06.1943. Besprechung in der New York Times: 06.06.1943. 

15 J. N. Thomas. S. 5. 
16 Die erwahnte Arbeit von A. Bradley. 
17 Auf den IPR Konferenzen (aile 2-3 Jahre) war nur einmal (1929) eine Delegation aus Mexi

ko als Beobachterin prasen!. Vgl. T. Akanli, S. 285. 
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18 Buck versuchte zu dfunpfen: ,,[ ... J she claimed that the association would use the valuable 
research of the IRP and others and would put it 'into terms that an average person can 
grasp'." Robert Shaffer: Pearl S. Buck and the East West Association: The Trajectory and 
Fatc of "Critical Internationalism", 1940-50, in: Peace and Change, 2S (2003) L S. 1-37, 
hier S. 4. 

19 J. F. Nonnano: The Japanese in Brazil, in: Asia and the Americas, Mai 1943, S. 263-267 und 
Antonello Gerbi: The Japanese in Peru, in: ebd., Januar 1943, S. 43-46. In diesem Heft gab 
es auch Beitrage von Pearl S. Buck und Jahawarlal Nehru, der 1947 erster Ministerprasident 
Indiens wurde. 

20 K. Loewenstein: Brazil under Vargas (1942), in: The Hispanic American Historical Review, 
23 (1943) 2, S. 318-322, hier S. 322. Zur Person: Loewenstein (1891-1973) war ab 1942 
Berater des US-Generalstaatsamvalts in f'ragen des Staatsschutzes. 1m August 1945 kehrte er 
nach Dcutschland zurock und berict die Amerikanische Militarregierung in Berlin bei den 
Yersuchen zur "Demokratisierung" der juristischen Institutionen. 1956 erhielt er eine Profes
sur in MOnchen. 
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Das Russian Economic Institute im Hause der Frankfurt School 

Die zweite Besprechung ware kaum erwahnenswert, triige sie nicht diesen Hinweis 
auf den Rezensenten: "J. F. Normano - Research Bureau for Post-War Econo
mics."[ Folglich hatte der ewige Wanderer eine neue Aufgabe iibernommen, im 
Post-War Planning. Dies war inzwischen ein weites Feld, entscheidend erweitert 
nach dem Angriff auf Pearl Harbour,2 mit einer standig wachsenden lahl von [niti
ativen in Staat, Wilischaft und Zivilgesellschaft. Der Twentieth Century Fund hatte 
schon friih die Fragen, die sich fLir die USA nach Kriegsende stellen wiirden, in den 
Blick genommen:3 "The problems that will face the United States after the current 
emergency will be national and international in scope, and political, economic, so
cial, military, psychological, and [egal in character.,,4 Der Fund gab im Sommer 
1941 eine Feldforschung in Auftrag, die nachwies, dass bereits zahlreiche Organi
sationen in diesem Aufgabenbereich engagiert waren, mit offensichtlichen Man
geln in der Abstimmung.5 Um mehr Transpal'enz zu schaffen pub[izierte del' Fund 
daraufhin eine Serie von Verzeichnissen, die Kurzprofi[e aller relevanten [nstituti
onen enthielten. Ein Blick in die Personenregister zeigt, dass "J. F. Nonnano" 
schon im zweiten Directmy und hautlger noch im dritten genannt ist.G Dort zahlt er 
zu den fLinf meistgenannten unter den ca. 1700 Personen. 

Also war er nicht nur im soeben genannten Research Bureau aktiv, sondern 
noch in mindestens fLinf weiteren Organisationen bzw. Komitees. Die friiheste 
Griindung ist schon bekannt: das LAEI entstand im Oktober 1940. Anfang 1942 
folgte das Institute of World Economics, Nonnano war dortl942/43 Board
Mitglied und Forschungsdirektor. 1m April 1942 kam das Russian Economic Insti
tute (REI) hinzu, es hatte dieselbe Adresse wie das LAEI, war somit im Hause der 
"Frankfurt School" untergebracht. Normano geh6rte dort zum Research Commit
tee. Das Research Bureau for Post-War Economics trat im Juni 1943 auf den Plan, 
mit N ormano als Director 0.( Studies. U nd schlieBlich das Committee on Post War 
Population Resett[ement, an des sen Forschungen Normano mitwirkte: es bildete 
sich 1942 und kooperielte ab 1943 mit dem Research Bureau. Nicht genannt, aber 
belegt ist Normanos Mitarbeit in einem International Committee for Cooperative 
Reconstruction, das sich den Wiederaufbau europaischer Genossenschaften in von 
Deutschland beherrschten Uindern zum liel gesetzt hatte.7 Diese Initiativen waren 
fast ausnahmslos Spr6sslinge der New Yorker Wissenschaftsszene, nur das Institu
te of World Economics war in Washington angesiedelt. 

Gemeinsam war allen Organisationen, dass sie Forschung zu Nachkriegsfragen 
betrieben odel' finanzierten, deren Ergebnisse publizierten und in Konferenzen oder 
an Runden Tischen diskutierten. Sie koopel'ierten untel'einander und bezogen dabei 
auch weitere Institute ein, insbesondere das Institute of Social Research (ISR). lu
dem gab es Verbindungen zur Columbia University iiber die Professoren Robert S. 
Lynd und Wesley C. Mitchell, letzterer war Chainnan im RET wie auch im Re-
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search Bureau for Post-War Economics.s Zu den Personen, die in mehreren Orga
nisationen und Tnitiativen aktiv waren, zahlten neben Mitchell und Normano noch 
Weil und Everts (LAEI). Weitere, schon erwahnte Namen sind William Holland 
(IPR) und Frederick (Friedrich) Pollock (ISR); zudem sind als Mitarbeiter im REI 
der Okonom Oscar Lange und der Migrationsforscher Eugene Kulischer zu nen-

9 nen. 
Mit den Namen sind Arbeitsschwerpunkte verbunden. Das Institute of World 

Economics befasste sich mit dem Wiederaufbau in Europa und Femost und mit 
Volksumsiedlungen nach dem Kriege. Letztere Aufgabe libemahm 1942 das 
Committee on Post War Population Resettlement, mit Adresse an def Columbia 
University. Dort hatte auch das Research Bureau for Post-War Economics seinen 
Sitz. Dieses hatte sich die Erforschung von sozialen und wirtschaftlichen Kriegs
wie Nachkriegsproblemen zum Ziel gesetzt. Seine Untersuchungen bezogen sich 
auf die Textilindustrie in China und Japan sowie auf die Plane der US-Wirtschaft 
filr die Nachkriegszeit; zu den weiteren Themen geharten die Bedeutung Afrikas in 
der Weltwirtschaft sowie die Rolle des Ingenieurwesens beim weltweiten Wieder
aufbau und Umbau. Das REI richtete seinen Fokus auf ein spezielleres Arbeitsge
biet: es wollte die Wirtschaft der Sowjetunion mit Blick auf ihre Auf3enbeziehun
gen, insbesondere zu den USA, untersuchen. Hierfilr hatte es ein Komitee zur 
Nachkriegsplanung der akonomischen Beziehungen mit der Sowjetunion einge
richtet, mit J. F. Normano als Research Director. lo Der wichtigste Anstof3 war das 
starke Interesse der nordamerikanischen Wirtschaft. Eine Kernbotschaft des REI: 
"The Soviet Union represents politically the largest market the world ever saw."l! 

Eine Presseschau dieser Jahre zeigt, dass das REI dann in den Blick kam, wenn 
es die AuBenwirtschaftsbeziehungen zwischen USA und Sowjetunion zur Sprache 
brachte, so in einem Memorandum vom Juli 1943 zu den Anstrengungen der sow
jetischen Rlistungsindustrie ("Soviet Industry Rises during War,,).l2 Deutlich wird 
auch, dass das Research Bureau for Post-War Economics von allen Organisationen 
die starkste Aufmerksamkeit erhielt. Die New York Times berichte regelmaf3ig liber 
die Konferenzen, die das Forschungsbilro zur Prasentation neuer Ergebnisse orga
nisierte. Eine erste Gelegenheit bot im Oktober 1943 die Studie zur chinesischen 
Textilindustrie, wobei der Autor den bemerkenswerten Satz sagte: "China ist not as 
near to Europe as Latin America but closer to US."l3 Es folgten u. a. Konferenzen 
zu den Vorstellungen der US-Handelskammer ("American Business Post-War 
Plans"), zu den Aufgaben amerikanischer Ingenieurbilros ("Engineers Seen Facing 
,Golden Age"') und zu den politischen Schlussfolgerungen, die Oscar Lange in 
seiner Studie liber die sowjetrussische Wirtschaft gezogen hatte ("U.S. Aid for So
viet in Peace studied"). Lange, der einige Wochen zuvor mit Stalin gesprochen hat
te, fand in der New York Times viel Raum filr seine Visionen, die wenige Jahre spa
ter tiefgefroren wurden. Er fUhrte aus, dass das sowjetische Regime seinen autorita
ren und totalitaren Charakter nur dann aufgeben kanne, wenn ihm beim Wieder-
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aufbau mit unbeschrankten Wirtschaftsbeziehungen geholfen wtirde. "The realiza
tion of Russia's democratic aspiration [ ... J presupposes the disappearance of the 
political, moral and economic isolation that forced the Soviet Union to undertake 
sacrifices of a magnitude incompatible with a free society.,,14 

Normanos Name ist in diesen Zeitungsberichten nicht zu finden, er hatte bei 
diesen Konferenzen offenbar nicht die Aufgabe des Institutssprechers. Ais Director 
o/Studies war er vor allem Manager, schrieb auch Vorworte zu den Research Pa
pers, trat aber kaum als Autor auf. In dieser Rolle ist er nur einmal genannt, er 
schrieb den Bericht tiber eine Umfrage, die das Forschungsbtiro durchgefLihrt hatte: 
"A Survey of Russian Studies at American Universities and Colleges". Mit dieser 
Befragung - eine zweite gab es zu "Asiatic Studies" - sollten Lticken in der ameri
kanischen Hochschullehre identifiziert werden, mit der Ausgangsvermutung, dass 
diese nunmehr hochwichtigen Felder der Auslandskunde bislang vernachHtssigt 
wurden. Das Urteil fiel wie erwartet aus: deutlich negativ. 15 

Eine der letzten Konferenzen vor dem Kriegsende hatte die chinesische Wirt
schafts- und Finanzpolitik zum Thema. In Bretton Woods war einige Monate zuvor 
auf der United Nations Monetary and Financial Conference die Grtindung von In
temationalem Wahrungsfonds und Weltbank beschlossen worden. Ein Mitglied der 
chinesischen Delegation sprach vor diesem Hintergrund im Februar 1945 vor den 
Gasten des Research Bureau for Post-War Economics und betonte die Bedeutung 
von auslandischen Direktinvestitionen fLir die zuktinftige Industrialisierung Chinas. 
Ein Thema am Rande war die Qualifizierung von Personen, die auf der Arbeitsebe
ne die Annaherung der USA an Asien tragen sollten. Hierzu sprach Dr. Arthur 
Upham Pope, Direktor des Iranian Institute. "He asserted that it was of great impor
tance to organize a school of Asiatic studies in the United States to train techni
cians, teachers, and diplomatic workers to assume positions in Asia after the war. 
He said that this was necessary because the Orient was looking to us for leaders.,,16 

Man erkennt: die erste Runde der internationalen Entwicklungshilfe war damit 
eingelautet, und die noch heute gtiltigen Grundmuster waren entworfen. Empfanger 
der Development Aid sollten die Developing Countries des globalen Stidens sein, 
die Leistungen waren als Financial Assistance und Technical Assistance zu erbrin
gen, als Geber waren sowohl weItumspannende wie nationalstaatliche Organisatio
nen gefordert, und die Hilfe sollte einerseits tibergreifenden Zielen, andererseits der 
Durchsetzung von Geber-Interessen diesen. Staatliche bzw. suprastaatliche Organi
sationen sollten die Hilfe politisch steuern; wichtige Zulieferungen aber waren -
gegen Entgelt - von der Wirtschaft und privaten Organisationen leisten. 

Als eine solche Einrichtung sah Arthur Pope die von ihm erwahnte Schule; die
sen Hinweis gab er nicht uneigenntitzig. Denn als Grunder des Iranian Institute hat
te er schon 1939 eine School for Iranian Studies erOffnet und daraus 1942 die 
School of Asiatic Studies gemacht. Zu deren Dozenten zahlte ab 1943 auch 1. F. 
Nornlano. Einschlagige Erfahrung brachte er mit: von 1940 bis 1942 hatte er an 
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einem Washington College of Foreign Service gelehrt. Auch dies war eine nicht
staatliche Einrichtung, angegliedert einer Privatschule, die Kandidaten flir die Auf
nahmeprtifung in den diplomatischen Dienst vorbereitete. 17 Normano war dort als 
"Professor" aufgetreten, und mit diesem Titellehrte er auch am Iranian Institute. 

Arthur Upham Pope (1881-1969) war eine international anerkannte Autoritat in 
iranischer Kunst und Archaologie, langjahriger Berater der persischen Regierung 
und Ehrenprofessor der Teheraner Universitat. Er grlindete 1928 das American In
stitute for Iranian Ali and Archeology (kurz: Iranian Institute), in dem er seine his
torischen Sammlungen pflegte und eine Abteilung flir kulturwissenschaftliche Leh
re aufbaute. Als Normano zum Institut kam, befand es sich in Expansion und hatte 
gerade ein grofieres Haus am Central Park bezogen. Zum Frtihjahrssemester 1943 
nahm es eine Vorlesungsreihe "The Place of Asia in World Civilization" ins Pro
gramm; John F. Normano sprach tiber "Asia as Battlefield of Economic Forms".18 

Ab Herbstsemester leitete er, der "Professor of Comparative Economic History 
of Asia", ein Seminar, das im ersten Teil die "Economic Problems of Asia" behan
delte und im Frtihjahr 1944 mit einer inter-disziplinaren Vortragsreihe zur Zivilisa
tionsgeschichte des Orients fortgesetzt wurde. Unter den mitwirkenden Orient- und 
Asienwissenschaftlern waren bekannte Namen, mehrere der Dozenten waren aus 
Deutschland oder Osterreich emigriert. Zu ihnen zahlten der Sinologe Karl August 
Wittfogel und seine Ehefrau Olga Lang, der Soziologie William S. Haas, der Assy
riologe Adolph Leo Oppenheim, der Philologe Bern(h)ard Geiger, die Kulturwis
senschaftlerin lise Lichtenstadter sowie der Linguist und Historiker Karl Heinrich 
Menges. Seminarbeitrage gaben auch Arthur Pope und seine Frau Phyllis Acker
man, zudem William Holland vom IPR und Richard J. Walsh, der Verleger und 
Ehemann von Pearl S. Buck. 19 

Normanos VOIirage im ersten Teil kamen 1944 als Buch heraus: "Asia between 
Two World Wars"?O Erst auf den zweiten Blick ist erkennbar, dass es sich um Se
minar Proceedings der School of Asiatic Studies handelt, also eine gedruckte 
Sammlung von Seminarbeitragen. Dies sagt das Vorwort, in dem der Tnstitutsdirek
tor Pope den Autor auffallend lobt und sein Buch als wichtigen Beitrag zu einem 
neuen, iangst tiberfalligen Verstandnis Asiens heraushebt: ,,[ ... ] this is the first stu
dy of the basic theories and forms characteristic of the great economies of Asia.,,21 
Normanos Eingangsbemerkung klingt wesentlich bescheidener. "This little volume 
does not otfer an investigation of facts and lays no high claim either to originality 
or to completeness in fact finding.,,22 

I Besprechung von: Jose Jobim: Brazil in the Making, New York 1943. 
2 Vgl. zur Entwicklung des Post-War Planning der US-Regierung in auJ.\en-. wirtschafts- und 

wahrnngspolitischer Dimension: Georg Schild: Bretton Woods and Dumberton Oaks. 
American Economic and Political Postwar Planning in the Summer of 1944. New York 
1995. S. 53 fund 84 f 

3 GegrUndet von Edward Albert Filene (1869-1937). innovativer und erfolgreicher Waren
haus-Unternehmer in Boston mit deutsch~jUdischer Ilerkunft. Der fund finanzierte Untersu-
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chungen zu kontroversen iikonomischen fragen von iiffentlichem Interesse und gab IIand
lungsempfehlungen. 

4 George B. Galloway: Postwar Planning in the United States, New York 1942, S. 4. 
5 "The need of co-operation in this task of planning for the future is manifest, both to divide 

the labor of an undertaking too vast for any single agency and to develop common objectives 
and a unified program." Ebd., S. 5. 

6 rhe Twentieth Century Fund: Postwar Planning in the United States. An Organization Direc
tory - 2, New York 1943 bzw. Directory - 3, New York 1944. Tm Band 2 waren 137 Organi
sationcn erfa~st darunter 20 Rcgicrungs- und 109 Nicht-Regierungsorganisationen: im Band 
3: 197 (39 bzw 158). 

7 Vgl. Hans H. Lembke: Europaische Genossenseharter im US-Exil. Wiederaufbauplane im 
Spannungsfeld zwischen amerikanischem und internationalem Dachverband, in: Mittei
lungsblatt des Instituts fur soziale Bewegungen, 43/2010, S. 63-82, hier S. 75. 

8 Lynd (1892-1970) war Soziologe und Mitchell (1874-1948) Okonom. l:'r war zudem For
schungsdirektor des National Bureau of Economic Research. Die Grtindung dieses nieht
staatlichen Wirtschaftsforschungsinstituts hatte Wesley zusammen mit Edwin C. Gay (Har
vard) in den Depressionsjahren 1920/21 gep1ant und organisiert. Vgl. Nachruf auf Gay in: 
American Economic Review 37 (1947) 3, S. 410-413. 

9 Oscar Lange (1904-1965) war ein polnischer Okonom, der 1938 an die Universitat Chicago 
ging. Uegen Kriegscnde war er Botschafter zwischen Stalin und Rooscvelt in der Auseinan
dersetzung um Naehkriegs-Polen. Kuliseher, 1881 in Kiew geboren, in den Zwanzigern in 
Deutschland, war im post-war planning Berater des US-Vcrtcidigungsministeriums in 
Fliichtlingsfragen. Mit seinem 8ueh "The lJisplacement of Population in Europe" (1943) 
priigte er den Begriff der displaced person. Er war auch Mitglied im Committee on Post War 
Population R.esettlement 

10 Vgl. The New York Times 23.07.1944. 
11 Zit. n. Philip 1. Funigiello: American-Soviet Trade in the Cold War, Chapel Hill 1988, S. 9. 
12 Vgl. The New York Times 23.07.1944. 
13 Ebd.28.10.1943. 
14 F.bd. 25.11.1943 bzw. 05.05.1944 bzw. 10.09.1944. 
15 V gl. die kritische Besprechung der auf Asien bezogenen Studie in: Journal of Asian Studies, 

(1945) 4, S. 401. In diesem Survey waren 386 Tnstitutionen befragt worden. 
16 The New York Timcs 04.02.1945. 
17 The New York Times 26.04.1945 lind Auskunft vom Arehiv der Georgetown University 

(01.02.2012). Das College ist nicht mit der renommierten School of Foreign Service der 
Georgetown University zu verwechseln. 

18 The New York Times 07.02.1943 hzw. 20.04.1943. 
19 Wittfogel (1896-1988), frtiher Mitarbeiter der Frankfurter Sehule, 1934 emigriert, arbeitete 

im Chinese History Project an der Columhia University. Haas (1883-1956) lehrte ab 1934 an 
der Universitat Teheran, kam 1940 in die USA und arbeitete am Nah-und Mittelostinstitut 
der Columbia. Oppenheim (1904-1974) und Geiger wurden aus Osterreich vertrieben, Gei
ger lehrte am lranisehen lnstitut und an der Columbia. lise Lichtenstadter (1907-1991) ging 
1933 nach England und 1938 in die USA und lehrte ab 1942 arabische Literatur und islami
sehe Kultur amlranisehen Institul. Menges (1908-1999) war ah 1937 Dozent an der Univer
sitat Ankara und ab 1940 flir viele Jahre an der Columbia. 

20 J. F. Normano: Asia between Two World Wars, New York 1944. Das Bueh hat einen Um
fang von knapp 90 Seiten. 

21 Ebd., S, x. 
22 Ebd., S. xi. 
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Asia the Economic Battlefield: Planung der Nachkriegswelt 

In diesem "schmalen Band" beginnt Normano mit einer theoretischen Betrachtung 
der historischen Wirtschaftsentwicklung. Die Bausteine in seiner Theorie sindji-on
tier, process, form, und der Kern seiner Theorie besteht darin, dass er den Entwick
lungsprozess als standige, zeitliche unbegrenzte movement of the ji-ontier versteht, 
als das permanente Hinausschieben der Entwicklungsgrenze in noch unentwickelte 
Bereiche. Diese Darstellung, von Frederick J. Turner Ubernommen, ist dem Leser 
aus "Brazil - A Study of Economic Types bekannt". Nul' kamen dort als Erzeug
nisse und Trager des process die types und die products hinzu, also die Typen des 
Bandeirante, des Fazendeiro, des Paulista usw. sowie die Produkte Kautschuk, 
Baumwolle, Kaffee etc. In seiner neueren Variante der f<,'ontier-These setzt Nor
mano anstelle der types und products den Baustein der form. Der Entwicklungspro
zess ist stetig, abel' er nimmt wechselnde Formen an. Zu einer bestimmten histori
schen Periode im Entwicklungsprozess gehort eine bestimmte Form, in dem Sinne, 
dass nur sie den Prozess in dieser Phase begUnstigt, diese Eigenschaft aber verliert, 
sobald del' Prozess eine neue Dynamik erhalt. 

Eine Wirtschaftsform, so sagt Normano, ist die Gesamtheit sozialer und legaler 
Regeln, die dem wirtschaftlichen Prozess auferlegt sind und damit das Verhaltnis 
und das Zusammenwirken der Menschen in diesem Prozess bestimmen. "The eco
nomic process represents [ ... ] the relation between men and nature. The economic 
form can be defined as the relation among men in the process."l Die Wirtschafts
form, die in seiner Betrachtung des "Asia between Two World Wars" im Vorder
grund steht, ist die kapitalistische, mit den drei Eigenschaften: Profit als Zweck, 
private Initiative als Triebkraft und freier Wettbewerb als Methode. Der Kapitalis
mus wurde die dominierende wirtschaftliche Form im Zuge der Industriellen Revo
lution in England, aber Industrialisierung kann auch in anderen wirtschaftlichen 
Formen ablaufen: "Capitalism is the historical but not the logical form of the pro
cess of industrialization.,,2 Diese Form ist nicht fix, nicht ein flir aile Mal als feste 
Kontur gegossen, sondern sie andert sich standig, passt sich dem wirtschaftlichen 
Prozess an. Geschieht dies nicht, so wird sie obsolet: "If the economic form does 
not adhere to the economic body, the economic life changes it.,d 

Diese Sicht, dass jede Wirtschaftsform mit bestimmten "relations among men" 
nur eine begrenzte Lebensdauer hat, war keine Neuerung in del' Geschichte del' 
okonomischen Lehrmeinungen; man denke nur an die Anderung der Produktions
verhaltnisse bei Marx, an die Wandlung und Alterung des kapitalistischen Systems 
bei Sombart und an Erfolg und Niedergang des Kapitalismus bei Schumpeter. Neu 
war nur, dass Normano den Begriff der movement oflhefj'ontier sehr we it definier
te und praktisch mit wirtschaftlichem Prozess gleichsetzte. Er verstand darunter 
zum einen die raumliche Expansion, ZUll1 anderen die Steigerung der Wirtschafts-
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krafte innerhalb eines gegebenen Raumes; ersterer ist der extensive, letzterer der 
intensive wirtschaftliche Prozess. 

Beide Prozesse haben sich - so Normano - seit Ende des 19. Jahrhunderts 
enorm beschleunigt, vor aHem durch Technologie- und lnfrastrukturentwicklung. 
So werden immer fieberhafter neue Raume erschlossen, in denen sich dann der 
Ubergang vom extensiven zum intensiven Wirtschaften wesentlich schneller voll
zieht als in den ,alten' Raumen in friiheren Wirtschaftsperioden. In Normanos 
Worten: "Thus the frontier movement became industrialized in the twentieth cen
tury, and the process of industrialization at the same time moved its frontier rapidly 
over the earth. Extensive and intensive processes occurred simultaneously.,,4 Als 
Ergebnis seien nicht nur die physischen Distanzen auf der Erde geschrumpft son
dern auch der Abstand zwischen den entwickelten und den zuriickgebliebenen 
Landern. 

Die groJ3te Dynamik zeige dabei die Asien-Pazifik-Region; es gebe dort ein 
"universal frontier and industrialization movement", mit den vier Brennpunkten 
China, Indien, Nahost und Asiatisches Russland.5 Foiglich iiberschreibt Normano 
sein zweites Kapitel mit: "The Frontier Movement and the Industrialization of Asia 
in the Twentieth Century." Wie war dies zu verstehen: die Industrialisierung 
"Asiens" war in vollem Gange, auf voller Breite? Das 20. Jahrhundert wiirde in die 
Geschichte der Weltregion als das ihrer durchgreifenden Industrialisierung einge
hen? War Normano fortgerissen von der Dynamik seines eigenen okonomischen 
Denkens? Oder war sein Theorieansatz zwar kUhn und visionar, im fOlischrittlichen 
Denken seiner Zeit aber durchaus verankert? Was sagten zu diesem Eingangskapi
tel die Kritiker? 

Tatsachlich gab es Rezensionen, obwohl die Neuerscheinung doch nur ein "little 
volume" von knapp 90 Seiten war. Ebenso ausflihrlich wie vernichtend war die 
Kritik, die in Pacific Affairs erschien. Der Autor war Chen Han-Seng (1897-2004): 
Sozialwissenschaftler mit Studium in USA und Promotion in Berlin, Professor an 
der Beijing Universitat, Spion der Komintern und im Tokio-Ring von Richard Sor
ge, Mitarbeiter im IPR.6 Er mag Normanos theoretischem Frontier-Ansatz nicht 
folgen. Die oben zitierten Satze ("thus the frontier movement became industrialized 
[ ... J") kommentieli er mit den Worten: "This is of course not realistic enough. The 
old type of frontier movement still goes on in Asia by the strength of trade and 
usury [Wucher], and on this kind of frontier - Inner Mongolia, Tibet, and the 
southernmost part of Yunnan - real industrialization has not taken place. Normano 
seems to believe that Asia is rapidly being industrialized and that this new industri
alization will turn out a new civilization. [ ... ]. Being a romantic geographer and 
therefore simultaneously a romantic historian, he identifies Asia's vision with his 
own.',7 

Das zweite Kapitel beginnt Normano mit einer futuristischen Vermessung 
Asiens aus der Raumschifiperspektive. Dann wechselt er in den Stratocruiser und 
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startet seinen Kontinentalflug. In seinen Worten: "On our flight of inspection we 
have had no time to land, but let us slow down and look more carefully at the chief 
foci of the Asiatic economic process."g Diese Betrachtung mit gro13erer Auflosung 
versucht er flugs liber China, mit einer kurzen Zeitreise in die Anfange industrieller 
Produktion und einer Hingeren Auflistung statistischer Daten, die ein schnelles Pro
duktionswachstum, aber letztlich nur die Herausbildung von Inseln der Leichtin
dustrie aufzeigen. Mehr kann er liber indiens Industrie schreiben und deutlich we
niger dann Uber Nah- und Mittelost. In diesen dritten Fokus rUckt er nicht weniger 
als fLinf Regionen: "Persia, Afghanistan, Arabia, Turkey, and Palestine.,,9 Somit 
spart sein Flug liber diese Gebiete wenig aus, dennoch reicht zur Landung die Zeit 
nicht. Auch Haifa kann er nur Uberfliegen. 

Bodenkontakt gibt es erst in Russland, auf der vierten Langstrecke der Rundrei
se. Normano folgt gedanklich der jahrhundertelangen "Front"-Verlagerung in Rich
tung Pazifik, zitiert den Grafen Witte, der in der Vollendung der Transsibirischen 
Eisenbahn ein Weltereignis, eine radikale Umwalzung sah, und er ordnet den Rus
sisch-Japanischen Krieg als Aufeinanderprallen von imperialistischen Fontier mo
vements Japans und Russlands ein. Die Oktoberrevolution sieht er als Wendepunkt 
vom extensiven zum intensiven Wirtschaftsprozess, zur Industrialisierung in staat
licher Hand. Der Flug tiber die ersten drei Foki fLillt zehn Seiten, und eben so viel 
Raum nimmt der Autor sich fLir die Betrachtung Russlands, auf dem Landwege. 
Hier erlebt er die gro13ten Erfolge in der wirtschaftlichen Transformation "Asiens". 
"All we need to realize for the purpose of our investigation is that a tremendous 
economic development is under way in Asiatic Russia. [ ... J The frontier is being 
moved by the most up-to-date methods of technology, and both intensively and ex
tensively. Industrialization on a large scale accompanies this development. Imagine 
the pre-Soviet pioneers on motor trucks, cars and, airplanes." Und dann noch: "[ ... J 
the intellectual frontier of the population moves faster than ever before."l0 

Flir dieses Sowjetrussland schHigt nicht nur Isaac Lewins sondem auch 1. F. 
Normanos Herz. Zuviel Empathie, aus Sicht der Kritiker? Chen Han-Seng brand
markt den Autor: "Indeed any possible scientific method of study has been 
crowded out by his personal picture of Asia. [ ... ] He sees as he wants to see it and 
not as it is in reality." 11 Und der Asienwissenschaftler Andrew J. Grajdanzev kritis
iert: "The Author [ ... J gives a survey of the ,tremendous' industrialization process 
in about twenty Asiatic countries, with additional glimpses into South America, 
Egypt and other areas. Is it then astonishing that the book is full of mistakes and 
that the data, when not wrong, are obsolete?,,12 

1m dritten Kapitel sucht der Autor nach "new economic forms" in Asia. Nach 
der Einsicht in das enorme Tempo des Wirtschaftsprozesses soil der Leser nun die 
Fonnen kennen lemen, in denen der Prozess sich vollzieht. Zunachst beschreibt 
Normano die "capitalist trends". AngestoBen werden sie durch den kapitalistischen 
Westen, der in seinem Expansionsdrang Menschen, GUter und vor all em Kapital in 
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weite Feme entsendet, um dort die kapitalistische Produktionsweise in Abhangig
keit einzuflihren. Dabei gibt er - ungewollt - AnstoBe flir eine periphere Entwick
lung des Kapitalismus. Urn diese These zu unterlegen, beschreibt Normano einige 
Beispiele, mit Schwerpunkt auf der Textilindustrie Indiens und Chinas. Recht aus
flihrlich schildert er die chinesische Migration in Ost-, Slidasien und Afrika als mo
ver (jf the economic frontier, lasst dabei aber keine AnstOBe flir die industrielle 
Entwicklung erkennen. 

Es folgen die "anti-capitalist trends". Die Treiber des Kapitalismus kampfen an 
zwei Fronten: einerseits gegen die ideologischen Grundfesten alter Zivilisationen 
wie auch vorkapitalistischer W irtschaftsformen und andererseits gegen anti
kapitalistische Feinde. Zu ersteren rechnet Nom1ano etatistische Formen wie in der 
Ttirkei, in Japan und Iran. Der mit Abstand wichtigste Vertreter der zweiten Grup
pe ist Russland. In allen diesen Landem hat die staatliche Wirtschaftsplanung ihren 
festen Platz, und sie ist Ausdruck des we it verbreiteten Nebeneinanders von kapita
listischen und nicht-kapitalistischen Formen. 

Die Ausflihrungen zu den zwei erstgenannten Trends finden bei den Rezensen
ten kaum kritische Beachtung. Dagegen kritisieren sie Normanos These zur dritten 
Form, zur "economic structure of Japan" in aller Scharfe. Nach we it liberwiegender 
Meinung - so Normano - gilt Japan als kapitalistisch. Er selbst ist - mittlerweile -
entschieden anderer Auffassung: 13 "We do not find capitalist principles prevailing 
in Japanese economy. Industry was established primarily not for profit but for state 
purposes.,,14 Das Land habe nie eine Phase des /aissez:faire, nie ein organisches 
Wachstum erlebt; vielmehr sei die Wirtschaftsentwicklung durchgangig, auch im 
19. und 20. Jahrhundert, staatlich gelenkt worden. Dies gelte insbesondere flir die 
Industrialisierung: "In Japan industrialism was [ ... ] forced on the nation from abo
ve by the ruling caste, and private initiative and free competition were of almost no 
importance. This is a bureaucratic industrialism, and the economic policy behind it 
remains patemalistic.,,15 

Die Kritiker akzeptieren diese Zuschreibung eines dritten Weges nicht. "Nor
manos distorted view on what constitutes the essence of capitalism is responsible 
for his misunderstanding of Japan. His words are often more eloquent than authen
tic." "Professor Normano allows his interest in the 'economic frontier' to interfere 
with his economic reasoning. He permits the peculiarity of Japanese economic de
velopment and the fact that 'the frontier movement has never been of importance in 
Japan' to lead him to the conclusion that Japan never really had capitalism." "In
dustry in Japan [in Normano's view] is not established for profit. The conduct of 
the Japanese capitalists in the Japanese colonies is not touched upon.,,16 

Im letzten Kapitel elaboriert Normano seine These von der neuen Wirtschafts
fonn. Das gesamte Asien sieht er auf der Suche nach einer Synthese. Asien hasse 
den schroffen Individualismus und die yom Individualismus gepragte Wirtschafts
form, widersetze sich aber gleichzeitig der Unterdrlickung des Individuums durch 
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den Staat. "The Asiatic tendency is to moderate the extremes and combine the sys
tem. In the capitalist form the individual has been the basic unit of economy. The 
new trends present the state as the only base. Asia's vision is the 'individual in the 
collective' ".17 

Dies schreibt Normano nicht nur in seinem Buch, sondern auch in Asia and the 
Americas; sein letztes Kapitel erscheint dort als Vorabdruck. 18 Es passt in diese 
Zeitschrift; Normanos Stil in diesem Schlussteil ist journalistisch, fast messianisch. 
Kein Wunder, dass Chen Han-Seng noch einmal zuschHigt, er emport sich liber 
diese Vereinfachungen, nennt Normano wiederholt einen romantischen Geogra
phen, der in dieser riesigen LandfHiche zwischen der Tiirkei und dem Pazifik die 
gleichen Muster in Tradition und Neuorientierung ausmachen will und in Dschin
gis Khan den ersten Schopfer einer Pan-Asiatischen Bewegung sieht. "This illus
trates how the neatness of a theory is presented at the expense of facts, and how a 
romantic historian must be simultaneously a romantic geographer.'d9 

Die Stilisierung von Dschingis Khan missfiel auch dem Asienwissenschatller 
Owen Lattimore, der 1934 als Schriftleiter zur Pacific Affairs gekommen war und 
seit 1938 an der John Hopkins University lehrte. ,,[ ... ] as the book draws toward 
the last page, it gets more and more sententious [gespreizt] and less and less pro
found. In the concluding paragraph, among other silly statements, Genghis Khan is 
called 'the first creator of a Pan-Asiatic movement' .',20 Lattimore hatte vorher 
Chen Han-Sengs Besprechung gesehen, genauer: er hatte sie vor Abdruck redakti
oneil bearbeitet. 1m Juni 1945 schrieb er an E. C. Carter: "1 am returning herewith 
the Chen Han-seng review, with editorial suggestions. Tt so happens that I have 
been reading the Normano book myself for the purpose of writing a review for an
other journal. By and large 1 agree with Han-seng, as 1 usually do; but 1 think that 
as frequently happens, his talent for twisting the knife in the wound has run away 
with him a little. It would be a good tiling to submit my proposed revisions to 
someone like Bisson, in order to be sure of being fair to Han-seng as well as to 
Normano.,,21 

Die Kritik an Normanos Buch war mehr als berechtigt. Unverstandlich ist, wa
rum er diese Seminarpapiere als Monographie auf den Markt brachte; denn im 
Nachwort wird eine Reihe von Seminar Proceedings angekiindigt. Ware seine Pub
likation deutlich als erste Ausgabe dieser Serie zu erkennen gewesen, hatten Leser 
wie Kritiker sie vermutlich anders aufgenommen. Die Arbeit wirkt unfertig, und 
dies schon auf den ersten Blick. Zu Recht bemangeln die Rezensenten, dass der 
Beitrag des Autors sich haufig im Kommentieren langer Zitate erschopft; diese 
nehmen zusammen mehr als 15 Seiten ein. Noch ein zweiter Mangel ist offenkun
dig, wurde aber nur von einem der Kritiker bemerkt, und auch nur ansatzweise: 
"Dr. Normano surveys the economic development of Asia - not, as the title sug
gests, between two wars, but somewhere between 1900 and 1931." 
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Normano hatte im Vorwort erkHirt: "This book represents part of a larger work 
entitled: The Changing World. A Study in Comparative Economics." Ein Manu
skript dieser Arbeit habe er 1939 in der Library of Congress hinterlegt. Das Ty
poskript liegt - wie erwahnt - noch heute dort, mit einem Umfang von mehr als 
dreihundert Seiten.22 Der Eingang wurde 1940 registriert, Normanos Motiv flir die 
Ablage ist nicht bekannt.23 Eindeutig ist, dass der Autor den Manuskriptauszug -
also das Buchmanuskript - vor der VerOffentlichung kaum iiberarbeitet hat. Die 
Literaturangaben nennen fast ausnahmslos Erscheinungsdaten vor 1936, nur an drei 
Stellen finden sich erganzende Hinweise auf neuere Quellen. 

Bei aller Kritik sind die Verdienste Normanos nicht zu iibersehen. Er hatte 
schon kurz nach seinem Quereinstieg ins Iranian Institute ein Seminar mit fach
iibergreifender Themenstellung und Beitragen anerkannter Wissenschaftlern orga
nisiert, zudem den AnstoB Ilir eine Schriftenreihe gegeben. Diese Proceedings of 
the Graduate Seminar on Economic Problems of 1\10dern Asia gingen iiber den 
Band I allerdings nicht hinaus. Warum keine weiteren folgten, war nicht zu klaren; 
vielleicht hielten mehrere Referenten diese Publikationsform fur zu ambitios oder 
zu zeitraubend, vielleicht ftihlten sie sich von dem Seminarleiter dominiert, viel
leicht gab es Streit. Bemerkenswert ist ein Hinweis, dass Nornlano nur 1943-1944 
dem Institut angehorte, und dass er in dieser Zeit trustee war, folglich neben den 
wissenschaftlichen Aufgaben auch Managementfunktion hatte?4 

Ihm blieben die Aktivitaten in den anderen Instituten und im Research Bureau 
for Post-War Economics. Zudem hatte er Verbindung zu einem weiteren Wissen
schaftlerkreis aufgenommen: dem "Committee on the Study of Economic Thought", 
mit derselben Adresse wie IPR, LAEI und REI. Von den zehn Komitee-Mit
gliedern arbeiteten vier an der Columbia University: Wesley C. Mitchell, K. A. 
Wittfogel, Frederick Pollock und Henryk Grossman.25 Zum Komitee gehOrten auch 
Oscar Lange, Charles A. Beard, Arthur Upham Pope, Robert J. Kerner und Edward 
Heimann.26 Das Komitee begrtindete eine neue Schriftenreihe "Studies in the De
velopment of Economic Thought", in der nur ein einziger Band erschien, geschrie
ben von 1. F. Normano: "The Spirit of American Economics". lnhaltlich lieBe sich 
auch sein letztes Buch, tiber die Entwicklung des russischen okonomischen Den
kens, in die Schriftenreihe einordnen. Es kam jedoch als unabhangige Monographie 
heraus. 

Und noch ein weiteres Projekt fand seinen Abschluss auBerhalb der Schriften
reihe: "El Pensamiento Econ6mico Latinoamericano." Dieser Sammelband wurde 
1945, nach Nonnanos Tod, vom Fondo de Cultura Econ6mica herausgebracht, ei
nes gemeinntitzigen Verlags in Mexiko, der 1934 zur Verbreitung grundlegender 
wirtschaftswissenschaftlicher Arbeiten entstanden war. Einer der Forderer war Al
fonso Reyes; mit seiner Fiirsprache konnte Nonnano den Weg zum "Fondo" ge
funden haben. Die Aufsatzsammlung hatte er als Manuskript dem "Committee" 
tiberlassen, offen bar ohne seine Einleitung noch beitragen zu konnen. Der anonyme 
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Verfasser des Vorworts spricht Normano sein hochstes Lob aus und kilndigt einen 
Folgeband an, einschlieBlich englischer und portugiesischer Dbersetzungen. Tm 
vorliegenden Werk haben acht Autoren die Geschichte okonomischen Denkens in 
ihrem jeweiligen Lande nachgezeichnet; einige von ihnen sind inwischen selbst in 
die Reihe bekannter lateinamerikanischer Okonomen aufgerilckt.27 Eine neuere 
einschHigige VerOffentlichung nennt den Sammelband als ersten Versuch einer 
Hinderilbergreifenden Historiographie des lateinamerikanischen okonomischen 
Denkens.28 Der zweite Band ist nicht mehr erschienen. 

1 J. F. Normano: Asia between ... , S. 5. 
2 Ebd., S. 7. 
3 Ebd, S. 8. 
4 Ebd., S. 12. 
5 Ebd, S. 16. 
6 Er setzte seine wisscnschaftliche Tatigkcit fort, forschte vor a11em Uber landliehe Lcbensbe

dingungen in China und ging 1945 als offizieller Vertreter der chinesischen Partei in die 
USA. Nach Maos Sicg kchrte er zurUck, ohnc ein ofTizicllcs Amt zu Ubernehmen. Aus seiner 
Zeit bei Sorge war er gut mit der Spionin "Sonja" alias Ruth Werner I Ursula Kuczynski be
kannt: sie erwahnt ihn kurL in ihren Erinnerungen. Vgl. Ruth Werner: Sonja'i Rapport, Berlin 
1977. S. 62 f, 65 f, 68. [in foto zeigt beide bei ihrem Zusammentreffen 1988 in Beijing. 
Vgl. Rudolf Hempel (Hg.): FunksprUche an Sonja. Berlin 2007, S. 136. 
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9 Ebd .• S. 26. 
10 End., S. 39 f. 
II Chen IIan-Seng, S. 396. 
12 Andrew J. Grajdanzev, Rezension in: Far Eastern Survey 13 (1944) 22, S. 209-210, hier: 
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15 Ebd., S. 68. 
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17 Ebd., S. 87. 
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19 Chen Han-Seng, S. 397. Ahnlich GrajdanLev, S. 210: "Asia, for the author, is a kind of living 

creature. [ ... J Conflicts between the Asiatic countries are not mentioned." 
20 Owen Lallimore, Rezension in: The Journal of Economic History, 5 (1945) 2, S. 263. 
21 Ak1en des Senate Internal Security Subcommittee; die Untersuchung des IPR im Mai/Juni 
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Nicht iibernommen ist seine Auseinandersetzung mit der vorherrschenden Wirtschaftstheorie 
im ersten und im letzten Kapitel: "The Crisis in Economics" bzw. "Economics of the Fu
ture". 
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24 rhe New York Times 26.04.1945 (Nachruf). 
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25 IIenryk Grossman(n) (1881-1950) war wie Pollock Mitglied des Instituts flir Sozialfor
schung in Frankfurt. Ebenso kam er nach seiner Emigration ans ISR in New York und arbei
tete parallel in der Columbia. 

26 Robert 1. Kerner (1887-1956) lehrte slawische Geschichtc an der University of California 
und war Mitglied im REI. Eduard Heimann (1889-1967), Wirtschafts- und Sozialwissen
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ne Carlos Keller Ruetf. Die bcidenletztercn wurdcn als Politiker bekanntcr denn als Wirt
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1997, S. 2. Er nennt aIs Herausgeber "I. F. NOTlnano"; das Titclblatt von "EI Pensamiento 
... " nennt dagegen nUT die einzelnen Autoren und keinen Herausgeber. 
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Post-mortem: wer zitiert Lewin, wer Normano? 

Mir seinem letzten Buch "The Spirit of Russian Economics" knUpfte Normano an 
frUhe Arbeiten in Russland an. Noch vor dessen Erscheinen brachte er sich mit ei
nem Leserbrief in die laufende Debatte urn eine Revision der sowjetischen Wirt
schaftslehre ein. Dieser Beitrag, Uberschrieben mit "Ever-Changing Russia", bean
spruchte nahezu zwei Spalten in der New York Times; er wird Interesse an Norma
nos letztem Werk geweckt haben. In dem kurzen Vorspann zum Artikel wird seine 
Lehrtiitigkeit in Petrograd und Harvard erwiihnt; gegenwiirtig fungi ere er als "Di
rector of Studies of the Research Bureau for Post-War Economics." 

Neben dieser Aufgabe hatte er seine Position als Forschungsdirektor am LAEl 
behalten. Als so1cher leitete er im ersten Quartal 1945 eine Reihe von Rundtischge
spriichen in New York. Wie erwiihnt: sein Thema beim letzten dieser Treffen, am 
29. Miirz, war die lndustrialisierung Brasiliens. DarUber hatte er im Vormonat 
schon in der Universitiit von Miami referiert, am Hispanic-American Institute. Vier 
Wochen nach dem letzten Treffen starb er. Die New York Times schrieb am 26. 
April 1945: "Dr. John F. Normano, economist and writer of studies of the Research 
Bureau for Post-War Economics, died yesterday in his home at 309 West 104th 
Street after an illness of several months. His age was 57." Die Oberschrift sagt, 
dass er ein "Post-War Planning Official" und Dozent an ftihrenden Colleges war. 
Genannt werden die dem Buchleser bekannten Institutionen, erwiihnt werden seine 
wichtigsten Arbeiten in englischer Sprache, skizziert wird sein Lebenslauf. Er
staunlich detailliert sind darin die Angaben zu seinen Aktivitiiten und Positionen in 
Russland. Zu seinem PrivatIeben findet sich im Artikel nur ein Satz, es ist der letz
te: "He leaves a widow, Mrs. Bertha Normano." 

Arbeiten aber Russ/and: in und nach dem Ka/tem Krieg 

Welchen Platz hat Lewin unter den russischen Wirtschaftshistorikern erhalten, wer 
kennt seinen Namen heute? Vor 1918 hatten seine Arbeiten in Wissenschaft und 
Politik zunehmend Beachtung gefunden. Wie wurde er in der Sowjetunion wahrge
nommen - als unbedeutender Apologet der bUrgerlichen Bankenhistorik? Kam er 
nach 1990 ins Blickfeld, als in Russland das Forschungsinteresse an Okonomen 
und Wirtschaftshistorikern der spiiten Zarenzeit erwachte? 

Er war nicht der erste Autor, der sich mit cler russischen Bankengeschichte be
fasste,l sicherlich zu seiner Zeit aber einer der bekanntesten. Dies wurcle selbst von 
Iosif F. Gindin eingeriiumt, einem angesehenen Okonomen cler Sowjetzeit, cler 
1948 sein 400-seitiges Werk Uber die Geschichte der russischen Handelsbanken 
herausbrachte.2 Gindin nennt ihn als einen cler zwei auffalligsten Autoren auf die-
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sem Gebiet: ,,1. 1. Lewin und E. M. Epstein waren ftihrende ldeologen und unver
hohlene Apologeten des Finanzkapitals. Beide waren sowohl Verfasser wissen
schaftlich-journalistischer Schriften als auch ,Bankenbosse'; Epstein agierte vor
nehmlich auf dem zweiten und Lewin auf dem ersten Feld. E. M. Epstein war Auf
sichtsratsmitglied bei einer der gr6Bten Petro grader Banken/ und hielt zudem Vor
lesungen an mehreren Hochschulen. Lewin, anfangs Hochschullehrer, trat erst spa
ter in die Leitung (kleinerer) Banken ein." 

Gindin fahrt fOli: "Beide, Epstein und Lewin, zahlten zu dem von Struwe ge
ftihrten Flilgel der Kadetten-Partei, der am offensten die Ideologie des GroBkapitals 
propagierte. Der Struwe-Flilgel hatte sich zum Ziel gesetzt, diejenigen Teile der 
russischen Intelligenz - vor all em die Jugend - umzuerziehen, die noch unter dem 
Eintluss des bildungsbilrgerlichen Sozialismus der 80er und 90er Jahre standen. 
Struwe und seine Anhanger bekampften diese Einstellungen mit aller Entschlos
senheit. Ein Freund und Schiller Struwes, der bekannte Okonom Rykatschew, in
spirierte Junge Intellektuelle mit seinen Beitragen in Struwes ,voluminoser' Zeit
schrift Russkaja Mysl zur Wahl von Berufen in der kapitalistischen Wirtschaft; sie 
seien hinsichtlich gesellschaftlichem Verdienst und sozialem Ansehen deutlich ho
her einzustufen als die bislang bevorzugten freien Berufe. Dieselben apologeti
schen und ,erzieherischen' Ziele verfolgten Epstein und Lewin in ihren Bilchern, 
Artikeln und Berichten. [ ... J Lewin, der konsequent diese Position vertrat, wollte -
dies war offensichtlich - der offizielle Interessenvertreter des russischen Bankkapi
tals werden.,,4 

Gindin begegnet Lewins Schriften selbstverstandlich mit fundamentaler Kritik, 
z6gert aber nicht, sie in seinem Buch als Quellen heranzuziehen. Er verwendet 
nicht nur Lewins Monographie ilber die Aktienhandelsbanken, sondern auch des
sen Beitrag zur Banken-Enzyklopadie und die weiteren hier genannten Schriften. 
Kritisch setzt er sich vor allem mit der Monographie auseinander: Lewin iiber
schatze bei we item den Beitrag der Banken zum gesamtwirtschaftlichen Fortschritt. 
Er konstruiere Entwicklungsgesetze und leite daraus die "RechtmaBigkeit" der 
Banken abo Zudem verdrange er vollstandig die Schattenseiten der finanzkapitalis
tischen Expansion. GleichermaBen iiberhohe er in seinem Beitrag zur Banken
Enzyklopadie die volkswirtschaftliche Bedeutung der B6rsen. Zudem habe er sich 
als Mitherausgeber nicht gescheut, die herausragenden "apologetischen" Verfasser 
deutscher Bankenliteratur - Weber, Jaffe, Kaufmann - zur Mitarbeit an dem Nach
schlagewerk einzuladen.5 In ihrem VorwOli ilberhohten beide Editoren maf3los die 
"volkswirtschaftliche Verantwortung" und den "Organisationsgeist" der Banken
bosse. Sie verherrlichten, in Lenins Worten, "die schmutzige Bereicherung der 
Bourgeoisie als Gottessache aufErden".6 

Es hatte in diesem Zusammenhang nahegelegen, Lewins Auseinandersetzung 
mit einem weiteren deutschen Einfluss zu beleuchten: die Wirkung des deutschen 
Kapitals aufRusslands Wirtschaft. Dieses Buch erwahnt Gindin erstaunlicherweise 
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nicht. Seine Bewertung des wissenschaftlichen Werks ist somit nicht nur durch die 
ideologische Perspektive vorbestimmt, sie ist auch - vielleicht bewusst - lilcken
haft. Allerdings gibt es keinen Autor, der sich in sowjetischer Zeit intensiver mit 
Lewins Werk befasst hatte. Auch in Gindins erster umfassender Arbeit von 1927 
finden sich zahlreiche Bezlige: auf Lewins Dissertation, sein Buch liber die Akti
enhandelbanken und seine Schriften zu Borsen und Provinzbanken. Denn "btirger
liche" Okonomen waren in der marxistischen Wirtschaftswissenschaft als Antipo
den durchaus bemerkensweti; ihre Namen standen fUr liberwundene Erkenntnisstu
fen und Trrwege in der Geschichte des okonomischen Denkens. So kritisiert Gindin 
die Einschatzungen Lewins zum volkswirtschaftlichen Nutzen riskanter Kapitalan
lagen, und er verurteilt dessen Positionen zum monopolistischen Bankensektor, die 
er als Herausgeber der Finansowaja Gaseta eingenommen hatte.7 

Gindin, Lewin und die System-Debatte der russischen Gegenwart: 1997 er
schien eine neuere Zusammenstellung von Arbeiten Gindins seitens der Russischen 
Akademie der Wissenschaften, die einerseits den Wissenschaftler und sein umfang
reiches Werk in Erinnerung rufen wollten. Dartiber hinaus sollten seine Forschungen 
liber die Banken in vorrevolutionarer Zeit, die auch heute noch historisch-erkla
renden Wert hatten, als Hintergrund fUr die Setrachtung des erneut "kapitalisti
schen" Finanzsystems in Russland dienen. 1m Vorwoti heiSt es: "Ein Problem un
serer fLihrenden Zirkel und ihrer wissenschaftlichen Serater besteht darin, dass sie 
Gedanken, Psyche und Physis vollstandig auf das westliche Modell des Kapitalis
mus und der Marktwirtschaft ausgerichtet haben, obwohl sie nicht wissen und lei
der oft nicht wissen wollen, wie die entfernte Vergangenheit un seres Landes aus
sah." Und: "Das einstige kapitalistische Experiment hat unserem Land viel soziales 
Leid gebracht, und nach dem vielleicht nicht weniger leidvollen sozialistischen Ex
periment erprobt es nun wieder den Kapitalismus. Aber natlirlich gibt die Ge
schichte niemals eine Erfolgsgarantie flir das eine oder das andere soziale Experi
ment."s 

Knapp zehn Jahre spater folgte die Neuauflage einer anderen Arbeit tiber die 
Bankengeschichte im Zarenreich, erschienen in einer Reihe der Russischen Aka
demie der Wissenschaften.9 Autor ist der Historiker Boris Ananitsch yom Histori
schen Tnstitut St. Petersburg; er gehort zur Generation nach Gindin. Hervorgetreten 
ist er mit Veroffentlichungen tiber die russische Banken- und Finanzgeschichte vor 
1914, zudell1 war er Leiter eines internationalen Projekts tiber "Witte und seine 
Zeit" (erschienen 1999). In seinem Such tiber die ftihrenden Sankhauser des zaris
tischen Russland bezieht er sich auf eine Vielzahl von wirtschaftshistorischen Ar
beiten. Nur kurz geht er dabei auf die sowjetische Geschichtsschreibung ein. Dabei 
wird der Wissenschaftler Gindin nur einmal ill1 Text genannt, nicht komll1entiert 
und ansonsten in einigen FuSnoten etwahnt. 

Weitaus ll1ehr Beachtung findet Lewin, er zahlt zu den meistgenannten Auto
ren. IO Schon in seinen einleitenden Bell1erkungen betont Ananitsch, dass die Bran-
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che der Aktienhandelsbanken historisch am besten erforscht sei und die bedeu
tendste Arbeit auf diesem Feld von Lewin stamme. So habe dieser "Senior
Privatdozent" einleuchtend erklart, warum sich in Russland vergleichsweise weni
ge Privatbankenll grtindeten und das Bankwesen daher schon frUh von GroBbanken 
dominiert wurde. In England und Deutschland entstand eine Vielzahl von Privat
banken aus Handelshausern oder Speditionsunternehmen, die Kommissionsge
schafte betrieben - Branchen, die in Russland im frUhen 19. Jahrhundert kaum 
entwickelt warenY Ananitsch verweist zudem aufLewins Einschatzungen zu dem 
seinerzeit bedeutendsten Privatbankier Russlands: Baron von Stieglitz. Dessen 
Rtickzug aus dem Bankgeschaft habe - so Lewin - einen wesentlichen AnstoB zur 
Grtindung von Aktienbanken gegeben, woran deutsch-baltische und polnisch
jtidische Bankiers einen erheblichen Anteil hatten.13 Auch die komplexe Vert1ech
tung der Banken mit Handel, Industrie, Versicherungen und Bahntransport habe 
Lewin schon frtih erkannt, wegweisend flir vertiefende F orschung. 14 

Mit einem 2010 in Moskau erschienenen Buch "I. I. Lewin, Aktienhandelsban
ken in Russland" ist der Name des Autors endgtiItig ins Blickfeld russischer Wirt
schaftshistoriker gerUckt. Herausgegeben wurde der Band von einem Historiker
kreis der Akademie flir Volkswirtschaft bei der Regierung der Russischen Fodera
tion, in einer neuen Schriftenreihe zu "Wirtschaftsgeschichte in Gegenwart und 
Vergangenheit". Enthalten sind drei Arbeiten Lewins. An erster Stelle steht die 
Neuauflage der "Aktienhande1sbanken", es folgen der Zeitungsartikel Uber Lenins 
okonomisches Denken und das letzte Buch: "The Spirit of Russian Economics". 

Eine kurze Einleitung und eine biographische Skizze vermitteln dem Leser den 
Hintergrund, um Autor und Werk einordnen zu konnen. Erst vor wenigen Jahren 
sei der Name Lewin in der wirtschaftshistorischen Forschung aus der Vergessen
heit aufgetaucht, wobei an fangs noch unerkannt blieb, dass auf seine Wissen
schaftskarriere in Russland eine zweite in den USA gefolgt war, mit einem Inter
mezzo im Berliner Bankengeschaft. Das Buch Uber die Aktienhandelsbanken wird 
als Klassiker gewtirdigt. Mit dem ErschlieBen ungenutzter Quellen und der Hin
wendung auf das Genre der Untemehmensgeschichte habe er neue Wege aufge
zeigt; faszinierend sei zudem sein Schreibstil. Seine Quellen fand Lewin vor allem 
im Archiv der Kreditabteilung des Finanzministeriums. Sie gaben ihm nicht nur 
tiber die Branchenentwicklung Aufschluss, sondem auch tiber die Auseinanderset
zungen zwischen einzelnen Privatbanken, Staatsbanken und dem Ministerium. Mit 
dieser Ausrichtung ist Lewins Buch auch ein friiher Beitrag zu einem Hauptthema 
der russischen Geschichtsschreibung: dem Verhaltnis von Staat und W irtschaft. 15 

Ein besonderes Interesse verdienen die Kommentare, die tiber Normanos Ideenge
schichte der russischen Okonomik gedruckt wurden, das Buch also, mit dem er in 
gewissem Sinne nach Russland zurUckkehlie. Es war sein Versuch, die volkwirt
schaftlichen Gedankenstromungen dieses groBen Landes historisch nachzuzeich-
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nen, ohne ein biblio- und biographisches Nachschlagwerk verfassen zu wollen. 
Sein Vorwort, mit Blick auf das fertige Manuskript, hatte Normano im Juni 1944 
geschrieben. Das Buch wurde in der New York Times fUr den Herbst angekiindigt, 
erschien aber erst im Folgejahr. 1m Oktober 1944 publizierte die Zeitung einige 
Ausziige, in dem schon erwahnten Leserbrief, mit dem sich Normano auf Mutma
Bungen tiber eine Revision der sowjetischen Wirtschaftslehre bezog. Die Zeitung 
hatte berichtet, dass in der nachsten Ausgabe der American F;conomic Review ein 
Artikel aus einer russischen Zeitschrift abgedruckt werde, der auf eine solche Revi
sion hindeute. 16 

Normano meinte dazu, dass die dadurch ausgeli:iste Diskussion von gewisser 
Verwirrung gepragt sei, viele sahen in dem Artikel eine Art Manifest und wollten 
die amerikanische Offentlichkeit glauben machen, dass "the star Russia follows is 
no longer as red star, that a change of landmarks is taking place, and that Russia is 
driving on to a new capitalism.'d 7 Die russische Wirtschaftswissenschaft habe sich 
nach der Revolution vom Theoretisieren ab und der "constructive application" zu
gewendet, der konstruktiven Anwendung der Okonomik auf praktische Planungs
aufgaben. Dies sei im Obrigen kein spezifisch russisches Phanomen. Der Zweck 
der Okonomik in jeder staatlich gelenkten Volkswirtschaft sei nicht langer, ewige 
Gesetze zu entdecken und absolute Kategorien zu finden; vielmehr leiste sie einen 
wirklichkeitsgerechten Beitrag zum staatlichen Wirtschaftshandeln, "in the art of 
administration". Diese Sicht hatte er schon in "The Spirit of American Economics" 
vertreten und in seinem "companion volume" zum russischen Denken wiederholt. 

A lie Kritiken zu dieser A rbeit erschienen post mortem, das Echo war gemischt 
und ist von Dauer. Normano hatte das Projekt vorgezogen, weil er einen dringen
den Bedarf an verlasslicher Information uber die Sowjetunion erkannte. Dass er 
dazu beitrug, diese Lucke zu fUllen, wurde uberwiegend anerkannt. Der Kern der 
Kritik - dies hatte Normano sicherlich nicht uberrascht - richtete sich gegen seinen 
Theoriebegriff und seine Deutung der Russischen Revolution. Der Veteran unter 
den Rezensenten, gem essen an Lebensalter und sozialer Pragung, war Dimitri Fe
dotoff-White (1889-1950). Zur Zarenzeit hatte er als Marineoffizier gedient und 
nach 1917 fur WeiBrussland gekamptt. Erst 1944 war von ihm in der Princeton 
University Press ein Buch iiber "The Growth ofthe Red Army" erschienen. 

Seine Rezension ist tiberwiegend beschreibend, er beginnt mit einer Inhaltsiiber
sicht - aufschlussreich flir den Leser des vorliegenden Buches, der diesen Inhalt 
erst im Schlusskapitel ,nach-lesen' mag. "There are three chapters (seventy pages 
altogether) devoted to the study of English, French, and German influences [auf 
das russische okonomische Denken], followed by a fairly long chapter on native 
currents. The next two are devoted to the study of the interreaction of the foreign 
and native trends of economic thought, and of the resulting synthesis. Four and 
one-half pages are given to conclusion." Soweit die lnhaltsubersicht; den drei Ka
piteln uber die englischen, franzosischen und vor allem deutschen Eintlusse hatte 
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NormanD eine Einftihrung in die "Economics of Russia" vorangestellt und das 
sechste Kapitel mit "Reaction and Synthesis: Bolshevism" ilberschrieben. Tn seiner 
Bewertung lobt Fedotoff-White das Kapitel ilber die englischen Einflilsse und miB
billigt das sechste. "In places it is surprisingly inadequate". So wolle Normano den 
Leser glauben machen, dass praktisch alle sozialen und politischen Gruppen das 
zaristische Russland vom Kapitalismus befreien wollten - mit Ausnahme der Men
schewiken .18 

Dass er (nur) die Ideengeschichte, nicht auch die Entwicklung von ErkHirungs
wissen und Methodenlehre beleuchten woHte, hatte Normano in Titel und Vorwort 
deutlich gemacht. Dies hielt die Kritiker nicht davon ab, hierin einen gravierenden 
Mangel zu sehen. "Here, as elsewhere, no attention is given to the evolution of 
economic theory, but only to the elaboration of opinions and ideals about the nature 
of actual and desirable economic and social systems,,,19 schreibt Wilbert E. Moore 
von der Princeton University im American Sociological Review. Anders als Fe
dotoff-White lobt Moore das Kapitel ilber den Boischewismus als "the best section 
[ ... J of not a wholly good book". Moores Altersgenosse Abram Bergson schatzt 
den Stil ("lively little book"), weniger den In halt und die Methodik des Autors. 
Wie sein Altersgenosse Moore vemlisst er die theoretische Auseinandersetzung; 
die Ausformulierung der Theorien halt er flir wichtiger als deren Pragung durch 
Leitideen. Mit Moore ist er sich auch darin einig, dass er Normanos Erklarung der 
Russischen Revolution als Reaktion gegen die deutsche Hegemonie nicht folgen 
will: "He sometimes fails to recall in this connection his own previous remarks on 
Marx.,,20 

Uneingeschrankt positiv ist die Einschatzung des Buches durch Josef Hanc - ein 
Emigrant, der zu dieser Zeit tschechischer Generalkonsul in New York war. Er 
kannte Normano aus der Mitarbeit im Tntemational Committee for Cooperative Re
construction. In seiner kritischen Sammelbesprechung von "Reports on Russia" 
hebt er Normanos Beitrag als "a little book of entirely different quality" hervor. AI
lerdings scheint er sich damit nur auf das sechste Kapitel und die Zusammenfas
sung zu beziehen. Normanos letzter Satz schlieBt auch Hanc's Rezension ab: 'The 
Russians will preserve their pathos of creation and their romanticism of realism, 
romanticism of a system which in Lenin's definition consists of Soviets, electricity 
and accounting.,,21 

Zwei weitere Rezensenten beziehen sich auf die 1949 in London erschienene 
Ausgabe des Buches. Ausftihrlich wird sie im £Conomist besprochen, von einem 
als ,left-winger' erkennbaren Kritiker, der wohl der Arbeit am besten gerecht wird. 
Erlsie stimmt NormanD zu, dass russische Denker stets die geseHschaftliche Wirk
lichkeit in ihrer Gesamtheit erfassen und sich nicht auf ein Spezialgebiet wie etwa 
die Okonomie beschranken wollen. Zudem sei ihr Interesse eher auf das gerichtet, 
was sie tun und weniger auf das, was sie wissen wollten. Somit gingen ihre Hal
tungen in ihre Schriften ein, und gaben diesen einen semi-biographischen Charak-
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ter. Normano habe sich somit eine sehr komplexe Aufgabe gestellt, die er im ersten 
Teil seiner Arbeit nicht allzu gut gel6st habe. Auch in dieser Besprechung tindet 
das letzte Drittel die gr6Bte Aufmerksamkeit. 

Die AusfUhrungen zum Boischewismus als Synthese halt der Rezensent fUr den 
besten Abschnitt des Buches, wenn er auch Normanos Revolutionserklarung nicht 
zustimmen will. "It is thus implied that the sudden jump occurred in the tield of 
practical realities and not in the domain of abstract thought, for which an organic 
continuity is claimed. This does not seem to take enough account of the heroic pre
paratory work in the sphere of ideas undertaken by the Marxist political parties." 
Das Fazit: "The book will repay study for the very clear general impression it con
veys of many salient characteristic of Russian social and economic thought." Mit 
ahnlich positiver Bewertung schlieBt 1951 der Okonom Jose Antonio Piera-Labra 
von der Madrider Universitat seine Besprechung. Normano habe nicht eine kon
ventionelle Geschichte des 6konomischen Denkens schreiben wollen, sondem sich 
zum Ziel gesetzt, die russische Okonomik in den Gesamtzusammenhang des russi
schen Denkens und seiner auslandischen EintlUsse zu stellen. In der Darstellung 
dieser - wenig bekannten - intellektuellen Entwicklung liege das Verdienst des 
Autors.22 

Zu den frUhen Besprechungen des letzten Buches geh6ren auch zwei deutsche 
Beitrage. Hildegard Schaeder leitete ihre Bewertung mit Lob und Tadel ein: "Das 
glanzend geschriebene, lehrreiche Buch steht zwar unter einem negativen Schatten: 
daB die kirchliche Eigenstandigkeit der russischen historischen Entwicklung dem 
Verstandnis des Verfassers nicht zuganglich ist."n Die Rezensentin war Kirchen
historikerin, Referentin im AuBenamt der Evangelischen Kirche und Honorarpro
fessorin flir die Geschichte der Ostkirchen. Nach eingehender Auseinandersetzung 
mit Absicht und Leistung des Buches kam sie insgesamt zu einer deutlich positiven 
Bewertung. Sie erwartete, dass Normanos Leitidee - Konformitat der Wirtschaft 
der Sowjetunion mit dem russischen Wirtschaftsgeist der vergangenen Jahrhunder
te - eine lebhafte Debatte auch in Deutschland auslosen konnte. Dazu kam es nur 
in Ansatzen. In einer zweiten Besprechung, abgedruckt in Der Arbeitgeber, war 
1953 zur umstrittenen Deutung der Russischen Revolution zu lesen: "J.F. Normano 
sieht im Bolschewismus eher ein legitimes Ergebnis dieser Entwicklung als eine 
Rebellion gegen sie. Der Russe sei stets auf der Suche nach allgemeiner sozialer 
Gerechtigkeit.,,24 Die Zeitschrift war und ist das Organ der Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbande. 

Alexander Gerschenkron nennt Normanos Arbeit 1968 "a somewhat pretentious 
little book" und erlautert, dass es die Geschichte der russischen Intelligentsia nach
erzahlt, ihrer philosophischen Uberzeugungen und ihrer historischen und sozialen 
Idee. Gerschenkron teilt die Einschatzung frUherer Kritiker. Das Buch behandle 
nicht, wie vom Autor beabsichtigt, die Geschichte des okonomischen Denkens in 
Russland, sondem: "The book deals with the general intellectual climate in which 
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certain economic creeds [CrediJ developed. Economic theories are carefully avoi
ded.,,25 Gerschenkron endet mit zwei Siitzen, die wohl auf andere Arbeiten Norma
nos tibertragbar sind: "The book is written in a lively style and reads well. It is 
stimulating und will cause no damage as long as the reader remains on his guard 
against the author's predilection for sweeping generalizations" [auf der Hut vor 
Normanos Neigung zu weitreichenden VerallgemeinerungenJ. Gerschenkron hatte 
1948 den Lehrstuhl fUr Wirtschaftsgeschichte in Harvard erhalten - den Normano 
als Kronung seiner wissenschaftlichen Karriere angestrebt hatte? 

Das Thema hat westliche Okonomen und Historiker auch in jlingster Zeit be
schaftigt. Der W irtschaftswissenschaftler Joachim Zweynert schrieb "Eine Ge
schichte des okonomischen Denkens in Russland" als Dissertation und bewertete 
die vorliegende nicht-russischsprachige Literatur als insgesamt wenig befriedigend. 
Dies gelte auch fUr Nonnanos Beitrag: "Abgesehen von dem geringen Umfang von 
Nonnanos Buch [ ... J vernachlassigt auch dieser russisch-brasilianische Autor die 
akademische Wirtschaftswissenschaft. [ ... J Eine Begrtindung seiner obskuren The
se, die Oktoberrevolution mtisse vornehmlich als eine ,reaction against and preven
tion of continued German hegemony in Russian economic life and thought' ver
standen werden, bleibt der Autor schuldig.,,2G Der britische Historiker Vincent Bar
nett kritisiert in seiner "History of Russian Economic Thought", dass Normano den 
Einfluss der englischen, franzosischen und deutschen Denker doch zu vereinfa
chend dargestellt habe: "The real story is of course more complex than this."n In 
seinem kurzen Abschnitt liber "Emigre Economists" geht er auf Struwe und vor 
allem Leontief ein, Normano erwahnt er nicht. Beide Autoren - Zweynert und Bar
nett - haben 2008 gemeinsam einen Sammelband herausgegeben: "Economics in 
Russia. Studies in Intellectual History." Darin findet sich ein Beitrag, wiederum 
von Barnett, tiber "Russian emigre economists in the USA", in dem Normano nicht 
erwiihnt wird. 

Anders in der Einleitung; dort wird er in derjenigen Gruppe von Autoren ge
nannt, die eine Westorientierung der russischen Wirtschaftswissenschaft zumindest 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts konstatierten. Diese Einschatzung galt, auch 
nach einer Relativierung auf dem 15. Parteitag der KPdSU (1956), als ideologie
widrig und fand erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine breitere Zu
stimmung - mit der Offnung des lnteresses fUr ,btirgerliche' und antikommunisti
sche russische Okonomen und damit auch fUr die Emigranten unter ihnen. Mit dem 
Jahrtausendwechsel habe sich dann erneut eine Gegenbewegung gebildet und eine 
Debatte liber die sogenannte "Russische Schule der Wirtschaftswissenschaften" 
angesto13en.28 Dass auch Normano ausftihrlich auf die Gegenbewegung eingegan
gen ist, die sich ab dem frlihen 19. lahrhundert fUr eine Besinnung auf ,nationales' 
Denken einsetzte, solie nicht tibersehen werden. 
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Wie wurde das Buch in der Sowjetunion, wie danach aufgenommen? Eine erste 
heftige Reaktion zeigte die sowjetische Zeitschrift Bofschewik in ihrer Ausgabe 
vom Marz 1949. Der Beitrag trug den Titel: "Gegen die kosmopolitischen Verdre
hungen der Geschichte des russischen okonomischen Denkens".29 Den Anlass fUr 
diese Attacke gab ein Buch von W. M. Schtein: "Skizzen der Entwicklung des rus
sischen sozial-okonomischen Denkens im 19. und 20. Jahrhundert". Tm Artikel 
werden die Kriecherei vor dem Ausland und der Kosmopolitismus verdammt, die 
auch in der Missachtung der russischen Wirtschaftsgeschichtschreibung zum Aus
druck kamen. Kritisiert werden neben Schtein zwei weitere Wissenschaftler mit 
jUdisch klingenden Namen: Is rail G. Bljumin und David 1. Rosenberg. Schtein wird 
vorgeworfen, die frUhe Entwicklung der russischen Wirtschaftswissenschaft mit 
ausIandischen EinflUssen zu erklaren. Dabei sei dies nicht seine ,Entdeckung', 
sondern er wandie nur auf den Spuren der vulgarbourgeoisen, amerikanischen 
Wirtschaftswissenschaftler. 

"KUrzlich wurde in den USA ein kleines Buch von Normano (Lewin) Uber die 
Geschichte des russischen okonomischen Denkens herausgebracht. Der Autor 
spricht darin der russischen Wirtschaftswissenschaft jede eigenstandige Entwick
lung abo So Ubernimmt der Kosmopolit Schtein in der Beurteilung der russischen 
Wirtschaftswissenschaften die Sicht des bourgeoisen amerikanischen Okono
men.,,30 Warum dieser Amerikaner noch einen zweiten, in Klammern hinzugeftig
ten Namen trug, erklarte der Bolschewist nicht, wohl aber die New York Times. In 
einem Artikel mit der Oberschrift "Three Economists Assailed in Soviet" war zu 
lesen, dass "Dr. Normano, a Jewish refugee from Germany, born in Russia, had 
been accused in 1933 by the Nazi Government of being a fugitive German banker 
lzaak Lewin, which he denied. His extradition was refused by United States 
courtS.,,31 

Die Geschichte des russischen okonomischen Denkens wurde nach dem Kriege 
yom Okonomischen Institut der Akademie der Wissenschaften aufgearbeitet und in 
einer mehrbandigen Ausgabe publiziert. Der erste Band kam 1955 heraus, und der 
Herausgeber A. 1. Paschkow behandelte Normanos Arbeit schon in seiner EinfUh
rung. Darin musste er auch zur Eigenstandigkeit des russischen okonomischen 
Denkens Stellung nehmen - und jeden Zweifel daran verdammen. Eine der wich
tigsten Aufgaben, die eine wissenschaftliche Untersuchung zu diesem Thema zu 
erfUllen habe, sei es, die verleumderischen Machwerke zu demaskieren und zu zer
stOren, in denen von einer Abhangigkeit des russischen okonomischen Denkens 
und yom "importierten" Charakter der russischen Wirtschaftswissenschaft die Rede 
sei. Diese beleidigende These hatten zaristische Okonomen vertreten. Aber auch 
sowjetische Okonomen, wie 1. G. Bljumin in seinem Buch von 1940, hatten sich zu 
Fehlinterpretationen verleiten lassen.32 

Gegenwartig aber fuhrten vor aHem reaktionar-bourgeoise Okonomen der USA 
das Wort, als Troubadoure der amerikanischen Tmperialisten, die das antidemokra-
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tische, imperialistische Lager anfLihrten und die Menschheit in einen neuen Krieg 
hineinziehen wollen. Eines der Werkzeuge der reaktionaren bourgeoisen Okono
men in den USA und ihrer Lehrlinge in Westeuropa ist die Verniedlichung der kul
turellen Errungenschaften des sowjetischen Volkes. Ganz auf dieser Linie liege ein 
Buch mit dem Titel "The Spirit of Russian Economics", 1945 in New York er
schienen. J. F. Normano, der Autor dieses Buches, behaupte verleumderisch, dass 
das russische okonomische Denken in der Vergangenheit nicht das Produkl der un
abhangigen schopferischen Kraft des russischen Volkes gewesen sei, sondern die 
Nachdichtung und Ausschmilckung des okonomischen Denkens der "vorange
schrittenen" westlichen Nationen. Wahrend dieser Sprecher des bourgeoisen Kos
mopolitismus das russische okonomische Denken der Vergangenheit klein rede, 
ilberhohe er, in einem anderen seiner Bilcher - "The Spirit of American Econo
mics" - die amerikanische Wirtschafts-"Wissenschaft" und versuche eifrig ihre 
groBe Bedeutung herauszustellen, obgleich doch wohlbekannt sei, dass die bour
geoisen Okonomen in den USA nichts Signifikantes zur Entwicklung der Wirt
schaftswissenschaft beigetragen hatten. SchlieBlich hatten sie stets nur "das letzte 
Wort" der westeuropaischen Vulgarokonomen aufgegriffen und es dem Ge
schmack und den Wilnschen der amerikanischen Bourgeoisie angepasst.33 

Die jilngste, russischsprachige Bewertung von Normanos Russian spirit wurde 
schon kurz erwahnt. A. A. Belych gab sie in seinem Vorwort zu dem 20 10 publi
zierten Band mit den drei Arbeiten von Lewin/Normano.34 Darin schlieBt er sich 
der Einschatzung an, dass der Autor eine ldeengeschichte, nicht ein bio
Ibibliographisches Nachzeichnen der Theorieentwicklung liefert. Auf die Kritik 
Gerschenkrons gibt er eine sehr interessante Antwort: er glaube, dass Normanos 
Ansatz, die intellektuelle Atmosphare zu schild ern und nicht die Theoriegebaude 
auszuleuchten, den eigentlichen Wert seiner Arbeit ausmache. Thm gefallt auch 
Normanos Stil; er schreibe leicht und flilssig, fast in popularer Form, was aber den 
wissenschaftlichen Wert seiner Arbeit keineswegs schmalere. Natilrlich seien nicht 
alle Schlussfolgerungen des T. T. Lewin unbestreitbar, aber das Buch werde jeden 
Leser ansprechen, der sich fLir die Geschichte des Denkens in der russischen Ge
sellschaft interessiere. V611ig abwegig sei es, Lewins These in Frage zu stellen, 
dass die russische Witischaftswissenschaft sich nicht unabhangig von der westeu
ropaischen habe entwickeln k6nnen. Russland war 6konomisch zurilckgeblieben; 
wie hatte es da eine dem Westen ilberlegene Okonomik schaff en k6nnen? 

Belych zitiert den letzten Satz aus Normanos sechstem Kapitel, der 1945 zum 
Klappentext wurde: "There are not Old and New Russia: it is always Russia".35 Er 
stellt dann die Frage, die sich aus der russischen Sicht von 2010 zwingend ergibt. 
Was war geschehen, wie war es zu erklaren, dass Lewin das sowjetische Russland 
schlieBlich akzeptiert hatte? Dass er die wirtschaftlichen Erfolge der Sowjetunion 
hoch schatzte, steht fLir Belych auBer Zweifel. Er weist darauf hin, dass im Westen 
wenig bekannt war, welche Opfer das russische Volk fLir diese Erfolge zu bringen 
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hatte. Lewin stand sicherlich auch unter dem unmittelbaren Eindruck des (zu er
wartenden) Sieges der Sowjetunion tiber das faschistische Deutschland. Lewins 
Frau Berta starb erst 1991. Wie - so Belych - hatte Lewin die Entwicklung des 
russischen 6konomischen Denkens beurteilt, wenn auch er die Absage an die 
kommunistische Ideologie und den Neuanfang in Russland noch erlebt hatte? 

Fruhere Autoren nennt A. Belych in seinem Vorwort zu: A. Belych (Hg.), S. II. Eine voll
stiindige Ubersichl gibl 1. F. Gindin (1900-1980) in seinen Arbeilen uber die TUssische Ban
kengeschichte, so in seinem ersten, 1927 erschienenen BlIch tiber "Banken lind Industrie in 
Russland bis 191 T (russ., zum Nachdruck s.u.). 

2 Iosif F. Gindin: Russische Handelsbanken. Geschichte des Finanzkapitals in Russland. He
rallsgegeben vom Akademiemitglicd S. G. Strumilin, Moskau 1948 (russ.). 

3 Him M. Epstein war 1918 Direktionsmitglied der Moskau-Azow-Bank; vgl. Wolfgang Le
vennann: Kommunismus und Kapital: das russische Bank- und Industriekapital in der Wirt
schaftspolitik der Solschewiki 1917/18, Melsungen 1989, S. 210. 

4 I. F. Gindin: Russischc Handclsbanken, S. 20. 
S Ebd., S. 21. 
6 Ebd., S. 21. Gindin zitiert hier aus Lenius Werken, Bd. 22. 
7 Ygl. I. F. Gindin: Sanken und Wirtschaftspolitik in Russland (19. und 20 . .lahrhundert), 

Moskau 1997, S. 182 bzw. 378. Herausgegeben von einem Redaktionskollegium der Russi
schen Akademie der WissenschafLen 1 Institut flir Okonomie (russ.). 

8 Ebd, S. 3. 
9 Boris V. Ananitsch: Bankhauser in Russland 1860-1914. Abriss einer Geschichte der Privat-

untemehmen, Moskau 1991 (russ., 2. Auflage 2006). 
lOB. V. Ananitsch, 2006, S. 243 f. (Namensregister mit Bezugen im Text). 
11 Gemeint sind Personen-, im Gegensatz zu Aktiengesellschaften. 
12 Ebd.,S.4. 
13 Ebd., S. 14 und26. 
14 EM, S 13R. 
15 Vgl. A. Belych (IIg.), S. 12 f. 
16 Ocr Artikcl der Zeitsehrift "lJntcr dcm Banner des Marxismus" bczog sich auf "Lehrc der 

Okonomik in der Sowjetunion." Vgl. The New York Times 01.10.1944. 
17 The New York Times 08.10.1944. 
18 D. Fedotoff-White, Rezension in: The Annals of the American Academy of Political and 

Social Science, 239 (1945), S. 208. 
19 W. E. Moore (1914-1987), Rezension in: American Sociological Review 10 (1945 ) 3, S. 

447 f.. hier S. 447. 
20 A. Bergson (1914-2003), war ein junger Okonom, der sich theoretisch mit mathematisch

formaler Wohlfahrtsokonomik befasste und um 1944 in einer Unterabteilung des Nachrich
tendienstes des lJS-Kriegsminisleriums (Office of Strategic Services) flir Fragen der Tllssi
schen Wirtschaft zustandig war. Rezension in: The Journal of Economic History 6 (1946) I, 
S.109. 

21 J. IIane, Rezension in: Virginia Quarterly Review, 21 (1945) 3, S. 462. 
22 Vgl. J. A. Piera-Labra, Rezension in: Moneday Credito, 37 (1951, Juni), S. 107 f. 
23 Rezension in: .lahrbueh fUr Sozialwissenschaften, 2 (1951) 1, S. 122 f. 
24 Rezension in: Der Arbeitgeber, 5 (1953), S. 327. Wiedergegeben in: Anton Wittman, Hand

bueh JUr Sozialkunde, Band 2, Berlin (West) 1952-1956, S. 97. 
25 Alexander Gcrschenkron: Continuity in History and Other Essays, Cambridge (Mass.) 1968, 

S.464. 
26 Joachim Zweynert: Eine Geschichte des (ikonomischen Denkens in Russland 1805-1905, 

Marburg 2002, S. 29. 
27 Vincent Rarnett: A History of Russian Economic Thought, London 2005, S. 20. 
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28 Vincent Barnett, Joachim Zweynert (IIg.): Economics in Russia. Studies in Intellectual IIis
tory, Hampshire 2008, S. I f. Vgl. auch den Beitrag im selben Sammelband zu "From Marx
ist Economics to Post-Soviet Nationalism". 

29 Bolschewist (1949) 5,15.3.1949, S. 70-76. 
30 Ebd., S. 74. 
31 The New York Times 20.05.1949, S. 6. 
32 Normano erwahnt Bljumin als einen der wenigen, die sich kiirzlich in der Sowjetunion an die 

Aufarbeitung des vor-sowjetischen Denkens gemacht hatten. Aber: "Unfortunately this stu
dy, abundant of material, simplifies the evolution, applying orthodox schemes and using 
conventional jargon." (1. F. Normano: The Spirit of Russian ... , S. 123) Bljumin schrieb 
1956 ein von der Akademie der Wissenschaften I Okonomisches Tnstitut herausgegebenes 
Buch, das in der DDR mit dem Tite!: "GrundriB der modernen biirgerlichen politischen Oko
nomic der USA" erschien (Berlin (Ost) 1958). Ocr Name Nonnano/Lewin ist dort im Perso
nenregister nieht genannt. 

33 Vgl. John M. Letiche (Hg.) A History of Russian Economic Thought: Ninth through Eight
eenth Centuries. Original Russian Edition edited by the Corresponding Member of the Aca
demy of Sciences of the USSR, A. I. Pashkov, Westport 1964. S. 16. 1m Band I, 2 (Jahre 
1800-1860) gcht der Autor noeh cinmal auf Normanos Buch cin, wirft ihm Unwisscnschaft
lichkeit vor und betont -mit Blick auf die Rezeption. die fiihrende russische Denker bei fort
schrittlichen westlichcn Wissenschaftlern gcfunden hatten - dass Nonnanos Bchauptung von 
der Unselbstandigkeit des russischen Denkens eine bewusste Verleumdung sei. A. I. Pasch
kow (Hg.): Gcschichle des russischcn okonomischcn Dcnkens, Moskau 1958, S. 468 (russ). 

34 Vgl. A. l3elyeh (Hg.), S. 14-18. 
35 J. F. Normano:The Spirit of Russian ... , S. l1S. 
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Arbeiten fiber Lateinamerika: Grundsteine der Depelldenztheorie? 

Wer liest heute in Lateinamerika noch Schriften - zumindest Zitate - von Joao 
Frederico Normano? Welche Erinnerungen an ihn gibt es in dem Land, wo er 1929 
einen neuen Pass mit neuem Namen und ,jUngerem' Geburtsdatum erhielt? Seine 
Bticher "Struggle" und "Brazil" wurden tibersetzt und in Brasilien verlegt. Ein Bei
trag zum "brasilianischen akonomischen Denken" und eine Rtickschau auf die 
neuere brasilianische Geschichtsschreibung lassen ihn nicht unerwahnt. 1 In Arbei
ten zu Brasiliens wirtschaftlicher Entwicklung findet sich sein Name bis heute in 
Text, FuBnoten und Literaturlisten. In Seminaren werden seine Forschungsergeb
nisse diskutiert. Seine beiden Bticher werden als Beitrage zur brasilianischen Ent
wicklungstheorie in ihren Anfangen gerechnet, und seine Ausftihrungen zur "fron
teira em movimento" gelten als Pionierleistung in der Anwendung von Turners 
Theoriekonzept auf brasilianische Wirtschafts- und Sozialgeschichte.2 

Zu den Pionieren aufdiesem Gebiet zmlt auch Caio Prado Junior (1907-1990), 
der bekannte brasilianische Historiker, Geograph und KP-Politiker. Eine seiner 
meistgelesenen Arbeiten ist die "Hist6ria Econ6mica do Brasil", 1945 erschienen. 
Darin findet sich eine Bibliographie mit Kurzkommentaren, in die er auch Norma
nos Monographien aufgenommen hat. Ihm erscheinen beide als "oberflachlich und 
mit Zeitdruck geschrieben". Mildernd mgt er hinzu, dass "Brazil - A Study of 
Economic Types" einige interessante Perspektiven erOffne, und dass die Lekttire 
von "The Struggle for South America" flir das Studium dieses wenig bearbeiteten 
Feldes (noch) unerlasslich sei.' 

Eine deutlich bessere Bewertung erhalt Normano in einem Forschungsbericht 
tiber den Okonomen Celso Furtado (1920-2004), der wie Caio Prado maBgeblich 
zur brasilianischen Entwicklungstheorie beigetragen hat.4 Darin wird Normano 
noch in einem zweiten Sinne als Pionier betrachtet. Mit seiner Forschung habe er 
antizipiert, was einige Jahre spater zahlreiche nordamerikanische Wissenschaftler 
unternehmen sollten: die Erforschung der sozialen Welt Lateinamerikas, mit Unter
sttitzung einer groBen Universitat und haufig auch des State Department. In diesen 
Zusammenhang passt eine AuBerung des brasilianischen Soziologen Jose de Souza 
Martins gegentiber dem Verfasser.5 Er sei zu Beginn der 1960er im Rahmen einer 
Arbeit tiber die Industrialisierung von Sao Paulo auf das Buch "Struggle" gestoBen. 
Dabei habe ihn sehr verwundert, dass Normano darin nordamerikanische Primar
quellen nutzen konnte, die brasilianischen Wissenschaftlern bis dato unbekannt wa
ren. Er habe daraufhin das US-Department of Commerce um Einsicht in diesen Da
tenbestand gebeten und sie auch erhalten. 

Nach seiner Einschatzung handelte sich um Informationen, die man getrost als 
Reports der Wirtschaftsspionage bezeichnen kanne, betrieben mit dem Ziel, die 
Zukunft der brasilianischen Industrie treffend einzuschatzen. Die amerikanischen 
Experten hatten eine professionelle Erhebung gemacht und eine Panelstichprobe 



322 Post-mortem: wer zitiert Lewin, wer l'Iormano? 

von lndustrieuntemehmen fUr eine Uingsschnittuntersuchung konstruiert - 40 Jah
re bevor brasilianische Wissenschaftler erkannten, dass es schon vor 1930 konsoli
dierte Industriekeme im Lande gab. Professor de Souza Martins konnte sich zudem 
erinnern, dass Roberto Simonsen in seinen Vorlesungen tiber brasilianische Wirt
schaftsgeschichte Themen behandelte, die sich auch in Normanos Buch find en; es 
ware nicht verwunderlich - so de Souza - wenn Simonsen und Normano Kontakt 
gehabt hatten.6 

Uber Normano als Lateinamerikanisten ist haufig geschrieben worden, einmal 
auch im Spiegel, unter dem Titel "Weg von hier - urn jeden Preis". In diesem Arti
kel ging es allerdings nicht urn Lewins F1ucht 1929 sondem urn die deutsche Aus
wanderer-Welle 1982. Der Schreiber schaute zeitgen6ssisch auf das Einwanderland 
Kanada und rtickblickend auf die deutschen Siedler in Brasilien. Letztere hatten die 
"Einheimischen, die damals die Arbeit noch nicht erfunden hatten" mit ihrem 
Tempo enorm beeindruckt. Und [ ... ] "ihr ,Einfluss', so der US-Autor Normano, 
,wirkte qualitativ stark', sie ,stellten Leitbilder auf .,,7 

Eher wissenschaftlich schrieb tiber ihn ein anderer , US-Autor'. Gemeint ist 
Andre Gunder Frank (1929-2005), der vie len als Chilene galt, aber eigentlich ein 
Berliner war. Dieser Andreas Frank kam 1941 als Emigrantenkind in die USA, 
wuchs dort auf, studierte und schrieb. Er war der Sohn des sozialkritischen Schrift
stellers und Drehbuchautors Leonhard Frank (1882-1981). Von "Gunder Frank" 
lie/3 man sich in der 68er-Zeit geme in die Dependenz-Theorien einfUhren. Deren 
Anspruch war, die abhangige Entwicklung Lateinamerikas zu erklaren und allge
mein die Verhaltnisse zwischen der Peripherie der Dritten und den Metropolen der 
Ersten Welt zu kategorisieren. Franks bekanntestes Buch, "Kapitalismus und Un
terentwicklung in Lateinamerika" (USA 1965, D 1968) enthalt seitenlange Zitate 
aus Normanos Arbeiten "Struggle" und "Brazil". Einen Auszug leitet er mit den 
Worten ein: "Es wurden neue Mechanismen der Satellisierung von der imperialisti
schen Metropole, den Vereinigten Staaten, entwickelt. J. F. Normano fa/3te 1931 
diese Entwicklungen, die dem Ersten Weltkrieg folgten, mit gro/3em Verstandnis 
und erstaunlichem Weitblick zusammen - die Ereignisse nach dem Zweiten Welt
krieg, wie sie etwa in meinem Buch ,On the Mechanisms of Imperialism' (Frank 
1964 b) wiedergegeben werden, sollten das spater beweisen."g 

Mit seinem letzten 6ffentIichen Vortrag war Joao Frederico Normano gedank
lich nach Brasilien zurtickgekehrt. Er sprach erst in Miami und dann noch einmal 
in New York tiber "Brazil's Industrial Development". Das Hispanic-American In
stitute der Universitat Miami hat dieses Referat nach Normanos Tod verOffentlicht. 
Ein Mitarbeiter des LAEI hatte das Manuskript redigiet1. Er schrieb in seinem 
Vorwort: "On April 25, 1945, my country, Brazil, lost a great friend, and the world 
one of its most outstanding economists.,,9 Jose Garrido Torres war ein Okonom der 
Getulio Vargas Stiftung, der in den 1950ern und 1960em ma/3geblich zur Reform 
des brasilianischen Kapitalmarkts beitragen und 1964 zum Chef der brasilianischen 
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Entwicklungsbank aufsteigen soUte. 1948 wirkte er in der Abbink Mission mit, ei
ner brasilianisch-amerikanischen Kommission, die im groBen Stil die Entwick
lungshilfe der USA nach dem Kriege einleiten sollte. 

Dieses Thema - brasilianische Entwicklung aus nordamerikanischer Sieht - hat
te auch Normano in seinem Vortrag behandelt, drei Jahre zuvor. Nach einem kur
zen Ruckblick auf extensives und intensives Wachstum vor dem Kriege ging er auf 
die hochfliegenden Erwartungen an die zukiinftige Industrialisierung ein, die in 
brasilianischen und auch US-amerikanischen Kreisen vorherrschten: "You will find 
it in newspapers, scholarly surveys, government pronouncements, banquet spee
ches etc. But [ ... J is the new industrialization of Brazil an established fact? Or is it 
just a result of sight aberration [opt. AbbildungsfehlerJ, or wishful thinking or even 
unwishful thinking?" 10 

Normano wandte sich damit gegen die vorherrschende Meinung, dass die brasi
lianische Industrie im Kriege einen nachhaltigen Wachstumsschub erhalten habe. 
Er bezweifelt dies und glaubt eher, dass vor aHem ein extensives, nicht ein intensi
ves Wachstum ausgelost worden sei. Habe nicht 1942 die amerikanische Experten
kommission befUrchtet, dass einzelne Industrie-Blasen nach dem Krieg wieder 
platzen werden?!! AbschlieBend stellt er die Frage nach der Wirtschaftsform. An
ders als vielfach behauptet sei Brasilien keine "planned economy". Es gabe einen 
Flickenteppich von auswartig geborgten Planungskonzepten, vertreten von unter
schiedlichen sozialen und politischen Gruppen. Perspektivisch fUgt er hinzu, dass 
Brasilien hinsichtlich der Wirtschaftsform einen Mittelweg zwischen Sowjetunion 
und USA einschlagen konne. "And this middle road seems to be the one taken by 
the under-developed countries of other continents, such as China, India and Iran, 
who want to combine western technology with their own social and cultural heri
tage.,,!2 

Dies war ein weiterer, beeindruckender Beleg fUr Normanos kiihne - und meist 
zutreffende - Weitsicht. Schon wenige Jahre spater, mit Beginn des Kalten Krie
ges, stellte sich die Frage nach einer strategischen Einbindung Lateinamerikas fUr 
die USA von neuem und starker als je zuvor. Die nationale und internationale Ent
wicklungshilfe fUr Lateinamerika wurde bekanntlich auf diese Uberlegungen ge
griindet. Dies ging zusammen mit einem weitreichenden Vertrauen in die prakti
schen Mogliehkeiten der Wirtschafts- und Sozialwissenschaft, zeitgleieh mit der 
Befilrwortung einer starken Rolle des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft. Der 
Wissenschaft wurde zugetraut, nicht nur Daten und Zusammenhange in Wirtschaft 
und Gesellschaft wirklichkeitsgenau zu erfassen, sondern dieses Wissen auch in 
eine zielbezogene Planung und politische Steuerung des Entwicklungsprozesses 
einspeisen zu konnen. Aile lateinamerikanischen Lander schrieben in den 50er und 
60er lahren ihre Entwicklungsplane, gestiitzt auf eine kaum uberschaubare Zahl 
von Studien, die von Weltbank, lnteramerikanischer Entwicklungsbank und staatli
chen Stell en auf Geber- wie Nehmerseite erstellt wurden. 
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In diesem Bereich der development aid und development policy, dessen Grenzen 
in den folgenden dreiBig bis vierzig Jahren sHindig erweitert wurden - nicht nur mit 
intensivem sondern auch stark extensivem Wachstum - hatte Normano mit Sicher
heit eine zentrale Rolle spielen konnen. 13 Hatte er dies erreicht, oder besser: hatte 
er es gewollt? Owen Lattimore hatte in seiner Kritik zu "Asia between Two World 
Wars" tiber ihn geschrieben: "Being a man of unusual wide intellectual experience, 
ripened by much travel and reading, he did in fact succeed in setting out some in
teresting thought, especially in the opening pages. The work as a whole, however is 
far from successful.,,14 War Normano ein Reisender, der ein Lebensziel erreichen 
woHte, oder war er ein Wanderer, der sein Leben mit standiger Neuerung und Ver
anderung ftillte und nichts wirklich vollendete? Wie hatte er noch die russische In
telligentsia charakterisiert: "Intellectual fluctuations and peregrinations [Wan
derungen] often reaching the force of a crisis used to be a regular feature of the his
tory ofthe restless Russian intelligentsia.,,15 

Vgl. Heitor Ferreira Lima: Hist6ria do Pensamento Economico no Brasil, Sao Paulo 1976. S. 
90, 12g, 14g, 153 bzw. Thomas E. Skidmore: The Historiography of Brazill gg9-1964, Part 
II, in: The Ilispanic American lIistorical Review. 56 (1976) I, S. 81-109, hier S. 90. 

2 Vgl. u. a. Richard W. Slatta: Turner's Impact in Canada and Latin America. in: Rcvista In
teramericana de Bibliografia, 1997, Nr. 1-4 sowie Mary Lombardi: The frontier in Brazilian 
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der dreifliger Jahre war er Mitbegrlinder der Escola de Sociologia e Politiea in Sao Paulo und 
dort Professor fUr brasilianische Wirtschaitsgeschichte. 
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Nach-Lese 

In diesem Buch hat Issac Lewin die Rolle eines Wanderftihrers durch Zeitgeschichte. 
Seine Biographie fLihrt tiber Spannungsbogen zu Brennpunkten von Politik-, Wirt
schafts- und Wissenschaftsgeschehen. Dies gilt fur sein Leben und - mit Ein
schrankung - auch fLir sein wissenschaftliches Werk. Mehrere von LewinslNormanos 
Schriften, das ist deutlich geworden, sind nicht nur ein Beitrag zum wissenschaftli
chen Geschehen seiner Zeit, sondern sie bieten auch zeitgeschichtliche Einblicke in 
Politik und Wirtschaft und damit eine Wanderung gleich in drei Teilwelten. Au
genfallig ist dies bei den Arbeiten, die in den Kapitein zu Post-War und Pre-War 
Planning vorgestellt werden. Es gilt aber auch fur mehrere seiner russischsprachi
gen Veroffentlichungen bis 1918. 

Die zwei Bticher tiber Lateinamerika, oben schon kurz beleuchtet, folgen einem 
wirtschaftshistorischen Ansatz und greifen tiber das Zeitgeschehen hinaus. Einge
hend beschrieben und bewertet werden sie in diesem Kapitel. i Die beiden letzten 
von Normano publizierten BUcher - "The Spirit of American Economics" und 
"The Spirit of Russian Economics"- beziehen sich ausschlieBlich auf die wissen
schaftliche Teilwelt und werden daher nur in dieser Nach-Lese dargestellt. 

The Struggle/or South America: Economy and Ideology 

Den Startimpuls zu diesem Buch, das 1931 erschien, dtirfte Normano von seinem 
Forderer C. H. Haring erhalten haben, der 1928 schrieb: "The Latin countries of 
Europe are today seeking a dominant influence in the political, economic and intel
lectual life of the South American republics, generally in frank opposition to the 
United States.,,2 Normano greift diese These auf und erweitert die Fragestellung: 
Wer sind im einzelnen die Wettbewerber, worum geht es ihnen in dem Wettstreit 
und welche Waffen ftihren sie ins Feld? Die ersten Antworten sucht der Autor in 
der Okonomie; er schaut zunachst auf die volkswirtschaftliche Entwicklung der la
teinamerikanischen Lander. Sein besonderer Blick gilt dabei den ABC-Staaten; 
denn Argentinien, Brasilien und Chile halten den hochsten Entwicklungsstand und 
besitzen das groBte Potential. Normanos Thema ist also der Kampf um wirtschaft
liche Dominanz, urn maximale Teilhabe an erreichter und erreichbarer wirtschaftli
cher Entwicklung. 

Den Streit um diese Vorrangstellung ftihren die USA als Gravitationszentrum 
der Neuen Welt mit Nationen der Alten Welt. Hierzu zahlen zum einen die frtihe
ren Kolonialmachte Spanien und Portugal, die als Herkunftslander der fuhrenden 
Familien Lateinamerikas auch nach dessen Unabhangigkeit noch von Bedeutung 
sind. Hinzu kommen GroBbritannien und Frankreich, die sich ihr Kolonialreich 
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bewahrt und zudem imperialistische AnsprUche entfaltet haben, die noch darUber 
hinaus greifen. Vomehmlich gilt dies flir GroBbritannien, die alteste Tndustrie
macht, die vor allem als Promotor wirtschaftlicher Entwicklung wahrgenommen 
wird. Frankreich gilt als Kultumation, zu der die lateinamerikanischen Eliten ihre 
Affinitat pflegen, auch wei I sie sich damit von nordamerikanischen bUrgerlich
kuIturellen Mustem abgrenzen wollen. Am wirtschaftlichen Reichtum Lateiname
rikas wollen zudem zwei Junge europaische Imperialisten teilhaben: Deutschland 
und Italien. Und selbst Japan ist in diese Betrachtung einzubeziehen. 

Wie erklart sich der wirtschaftliche Aufstieg, die Herausbildung bedeutender 
Entwicklungspole im sUdlichen Amerika? Normano zeigt im ersten Kapitel, unter
legt mit zahlreichen Tabellen, wie sich die Handelsbeziehungen zwischen SUdame
rika und den im "Struggle" konkurrierenden Wirtschaftsmachten entwickeIt haben. 
Die USA haben wahrend, aber auch nach dem ersten WeItkrieg deutlich an Boden 
gewonnen, vor all em bei Erzeugnissen der industriellen Massenproduktion. Zudem 
haben sie erfolgreich auf Rohstoffsicherung gesetzt, und dies nicht nur bei Kaffee 
und Kupfer. Zu einem ahnlichen Ergebnis kommt der Autor bei seiner Untersu
chung der Kapitalstrome, die in den Subkontinent flieBen; Beispiele sind die in Eu
ropa gezeichneten Anleihen einer argentinischen Eisenbahngesellschaft in engli
scher Hand oder die Direktinvestitionen der Eigenmittel eines amerikanischen Au
tomobilkonzems in seiner brasilianischen Tochter. Wenn die Nordamerikaner auch 
hier die Dominanz suchen, so dUrfe man dies nicht als Eroberung des sUdlichen 
Kontinents durch die USA missverstehen - so Normano. Denn die Hauptrollen 
spielen nicht einzelne Organe der US-Regierung sondem die Rig Thirty, die ameri
kanischen GroBkonzeme. Und: "The concems of the United States, which invest 
intensively, do not colonize the continent, but cultivate only their special fields.,,3 

Hat der Autor mit diesen Ergebnissen die Lateinamerikaforschung voran ge
bracht, sich also wissenschaftliche Verdienste erworben? Wohl kaum; im Jahre 
1931 sind dies keine bahnbrechenden Erkenntnisse. Weltwirtschaftlich interessierte 
Kreise in Politik, Business und Wissenschaft kennen diese Daten und konnen sie 
interpretieren. Dies weiB mit Sicherheit auch der Autor, zumal er schon in seinem 
ersten Wissenschaftsleben globalokonomische Fragen analysiert hat. Dennoch 
kann er auf dieses Kapitel nicht verzichten; denn er schafft damit den materiellen 
Unterbau, auf dem er im zweiten die Saulen seines Theoriegebaudes errichtet: den 
ideologischen Uberbau. So beschreibt er zunachst das Objekt des Wettstreits und 
den okonomischen Terraingewinn der flihrenden Staaten. Dies aber genUgt ihm 
nicht; er will auch die Mittel und Wege zur Duchsetzung der wirtschaftlichen Ziele 
ausleuchten. Und dies kann nach seiner Uberzeugung nur dann gelingen, wenn der 
Betrachter die ideologischen Schleier liiftet, mit denen die Staaten ihre wahren im
perialistischen Absichten verdecken. Welche Masken tragen sie, und in welchen 
Gesellschaftsschichten des Subkontinents wollen sie damit welche Sympathien we
cken? Denn: "in order to do business with the ,backward peoples' of Latin Amer-
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ica, one must appeal to feeling and temperament. ,Soul' and ,heart' always play an 
important role with these peoples.,,4 

In diesem Kapitel "The Ideology" liegt eindeutig die Starke des Buches. Nor
mano schopft aus vielen Quellen, zeichnet charakteristische Muster, argumentiert 
ilberzeugend und durchwirkt die Texte mit einer Kette sprachlicher Glanzlichter. 
Es lohnt sich, in dieses Kapitel tiefer als in das erste zu blicken. Der ideologische 
Wettstreit der Werber - beim Kampf um Herz und See1e des Subkontinents - be
ginnt schon bei der geographischen Bezeichnung. Spricht man von Latein
Amerika, von Hispano- oder Ibero-Amerika? Die Wortwahl ist keineswegs belie
big, denn die einzelnen Namen spiegeln recht unterschiedliche Vorstellungen von 
transatlantischen Beziehungen. Die Spanier lehnen den "Lateinamerikanismus" 
strikt abo Sie sehen darin den Versuch Italiens und Frankreichs, das Mutterland aus 
dessen frilheren Kolonien zu verdrangen. Mit dem erfundenen Namen "Latein
Amerika" wollten sie eine Affinitat zu dem klassischen Europa wecken, als dessen 
Vertreter sie sich darstellen. Ihr Begriff ziele also nicht etwa auf die gemeinsame 
Wurzel der romanischen Sprachen, damit sei er irreflihrend. Den wahren Charakter 
der historischen Beziehungen treffe allein die Bezeichnung "Hispano-Amerika". 
Dagegen wiederum wenden sich die Portugiesen: dieser Begriff verkorpere den 
Anspruch der Spanier, die gesamte iberische Halbinsel zu dominieren, weswegen 
sie auch den Namen "Ibero-Amerika" ablehnten. Die eigene, portugiesische Sicht 
auf den Subkontinent sei al1ein auf Brasilien fokussiert, mit dem Fen1Ziel einer por
tugiesisch-brasilianischen Foderation. 

Der von Ttalien und Frankreieh vertretene "Lateinamerikanismus" hat in beiden 
Landern durchaus unterschiedliche Wurzeln. In Mussolinis Staat erhalten die Mil
lionen italieniseher Auswanderer und ihre "Kolonien" in Sildamerika eine neue 
Bedeutung. Dies gilt vor allem fUr Argentinien und Brasilien: Buenos Aires ist 
nach Rom die zweitgroBte "italienische" Stadt, und ein Drittel aller Bewohner von 
Sao Paulo ist italienischer Herkunft. Darauf lasst sieh bauen, wenn Ideen von einer 
italieniseh-lateinamerikanisehen Partnersehaft propagiert werden - primar zum 
wirtschaftlichen Nutzen. Anders im Falle Frankreichs, dieses wirbt mit Kultur und 
den Werten der Franzosisehen Revolution. Franzosisch ist seit langem die erste 
Fremdspraehe des gebildeten Latein-Amerika, franzosisehe Kunst und Literatur 
setzen MaBstabe. Die Gedanken Saint-Simons hahen die gesellschaftspolitischen 
Vorstellungen sildamerikanischer Intellektueller beeinflusst, der Code Napoleon 
pragte die Reehtssysteme. Und Paris war nieht nur Zufluehtsort sildamerikaniseher 
Revolutionare sondern auch Ruhesitz ehemaliger Prasidenten. Frankreichs poli
tisch-okonomisches Ziel ist die Kolonie ohne Tric%re, und seine Zielgruppen 
sieht es nicht in der Bevolkerungsmasse sondern in den Eliten und dem stadtischen 
B i ldun gs bilrgertum. 

Spanien hat gegeniiber allen Freiern die Vorteile der Spraehe, der ethnisch
kulturellen Nahe und der Geschichte. Die Furcht vor einer Re-Kolonialisierung ist 
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liberwunden, zugunsten einer neuen Offenheit gegenliber dem frliheren "Mutter
land". Die Gemeinsamkeit im Glauben fordert diese Entwicklung ebenso wie die 
noch immer anhaltende Emigration, und der "Hispano-Amerikanismus" findet An
klang auch bei der breiten Masse. Allerdings Hisst sich daraus nur wenig wirtschaft
lieher Nutzen ziehen; das spanische Gliterspektrum ist eng, der Kapitalmange1 er
laubt keine groBeren Investitionen, und in del' potentiell starksten Volkswirtschaft
Brasilien - zahlen die genannten Vorteile nieht. Sie begiinstigen statt dessen Portu
gal, allerdings nieht in dem MaBe, dass die Brasilianer sich auf die portugiesisehen 
Bestrebungen naeh einer strategisehen Kooperation einliel3en. Portugal ist kaum 
mehr als ein okonomiseher Zwerg, seine frlihere Kolonie dagegen eine aufstreben
de Wirtschaftsmacht. 

England, Deutschland und Japan haben gemeinsam, dass sie keine Ideologie der 
historischen, kulturellen und ethnischen Partnerschaft entwickeln konnen, sich als 
Wirtschaftsmacht also mit wirtschaftlichen A vaneen einbringen mlissen. Am klars
ten gilt dies flir das Vereinigte Konigreich, und ihm fallt dies am leichtesten. Mit 
seiner Fama als Welthandelsmacht und Kapitalexporteur gilt England als Bieter, 
nieht als Werber. "The Englishman in Latin America is still to a certain extent a 
,milord'. He comes for great enterprises; his pockets are always overt10wing with 
silver, which he is supposed to dispense liberally." Auch hat def Englander die 
Eisenbahnen gebaut: "He has ,united our beloved patria with those bands of steel 
which carry civilization in the path', as the sentiment is generally expressed. The 
German and the Frenchman, on the other hand, are generally engaged in much 
smaller enterprises, and display a less liberal method of conducting business, [ ... ] 
they make money out of the country rather than bring it in. ,,5 

Einen Glorienschein wie die Briten hat Deutschland also nicht. 1m Gegenteil, 
die Psyehologie des veri oren en Krieges wirkt nach, und kulturell wie politisch hat 
es in Slidamerika standig an Boden verloren. Zwar ist der deutsche Unternehmer 
flexibler im Angebot, seine Industrieprodukte sind innovativ, und er bietet Qualitat. 
Aber er muss werben wie ein Handelsvertreter: "The German has to show his sam
ples; the English goods are known.,,6 Der englisehe Vorsprung in der AuBenwirt
schaft wird auch durch die zahlreichen deutschen "Kolonien" in Lateinamerika 
nicht wesentlich gemindert. Auf seine Auswanderer kann auch Japan bauen, sie 
sind als arbeitsames und ausgleiehendes Element in der Immigrationspolitik iiber
wiegend willkommen. Zudem kann es an der Pazifikkiiste Standortvorteile gegen
iiber den Europaern ins Spiel bringen; auch mag es in militarstrategisehen Szena
rien als Gegengewicht zur latenten Bedrohung durch den Yankee eine Rolle spie
len. 

Dieses Stichwort flihrt den Leser zum zweiten Unterkapitel: "The Ideology of 
the United States". Normano erinnert zunachst an den Pan-Amerikanismus in sei
ner Geburtsphase, zu Beginn des 19. lahrhunderts, als drei groBe Gemeinsamkeiten 
die jungen Staaten der beiden Subkontinente verbanden: die Kolonialgeschichte, 
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die republikanische Staats- und Regierungsform und die Monroe-Doktrin. Diese 
galt als Grundlage einer gemeinsamen AuBenpolitik gegen die fortwahrende euro
paische Bedrohung. Aber schon bald verloren sich die Erwartungen an eine Einheit 
der beiden Subkontinente, und mit dem Bau des Panama-Kanals wurde die Ten
denz zur Trennung offenbar - geographisch, vor aHem aber politisch. Der Erste 
Weltkrieg beschleunigte diesen Prozess; die USA waren in eine neue, weltpoliti
sche Position aufgestiegen. Galten die USA im 19. Jahrhundert noch als Verbiinde
te in der Abwehr europaischer Eindringlinge, so waren sie nun selbst einer der Mit
streiter um Einfluss. Der Pan-Amerikanismus verlor seinen ideologischen Gehalt 
und wurde institutionalisiert: "Pan-Americanism [ ... ] is promoted, managed, and 
exploited by the United States. [ ... ] The official domicile of the Pan-American Un
ion is Washington, its President is the Secretary of State, and its director general is 
a citizen of the United States.,,7 

Soviel zu den Avancen der Freier und den ideologischen Ummantelungen ihrer 
wahren Interessen. Wie aber - so fragt der Autor weiter - verhalten sich diejenigen, 
denen der Hof gemacht wird, wem also schenken die Umworbenen ihre Gunst? 
Historisch bestandige Muster erkennt er nicht, aber eine grundsatzliche Unter
scheidung will er treffen: zwischen den ABC- und allen weiteren Staaten. Brasilien 
steht traditionell den USA nahe, wahrend Argentinien und Chile eine ausgepragte 
Affinitiit zu Europa pflegen. Aile librigen mittel- und slidamerikanischen Lander 
haben jahrzehntelang lndifferenz oder wechselnde Sympathien gezeigt, mit haufi
gen Fluktuationen.8 Dies hat sich sich mit dem Ersten Weltkrieg geandert; die Be
schworung des Peligro Yanqui, der amerikanischen Gefahr, ist seither eine liber
greifende Bewegung, der sich nur Brasilien nicht angeschlossen hat. 9 Europaische 
Staaten, voran Spanien, zogern nicht, diese Furcht zu schliren. 

Tn der Interpretation dieses Geschehens schlieBt Normano sich seinem Forderer 
Haring an, den er mit einem langeren Zitat - aus US-Perspektive - zu Wort kom
men lasst: "There is no doubt that Spain and the Spaniards constitute our bitterest 
and most active foe in Latin America. Spain is keenly desirous to recover her for
mer ascendency among the younger American communities [ ... ]. Her ultimate goal 
is by these means to recover the position she once held as a great world power. But 
there also exists a Pan-Latin ideal, for which France especially is the sponsor. [ ... ] 
The idea that the United States is imperialistic, and American capital therefore 
dangerous, is of course ably promoted by our European rivals [ ... ].10 

Wie sieht NOimano selbst diese American Danger? Ahnlich wie Haring wendet 
er sich gegen aile ideologischen Deutungen und argumentiert strikt okonomisch: 
"The economic penetration of the United States is characteristically a matter of 
business and not of politics." Die Vereinigten Staaten streben nicht eine politische 
und kulturelle Hegemonie an und setzen daftir ihre wirtschaftliche Starke ein, son
dem es verhalt sich genau umgekehrt. Der Treiber des Prozesses ist die wirtschaft
liche Dynamik auf der Entwicklungsstufe der Massenproduktion, ein "perpetuum 
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mobile": die lndustrie muss - um die Sttickkosten zu senken - ihre Produktion im
mer hoher schrauben, dies aber erfordert eine stetige Ausdehnung der Absatzmark
teo Dort bewirken die neuen Konsummuster notwendigerweise auch kulturellen 
Wandel, im Sinne einer "Amerikanisierung". Und mit der ErschlieBung von Roh
stoffquellen wie auch der Produktionsverlagerung in die neuen Markte ist ein 
wachsender Kapitaltransfer verbunden, der asymmetrische Abhangigkeit schaftl 
und damit auch ein politisches Einflusspotential erzeugt. 

Bringt dieser Penetrationsprozess die betroffenen Lander aber tatsachlich in Ge
fahr, ist er ein realer Grund fLir Alptraume? Normano sieht dies nicht, und er fLihrt 
als Beleg den wachsenden Einfluss der USA im Nachkriegs-Europa an. Der Zu
strom amerikanischen Kapitals habe Europa vor der Anarchie bewahrt. Der Ein
fluss der amerikanischen Wirtschaft sei damit zwar gewachsen, doch habe sie kei
nesfalls die US-Regierung und schon gar nicht die europaischen Regierungen do
minieren konnen. Imperialistische Abhangigkeiten habe sie nicht schaffen konnen, 
auch nicht schaffen wollen. Die wirtschaftliche Expansion der USA folgt der me
chanischen Logik des perpetuum mobile, nicht einer politischen Machtgier. Denn 
Trager des Prozesses ist nicht der Staat sondem die groBen amerikanischen Unter
nehmen. Und diese haben mit dem global en Wachstum ihren nationalen Charakter 
verloren: "The ,Big Thirty' are no longer national, nor even international. They are 
anational."ll 1m Obrigen habe die Angst Europas vor einer wirtschaftlichen und 
politischen Amerikanisierung sich schon bald nach dem Kriege gelegt, geblieben 
sei allerdings die Furcht vor einer kulturellen Oberfremdung. 

Tn Mittel- und Sildamerika sieht Normano die Anti-Yankee-Bewegung als vor
nehmlich psychologisches Problem. 12 Das beschleunigte Wachstum der USA, die 
Oberflutung mit neuen und modemen Massengiltem, hat die Lateinamerikaner zu
tiefst verunsichert. Dabei wird primar das Tempo des Wandels zur Quelle der 
Furcht, nicht das eigentliche AusmaB der Dominanz. GroBbritannien hatte den Erd
teiljahrzehntelang okonomisch beherrscht, ohne damit tiefgreifende Unruhe zu er
zeugen. Der rapide Aufstieg des "Kolosses im Norden" aber lost Angst aus, ob
wohl die USA von einer Durchdringung des Subkontinents weit entfernt sind. "The 
main characteristic of the imperialism of the United States is that it is non-political 
and strictly business-like."n Nur in Mittelamerika und in der Karibik ist ihre Pra
senz allgegenwartig, dort ist die Wahrnehmung eines Peligro Yanqui verstandlich 
und teilweise berechtigt. Ein politi scher Fehler der USA ist die fehlende Sensibili
tat fLir die Anti-Yankee-Bewegung und die zugrundeliegende Deutung der Monroe
Doktrin. Sie ist eine pennanente Quelle fLir politische Reibungen und Konflikte mit 
lateinamerikanischen Staaten, selbst Brasilien bleibt davon nicht ausgenommen. 14 

Tn den ersten zwei Dritteln des Buches hat Normano die Einflussnahme au13erer 
Machte, ihre Interessen und Ideologien analysiert. Die Chancen einer selbstbe
stimmten Entwicklung des Sildens, der Zukunftsgestaltung aus eigener Kraft, be-
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handelt er in den letzten Kapiteln. Sie sind iiberschrieben mit: "An Experiment" 
und "The Future". 

Das "Experiment" untemimmt, nach Einschatzung des Autors - Cuba. Diese 
Sicht wird der Leser spontan teilen, denn auch aus heutiger Perspektive ist der In
selstaat wahrlich einen Sonderweg gegangen. Allerdings steht er fUr den "Kommu
nismus in Lateinamerika", fUr seinen ersten Sieg und sein endgiiltiges Scheitem. 
Normano sieht 1930 ein vollig anderes Cuba: das Muster der Chance einer kapita
listischen Entwicklung, die an die bisherige imperialistische Durchdringung an
kniipft, urn deren Dynamik und die von ihr geschaffene Infrastruktur zu nutzen. 

Beim Wettstreit urn Cuba haben die USA aile anderen "Freier" und "VerfUhrer" 
aus dem Feld geschlagen: "The United States is political guarantor and protector, 
customer, provider, financier, and partner - without competition. On this island the 
seducer has gained his point completely.,,15 Cuba hat in dieser Lage zwischen drei 
Strategien zu wahlen, die durch unterschiedliche Stromungen im Hispano
Amerikanismus vertreten und von verschiedenen Autoren der Entwicklungslitera
tur herausgestellt werden. Die pessimistische Stromung sieht keinen Ausweg aus 
der Abhangigkeit, Cuba wird als weiterer Stem im Stemen banner erscheinen. Die 
romantische Stromung setzt auf die Verdrangung der US-Agrarkonzeme, auf den 
Riickbau der Monokultur und die Riickkehr in die kleinbauerliche Agrargesell
schaft. Normano halt nur die dritte Strategie fUr zukunftsfahig, vertreten von der 
realistischen Stromung: Entwicklung durch Industrialisierung, aufbauend auf der 
bestehenden Wirtschafts- und Finanzstruktur und mit einer gestaltenden Rolle des 
kubanischen Staates - in Kooperation mit den USA. 

Diesen Weg kann Cuba, mit konsequent durchgehaltenem Experiment, auch den 
anderen lateinamerikanischen Staaten weisen. "Cuba is the birthplace of this realis
tic Neo-Hispanic-Americanism, which acknowledges that in the year 1930 it is 
modem capitalism and not the conquistadores and bandeirantes that holds leader
ship in history and moulds economic progress; it also recognizes that the future lies 
in progressive industrialization, and that course is impossible without the co
operation of the United States.,,16 Normano wagt die These, dass Cuba die Aufgabe 
eines Briickenbauers im Finanzkapitalismus zukommt: wegen seiner geographi
schen Lage, seiner intensiven Verkniipfung mit der weltgrof3ten Finanzmacht und 
seiner historischen, ethnischen und sprachlichen Nahe zu Mittel- wie Siidamerika. 17 

"The Future": Ohne tiefgreifenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft wird 
Siidamerika zwar seine politische Freiheit bewahren konnen, okonomisch aber ein 
Vasall bleiben. In die Modeme konnen diese Staaten nur dann eintreten, wenn 
Wirtschaft und politischer Oberbau zusammen wachsen, wenn die republikani
schen Formen mit volkswirtschaftlicher Substanz gefullt werden, wenn die Ideen 
der Revolution sich mit untemehmerischem Geist paaren, und wenn die gesell
schaftlichen Eliten sich nicht mehr als Heiden in heroischen Kriegen und Revoluti-
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onen stilisieren sondern zu eigentlichen Citoyens werden, die Geist, Leben und 
Handeln aufwirtschaftlichen Fortschritt und privaten Reichtum ausrichten. 18 

Mit dieser These sieht Nonnano sich im Einklang mit zwei argentinischen Poli
tikern und Denkern des 19. Jahrhunderts: Juan Bautista Alberdi und Domingo 
Faustino Sanniento. Beide waren unbedingte Beflirworter der nationalen Industria
lisierung, nach europaischem und nordamerikanischem Vorbild. "Let us achieve 
the stage of development of the United States. Let us be America, like the sea is the 
Ocean. Let us be the United States,,19 schrieb Sarmiento schon 1845, und auch AI
berdi zeigte sich liberzeugt, dass "In economic or political problems the best exam
ple for America to follow is America herself.,,20 1st dies nicht Lists Sicht von der 
American Political Economy, so fragt Nonnano.21 Und fligt hinzu, dass die Weg
weisungen von Alberdi und Sarmiento mit denen der russischen revisionistischen 
Marxisten vergleichbar sind: als Voraussetzung flir eine Entwicklung zur Indust
riegesellschaft mlisse ein Land die Schule des Kapitalismus durchlaufen. 

DreiBig Jahre nach Erscheinen des "Struggle" wird das Schlagwort "Importsub
stituierende Industrialisierung" in allen Schriften zur Entwicklungsokonomie der 
Drittweltlander zu finden sein - mit besonderem Hinweis auf die Erfahrungen La
teinamerikas wahrend des Ersten Weltkriegs. Nonnano schreibt dazu: "During the 
war trade restrictions by the Allies, inflated prices and transportation difficulties 
caused the development of several new industries in South America." Die Depen
denztheoretiker der sechziger Jahre werden diesen Entwicklungsschub als Lehre 
begreifen; damals habe sich gezeigt, dass auch die lateinamerikanischen zu Indust
riestaaten werden konnen, sobald sie aus der Umklammerung des Imperialismus 
gelOst sind. Auch Normano nennt Beispiele fUr beschleunigten Ersatz der impor
tierten lndustriegiiter durch eigene Erzeugnisse der Leichtindustrie; so sei in Brasi
lien der Schuhimport von 160000 brit. Pfund in 1913 auf 7500 Pfund in 1919 ge
sunken?2 Aber er betont, dass der Aufbau einer autarken Volkswirtschaft sich noch 
injedem Faile als Irrweg erwiesen habe.23 

Die Entwicklung einer eigenen Tndustrie verringere die Abhangigkeit von frem
der Industrie, mindere auch die Abhangigkeit von fremdem Kapital und fdrdere die 
inIandische Akkumulation. So ist Japans Industrialisierung eine Geschichte der 
Verteidigung gegen das Auslandskapital. Nur ist dies - so Normano - nicht die 
ganze Wahrheit. Die wirtschaftliche und politische Entwicklung der USA im 19. 
Jahrhundert ist durch die Schuldnerposition des Landes nicht wirklich behindert 
worden; denn das Auslandskapital wurde gezielt zur Industrialisierung des Landes 
eingesetzt. Sicherlich gab und gibt es unterentwickelte Lander, die versuchten, sich 
mit hohen Schranken gegen Kapitalimporte vor der Dominanz ausHindischer Fi
nanciers abzuschirmen, aus Angst vor einer Lahmung der eigenen Wachstumskraf
teo "But history teaches us that economy in the process of development produces its 
own antitoxins. Industrialization is the insulin to counteract the foreign virus, and 
its action is facilitated by foreign capital itself.,,24 1m Industrialisierungsprozess 
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muss das Auslands- mit dem lnlandskapital kooperieren, es muss auf die Rolle ei
nes Verbtindeten beschrankt bleiben. Dies kann aber nur dort gelingen, wo das Im
portland sich auf mehrere Finanz-Saulen sttitzt und sich nicht von einem einzigen 
Geberland abhangig macht. 

Stidamerika ist reich an natlirlichen Ressourcen, und der Faktor Arbeit wird 
durch die Masseneinwanderung standig erweitert. Dies schafft ein enormes Poten
tial fUr einheimische Markte, das sich mit fortschreitender Industrieentwicklung 
und Entstehung einer Massenkaufkraft erschlieBen wird. Damit akkumuliert sich 
eigenes Kapital und ausHindisches wird angezogen. Wie aber steht es mit dem wei
teren Produktionsfaktor, der gerade in Phasen beschleunigter Entwicklung eine 
Schltisse1rolle hat: dem capitalist spirit, dem Unternehmergeist? Kann er sich in 
den spezifischen stidamerikanischen Milieus entwickeln? 

Normano halt die rassebezogenen Erklarungen unternehmerischer Dynamik fUr 
nicht diskussionswtirdig. Und er lehnt auch eine einfache Ubertragung der Theo
rien von Sombart und Weber auf Sudamerika ab: "Max Weber could not possibly 
find any Puritanism, and Werner Sombart not any Judaism, on this continent." 
Denn dort sind die Innovationstreiber der europaischen Industrialisierung, der puri
tanische und der jtidische Unternehmertyp, kaum vertreten. Dennoch halt Normano 
die Grundgedanken der beiden Theoretiker fUr tibertragbar, nur eben nicht in einer 
schlichten, "vulgaren" Weise. "Broadly considered, Puritan and Jew are simply his
torical illustrations of a more general type, which so often acts as the pioneer of 
capitalism: the foreigner, the immigrant uprooted from his customary way of life, 
who is fighting for his future and success under entirely new economic conditions, 
the innovator who in his fatherland voluntarily forgets his former history and tradi
tions. [ ... ] Who were the Puritans in the United States? Pioneers, emigrants and for
eigners. Who are the Jews in the worldT25 Normanos Fazit: der capitalist spirit 
entfaltet sich auch auf dem stidlichen Subkontinent, mit den ABC-Staaten als Vor
reiter. Die Ballungszentren wachsen sttirmisch, und die sie umgebenden Wirt
schaftskreise erweitern sich standig. Mit der infrastrukturellen Entwicklung wird 
die Grenze der Moderne ins Landesinnere ausgedehnt, auf die erste, feudal
koloniale folgt eine zweite, btirgerlich-kapitalistische Eroberungswelle. Karl Bti
cher, Lewins Lehrer, fande hier alle von ihm definierten Wirtschaftsformen in pra
xi, und Bernhard Harms sahe mit Interesse deren Einbindung in die Weltwirtschaft. 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesem wirtschaftlichen Aufbruch fUr 
die zwischenstaatlichen Beziehungen - auf sub- und transkontinentaler Ebene? Die 
industrielle Produktion von Massengtitern verlangt nach groBen Markten; eine im
perialistische Bewegung ist in Argentinien, ansatzweise auch in Chile erkennbar 
und beschleunigt die Durchdringung von Nachbarlandern (Argentinien in Paragu
ay), vor allem aber Bestrebungen nach einer hispano-amerikanischen Wirtschafts
union. Parallelen dazu gibt es in Europa; die Vision von einer Pan-European Union 
verstarken die Gemeinsamkeiten zwischen europaischen Machten und spanisch-
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sprachigen Aufsteigem in SUdamerika.26 Freier und Umworbene haben zueinander 
gefunden; die amerikanische Gefahr, der Peligro Yanqui, war der Mittler.27 

Brasilien wird nicht einbezogen, hat dies aber auch nicht notig. Es ist ein sUd
amerikanischer Sonderfall, unter mehreren Aspekten. Sein Verhaltnis zur Koloni
almacht Portugal hat sich umgekehrt, die Tochter ist seit langem starker als die 
Mutter. Brasilien ist der groBte FUichenstaat der Neuen Welt, und seine Bevolke
rungszahl wird dort nur von den USA Ubertroffen. FUr seine Industrialisierung ist 
es auf ausIandische Markte nicht angewiesen; die einheimischen - sobald erschlos
sen - werden die Massenproduktion bis ins 21. Iahrhundert aufilehmen. Tendenzen 
eines brasilianischen Imperialismus sind daher nicht zu erkennen, die Brasilianer 
haben ihre Kolonien im eigenen Lande. "What is Amazonas, if not a colony, [ ... ] 
and is Mato Grosso not a field for colonizationT28 

Vor der amerikanischen Gefahr flirchtet Brasilien sich nicht; es hat keine Vor
behalte gegenUber dem US-Kapital und errichtet keine Schranken. Gegen die 
Marktkrafte stemmt es sich allerdings beim Katfee. Es reguliert den Export seines 
wichtigsten Agrarrohstoffs und folgt auch darin dem amerikanischen Vorbild - ei
nem schlechten, wie Normano meint. Die politische Haltung Brasiliens gegenUber 
den USA ist offen bis freundlich, bei aller Reserve gegenUber der Monroe-Doktrin. 
Diese Einschatzung teilt Normano mit seinem Forderer Haring, der von einer 
"American tendency" in der brasilianischen AuBenpolitik spricht: "The diplomatic 
policy of Brazil, owing to her relative isolation from the other Latin-American 
countries, has been traditionally one of friendship with the United States."Z9 Mit 
dieser kooperativen Haltung und einem intensiven wirtschaftlichen Austausch wird 
Brasilien seine Industrialisierung beschleunigen und seine politische Rolle starken, 
und sich damit Chancen ftir den Aufstieg zu einer Weltmacht erOffnen. 

Eine kUhne Schlussfolgerung Normanos, die sich heute bestatigt findet; denn ein 
Schwellenland ist Brasilien schon heute, in der Gruppe der BRIC.3o Nomlanos Er
wartung - mit ihr schlieBt das Buch - wird sich zweifellos erftillen. Dagegen ist 
seine Vision flir Cuba, damals ahnlich kUhn, im real experimentierenden Sozialis
mus verpufft. War Normano, auch als Autor, ein Hasardeur? Hatte er keine Scheu 
vor gewagten Thesen, die sich als krass irreftihrend erweisen, aber auch zu wissen
schaftlichem Durchbruch flihren konnten? Wie ist das Buch seinerzeit aufgenom
men worden - als Erkenntnissprung? Wie haben die Kritiker den Autor gesehen -
als grundfesten Wissenschaftler, als Ubertlieger, als Scharlatan? 

Die Antwort: das Echo kam von vielen Seiten, und es wird Autor wie Verlag gut 
in den Ohren geklungen haben - mit einigen Dissonanzen. Als erstes reagierte das 
britische Wochenmagazin The Economist; es gab im September 1931 seinen Hin
weis auf die Neuerscheinung: "A most interesting book", das die Nord-Siid
Beziehungen "in a very stimulating manner" beleuchte.31 1m Januar 1932 folgte die 
New York Times mit einer ausftihrlichen Besprechung. Dem Rezensenten, ein Jour
nalist Gardner Harding, getielen Buch und Autor ohne Einschrankung. Die oko-
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nomischen lnteressen der Werber wlirden ideologiefrei analysiert, einschlieBlich 
der Versuche, sie mit dem Appell an supramaterielle Gemeinsamkeiten durchzu
setzen. Dabei fande auch das Verhaltnis der USA zu seinen slidlichen Nachbarn die 
geblihrende Aufmerksamkeit, wobei nicht nur die verstarkte Einflussnahme nach 
dem Kriege sondern auch deren Vorgeschichte betrachtet werde. "Very few South
American publicists are directing the attention of their readers to facts of this kind, 
and Dr. Normano is to be congratulated, not merely because he says kindly things 
about the United States, but because he says things that happen to be so particularly 
true." Aile (US-)Amerikaner, die in den Nord-Slid-Beziehungen auf dem Kontinent 
aktiv sind, sollten dieses Buch zur Hand nehmen, zum Beispiel wenn sie die prakti
sche Bedeutung der italienischen und deutschen Kolonien auf dem Subkontinent 
besser verstehen wollten. 

Der Autor ist aus Sicht des Rezensenten ein "realistic publicist, long-schooled 
abroad and resident in the United States as well as in Europe". Die Amerikaner 
konnten sich gliicklich schatzen, dass es ein Brasilianer war, der zur Frage der 
weltwirtschaftlichen Bedeutung Slidamerikas dieses erste und ausgesprochen ob
jektive Buch vorgelegt habe - aus slidamerikanischer Sicht. "It is a keenly obser
vant study throughout, Dr. Normano deserves the thanks of all who believe frank
ness is a virtue in discussing the 'struggle' for the world of South America.'d2 

Die erste Besprechung durch einen ausgewiesenen Wissenschaftler erschien 
1932 im renommierten American Economic Review. Der Rezensent war Chester 
Lloyd Jones, Professor an der Universitat von Wisconsin; 1928 hatte er als Berater 
an der Panamerikanischen Konferenz in Havanna teilgenommen. Die Kritik - so 
meinte er - werde die Neuerscheinung grtindlich durchschtitteln; denn: "It has de
fects of form and at times superficiality of statement." Willkommen sei es dennoch, 
vor allem, weil es deutlich die Schwachen aufzeige, die in der politokonomischen 
Literatur zu Lateinamerika vorherrschten. Dlinn sei der erste Teil des Buches, er 
bringe hum Neues. Dagegen sei der Autor im zweiten Teil "in his element". Jones 
durcheilt die Kapitel zu Tdeologie und "Yankee Peril", er zeigt, wie sehr Normano 
an der Wirklichkeitsnahe der vielen "isms" zweifelt, und wie er die okonomische 
Ratio als letztendlich bestimmende Leitlinie herausstellt. Dies alles bewege Nor
mano zu der These, dass Lateinamerika sich industrialisieren und damr dem Aus
landskapital die Ttiren Offnen mtisse. 

Jones liefert vor allem eine zugespitzte Zusammenfassung des Tnhalts; nur ver
muten kann man, dass er Normanos Analyse, nicht aber des sen Schlussfolgerungen 
teilt. Ausdrlicklich gibt er seine Bewertung erst im letzten Satz: "It would be reas
suring if one could believe the problems of South America as simple as the author 
sees them. Economic, social and political advance are not automatically obtained 
with industrialization, nor is industrialization itself easily to be obtained."]] 

Die darauf folgende Besprechung, im ""1merican Journal of Sociology, hatte ih
ren besonderen Reiz darin, dass Normano den Kritiker in seinem Buch selbst kriti-
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siert hatte: Rippy habe mehrere, unbedingt zu unterscheidende Begriffe der zwi
schenstaatlichen Kooperation in einen Topf geworfen.34 J. Fred Rippy, fLinf Jahre 
jiinger als Nonnano, lehrte lateinamerikanische Geschichte an der Duke University. 
Die Rezension ist souveran geschrieben, Rippy meistert die Herausforderung. Er 
schaut zunachst auf die eigenen Arbeiten iiber die "Yankeephobia" in Siidamerika 
wie Europa zuruck und freut sich, dass die erhoffte Aufnahme seiner Forschungs
anstoBe offensichtlich schneller erfolge als ertraumt. Er lobt das Buch als "an ex
cellent study of the struggle of the leading powers over South America, a study 
written by a Brazilian familiar with that portion of Latin America as well as with 
the United States and the leading nations of Europe, a man who is at once an 
economist and a historian." 

Nach einer kurzen Inhaltsskizze wechselt er den Ton und urteilt nun ausgespro
chen kritisch. Neues habe das Buch nur in begrenztem Umfang gebracht, es be
schranke sich auf einzelne Phasen der historischen Entwicklung. Und Normano 
liefere eine doch recht orthodoxe Betrachtung, "he even insists that his compatriots 
welcome Yankee capital and mass production". Dem Autor gelangen glanzende 
interpretationen von Fakten, Ereignissen und Literatuf. Das Buch zeige aber 
Schwachen in der Fonn, wohl auch wegen der "composition in a foreign langua
ge".35 Dennoch, das Englisch sei "excellent". Vom Verfasser am Rande vermerkt: 
beanspruchte Rippy unausgesprochen das Urheberrecht fLir das "Struggle .. -Thema? 
1940 sollte er einen Aufsatz schreiben, dessen Titel dem des Buches sehr nahe 
kommt: "The Struggle for Latin America.,,36 

Die Rezension in der Hispanic American Historical Review wird Normano als 
Obligo gesehen haben. Geschrieben hat sie Roscoe Hill, er war Archivar an der 
Library of Congress und stand im November 1932, als die Besprechung erschien, 
vor seiner Promotion. Hill gibt den Inhalt sehr ausfLihrlich wieder, bewertet ihn al
lerdings kaum. Kritisiert werden fast nur editionstechnische und formale Eigenhei
ten, einschlieBlich sprachlicher Unklarheiten - "owing perhaps to translation". Das 
Fazit: "The volume is thought-provoking, presents most interesting considerations, 
and is a valuable addition to the literature on the relations of South America and the 
United States." Damit zieht Hill einen ahnlichen Schluss wie Rippy. Und auch er 
nimmt an, dass sich bei der Ubersetzung des Texts Fehler eingeschlichen haben.o7 

Obersetzung? Teilten beide, wenn nicht aile Rezensenten, die unausgesprochene 
Vermutung, dass der "Brasilianer" die Arbeit nicht - oder nur teilweise - in engli
scher Sprache verfasst hatte? Die J/ispanic American J/islorical Review erschien 
im Verlag der Duke University. Trug dies dazu bei, dass Hill und Rippy zu ahnli
chen Ergebnissen kamen? 

Auch in drei europaischen Zeitschriften wird das Buch kommentiert. Der Wirt
schaftsgeograph Robert H. Kinvig, Universitat Binningham, auBert sich in Interna
tional Affairs, dem fLihrenden britischen Journal fUr internationale Beziehungen.38 

Wie Hill beschreibt er vor all em den Tnhalt; fLir die Bewertung des Werks und des 



The Struggle for South America: Economy and Ideology I 339 

Autors bedient er sich aus dem von Haring geschriebenen Vorwort. Wesentlich in
tensiver setzt sich die Rezension im lhero-Amerikanischen Archiv (Berlin) mit der 
Schrift auseinander.39 Auf zwei Textseiten wird der Inhalt anschaulich besprochen, 
"das, was der Verfasser, ein Brasilianer, tiber Deutschlands Stellung drtiben sagt" 
wird vollstandig zitiert, und dem Autor wird "eine au13erordentliche Sachkenntnis" 
zugeschrieben. Tm FVeltwirtschqfilichen Archiv (Hamburg) stellt der Finanzwissen
schaftler Benvenuto Griziotti das Neue an Normanos Arbeit heraus, ,,[ ... ] die Auf
gabe, die psychologischen, ethnischen, sozialen und gefUhlsma13igen Faktoren her
auszuarbeiten, die die Beziehungen [ ... ] bestimmen." Allerdings konne man "leicht 
beweisen, da13 [ ... ] Tatsachen vom Verfasser zu hoch oder zu niedrig eingeschatzt 
wurden" und "da13 sich in den Verhaltnissen gegenwartige starke Wandlungen 
vollziehen.,,40 Beide Rezensionen zeigen, dass das Buch auch in deutschen Wissen
schaftlerkreisen wahrgenommen wurde. Der Verkauf aber hielt sich in engen Gren
zen, wohl nicht zuletzt wegen der Wirtschaftskrise. Der heutige Bestand in deut
schen wissenschaftlichen Bibliotheken liegt bei flinfExemplaren. 

Normano wird diese Rezensionen seines Stidamerika-Buchs mit wechselndem 
Interesse gelesen haben. Viel Gefallen aber fand er offenbar an einer Besprechung, 
die er selbst in diesen Monaten verfasste. Aufs Korn nahm er die Abhandlung von 
"Latin American Problems", die ein Praktiker der Wirtschaft auf den Markt ge
bracht hatte. Er hie13 Thomas F. Lee, und eine Werbebroschtire zeichnete ihn als " 
[ ... ] colorful figure of the financial world. But when he talks it is not of Wall Street 
and money, although his firm developed the largest fixed trust in the world (North 
American Trust Shares, now over $200,000,000). He talks of Latin America and its 
people. He injects romance into economics. His stories [ ... ] carry their own thrill
for Thomas F. Lee is engineer, explorer, writer, poet, lecturer and afterward a Wall 
Street Banker." 

Thomas F. Lee hatte also nicht nur den klaren Blick fUr Schltisselinvestitionen 
in die subkontinentale Entwicklung, sondern stand auch den einfachen Menschen 
nahe; er kannte ihre Sorgen, Note und Wtinsche, er lebte ihr Leben. Er hatte den 
Kontinent bereist, nicht nur mit Stippvisiten der Zentren sondern auch auf dem 
Maultier abseits der gro13en StraBen, auf den Spuren der Jahrhunderte alten Kultu
reno So schreibt er: "A few years ago, in the uplands of Guatemala, T photographed 
a Maya-Quiche woman - oriental features - lips held in the curious fashion of the 
ancient Mayas.,,41 Und tiber Cortez urteilt er: "Not only did he blight the flowering 
of a race as it seemed to have reached a culture perhaps finer than that known by 
the Spaniard himself; but he destroyed all evidence of these peoples, their works, 
their culture, their ideals.,,42 Normano macht sich sein eigenes Bild von diesem Bu
siness Angel. Dessen Buch halt er fur eine amtisante Plauderei, an "amusing cause
rie of a traveling financier. Mr. Lee possesses imagination and understands what he 
observes. The main characteristic of his book is an intrinsic dilettantism.,,43 
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Die Kurzdarstellung ist eine stark geraffte Version dieses vollstandigen Textes, somit keine 
Neufassung, Daraus ergeben sich einige Satzwiederholungen, flir die der Verfasser Ver
standnis erhofft 

2 Clarence H, Haring: South America looks at the United States, New York 1928, S,168. 
3 J. F. Normano: The Struggle for South America. Economy and Ideology, London 1931, S. 67. 
4 Pbd., S. 71. 
5 Ebd., S. 95, zit n. C. Reginald Enoek: Repnblics of South and Central America, London 

1922,S.IO. 
6 J. F. Normano, The Struggle .. , S. 94. 
7 Ebd., S. 112. 
8 Ebd., S. 116 f. 
9 Dieses Schlagwort hatte der spanische Autor Luis Araquistitin mit dem gleichlautenden Tite! 

seines Inl erschienenen Buches gepragt. 
10 Ebd., S. 137 f., zit n. C. Haring: South America ... , S. 139 bzw. 218. 
11 J. F. Normano: The Struggle ... , S. 163. 
12 Ygl. ebd., S. 171 f. 
13 Ebd., S. 166. 
14 Ebd., S. 173 f 
15 Ebd., S. 178. 
16 Ebd., S. 204. 
17 Ebd., S. 199. 
18 Vgl. cbd., S. 206. 
19 Ebd., S. 208, zit n. \)omingo F. Sarmiento: Conflicto y armonias de las razas en America, 

Buenos Aires 1883, S. 445 f 
20 f'.bd., S. 209, zit n. Juan H. Alberdi: ~studios econ6micos, Huenos Aires 1916, S. 334. 
21 Mit Bczug auf dic 1827 in dcn USA vcrfasstc Sehrift von Friedrich List. 
22 Ebd.,S.213. 
23 Ebd., S. 232. 
24 Ebd., S. 234. 
25 Pbd., S. 227. 
26 Ebd., S. 237. 
27 Pbd., S. 239. 
28 Ebd., S. 241. 
29 Ebd., S. 242, zit n. C. H. Haring: South America ... , S. 206. 
30 Die Sehwcllcnlandcr Brasilien, Russland, Indicn, China. 
31 Rezension in: The Economist 113 (1931) 4595,19.09.1931, S. 22 f 
32 Rezension in: The New York Times 03.01.1932. 
33 Rezension in: American Economic Review 22 (1932) I, S. 91 f 
34 J. F. Normano: The struggle ... , S. 265. 
35 Rezension in: American Journal of Sociology 37 (1932) 5, S. 811 f 
36 Prschienen in World Affairs 103 (1940) 1, S. 51-55. 
37 Rezension in: The Hispanic American Historical Review 12 (1932) 4, S. 472-474. 
38 Rezension in: International Affairs 11 (1932) 2, S, 294 f. 
39 Rezension in: Ibero-Amerikanisches Archiv 6 (1932/1933) 1, S. 97-99 (ohne Angabe des 

Rezensenten). 
40 Rezension in: Weltwirtschaftliches Archiv 36 (1932) 2, S. 183 f. 
41 Thomas 1'. Lee: Latin American Problems. Their relation to our Investor's Billions, New 

York 1932, S. 278. 
42 Ebd., S. 282. 
43 Rezension in: Pacific Affairs 13 (1933) I, S. 99. In den USA gab cs in dcn Folgejahren noeh 

drei Besprechungen des "Struggle'": in: Tulane Law Review 7 (1932-1933), S. 310 f; in: 
The Sewanee River42 (1934), S. 127und in: Social Forces 13 (1934-1935), S. 462. 
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Brazil: A Study of Economic Types 

Nonnanos zweites Buch tiber Lateinamerika erschien 1935. Verlegt wurde es von 
der University of North Carolina Press. Diese Universitat bot schon damals ein 
spezielles Curriculum flir Latin American courses. Normano hatte offenbar Kon
takte dorthin gekntipft; Nachweise, dass er auch an der Lehre beteiligt war, lieBen 
sich nicht finden.1 A uch diese Arbeit wollte er wirtschaftshistorisch ausrichten. Ei
ne allgemeine Wirtschaftsgeschichte Brasiliens - oder gar Lateinamerikas - hielt er 
jedoch flir utopisch; der Forschung fehle die Reife, es hapere an den Grundlagen, 
viele unverzichtbare Bausteine fehlten noch. Was sich stattdessen anbot, war eine 
spezielle Betrachtung, eine Herausstellung des flir Brasilien Typischen. "Ulti
mately T became engrossed in the idea of undertaking a limited task - to give not an 
epos, not even an exhaustive description, but the study of the typical in the Brazil
ian economic history - to give a story not of facts, but of types and tendencies."" 
So steht es in seinem Vorwort, verfasst in "Cambridge Mass., June 1932" . Darin 
beschreibt er wie tiblich den Startimpuls, die Konzeptentwicklung und die Kapitel
folge, nicht ohne mit Dankesworten zu schlieBen. 

1m ersten der sieben Kapitel nimmt Normano die These von der movingFontier 
auf, die Frederick J. Turner 1893 aufgestellt hatte. Grundlage ist Turners Sicht der 
Evolution, mit der sich die ausgepragte Besonderheit der amerikanischen Gesell
schaft herausgebildet hat. Die frlihen Einwanderer legten die aus Europa mitge
brachten Zivilisationsmuster ab, indem sie auf die Herausforderungen der neuen 
Umgebung durch eine spezielle Anpassung reagierten: die "Amerikanisierung" von 
Denken, Verhalten und Institutionen. Die gri:if3ten Herausforderungen stellten sich 
an der "Front", wo sich Zivilisation und Wildnis gegeniiber standen: die Ressour
cenpliinderer, Handler und Siedler auf der einen, die Tndianer auf der anderen Seite. 
Diese Grenze verschob sich unaufhaltsam ins Landesinnere, und je westlicher der 
Standort, desto "amerikanischer" waren Individuen und Gemeinschaften. 

"The ,Moving Frontier' has slightly gone to the authors head" schreibt W. S. 
Thatcher in seiner Rezension im Dezember 1935.3 Nicht ohne Grund; denn tatsach
lich sieht Nonnano in Turners These nichts spezifisch Amerikanisches. Er ist iiber
zeugt, dass sie sich auf aile GroBraumstaaten beziehen lasst: in Europa auf Russ
land, in Siidamerika auf Brasilien und Argentinien. Dies ist sein Ansatz fur die 
Deutung der brasilianischen Wirtschaftsgeschichte, flir seine Study of Economic 
Types. Ganz schliissig wirkt dies nicht, denn wenn es so enge Parallelen zur nord
amerikanischen Entwicklung gibt, wievieI Raum gibt es dann flir "the study of the 
typical in the Brazilian economic history", die den Kern seiner Arbeit bilden soli? 
"As in the North, the frontier was reached first by canoe or by horse, and we can 
trace the same types of frontier movers [ .. .]"4, schreibt Normano, um dann die bra
silianischenfrontier movers zu typisieren. Ein zweiter Rezensent, Raul D'E9a, hakt 
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dort ein und trifft den Punkt: "This may be a good classification but can be applied 
substantially to any other country .,,5 

Normano beschreibt, wie die Wege zur ErschlieBung des brasilianischen Hinter
lands durch die Topographie des Landes vorgezeichnet sind. Er verfolgt die Aus
dehnung der Zivilisationsgrenze in der Geschichte und zeigt mit demographischen 
wie wirtschaftlichen Indikatoren den fortbestehenden Dualismus auf. Evident sind 
die LUcken zwischen den unterentwickelten Staaten im Norden, Nordosten und 
Westen auf der einen und den fortgeschrittenen im Slidosten und Sliden auf der an
deren Seite. Amazonien und Minas Gerais, Pernambuco und Rio Grande do SuI, 
Mato Grosso und Sao Paulo - fUr die einen ist die Grenze nah, fUr die anderen in 
historische Feme gerlickt. 

Diese Front sozialokonomischer Entwicklung verlagert sich immer tiefer ins 
Hinterland, bis schlieBlich die politische, die Staatsgrenze erreicht ist. Dies - so 
Normano - ist der brasilianische "Imperialismus": die politische Landkarte wird 
mit okonomischer Substanz gefUlIt, bis der letzte weiBe Fleck verschwunden und 
die historische Desintegration des Landes Uberwunden ist. Auf gewaltsame territo
riale Expansion kann der brasilianische Imperialismus verzichten, den Amazonas
staat Ceara hat er zugekauft. Der riesige nationale Raum bietet ein Potential, das 
sich - wenn liberhaupt - erst im nachsten Jahrtausend erschopfen wird. 

Die Frontverschiebung ist kein stetiger Prozess; neben dem Tempo gehort auch 
der abrupte Wandel zu den Charakteristika der brasilianischen Entwicklung. Dies 
zeigt sich, wie Normano im zweiten Kapitei schreibt, im "perpetual change in the 
leading products".6 Der Zucker ist das frtiheste dieser Leitprodukte; die Zucker
wirtschaft entfaltet sich schon im 16. lahrhundert, in Bahia und Pernambuco. Mit 
der Entwicklung von Markten, Technik und Transportwegen festigt sie sich, aber 
im auslaufenden 17. lahrhundert verliert der Zucker seinen Spitzenrang ans edle 
Metal!. Goldschlirfer suchen ihr Gllick in nahezu allen Staaten Brasiliens, doch nur 
Minas Gerais scheint unerschopfliche Quellen zu bieten. Der Rausch erreicht sei
nen Hohepunkt schon um 1750, die lahresproduktion Uberschreitetl 0 Tonnen. 
Dann sinkt sie bis zum Ende des 19. lahrhunderts auf ein Zehntel. 

Die Baumwolle lost das Gold abo Schon zu Beginn des 19. lahrhunderts wird 
Brasilien zum bedeutenden Exporteur, in heftiger Konkurrenz mit den USA. Sei
nen dritten Platz auf dem Weltmarkt kann es halten, bis um 1890 die Sklaverei ab
geschafft und das Naturgummi zum erst en Exportprodukt wird. Was der Gold
rausch fUr Minas Gerais war, das wird der Kautschukrausch fUr Amazonien. Von 
1890 bis 1910 verfunffacht sich die Liefennenge, dann ist der Wendepunkt er
reicht. Die Plantagenwirtschaft in Slidostasien siegt liber den Raubbau im Amazo
nasbecken. 

Aus Brasilien kommt nun vor allem Kaffee. Um 1905 ist ein Weltmarktanteil 
von 75% erreicht, und bis 1925 steigt der Prozentsatz am brasilianischen Gesamt
export auf diesel be Hohe. Der Kaffee wird zum "Konig" und Sao Paulo zum domi-
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nierenden politischen Zentrum. Der gigantische Versuch, den Kaffeepreis kUnstlich 
stabil zu halten, indem wachsende OberschUsse auf Lager genommen werden, 
scheitert im groBen Crash von 1929. Brasilien verliert ein Drittel seiner Gesamt
ausfuhr und stUrzt in eine tiefe Krise. Die erste Republik ist am Ende. Washington 
Luis aus Sao Paulo verliert die Macht, und Getulio Vargas aus Rio Grande do Sui 
tibernimmt. 

Diesen Verlauf der brasilianischen Rohstoffexporte, mit starker Abhangigkeit 
von schnell wechselnden Leitprodukten, sieht Normano als systemimmanente Er
scheinung der "Raubwirtschaft".7 Der Reichtum an natUrlichen Ressourcen wird 
zur Faile: ein neues Produkt erzielt hohe Weltmarktpreise, reizt in- und auslandi
sche Produzenten zum Markteinstieg und kommt in die Reifephase - mit fallen den 
Preisen und Tendenz zum Oberangebot. Brasilien reagiert darauf extensiv; es dehnt 
die Grenzen der Produktgewinnung aus, statt innovativ gegenzusteuern: mit Effi
zienzsteigerung beim Leitprodukt, vor all em aber mit neuer Produktentwicklung 
zur Ablosung der Monokultur. 

Tempo und Wandel in Brasiliens Wirtschaftsgeschichte: wie ein Exportgut 
durch ein anderes ersetzt wird, so lost eine soziale Leitfigur die andere abo FUr die
ses gesellschaftliche Entwicklungsmuster findet Normano ein Pendant - in der Mu
sikform der Fuge. Sein groBartig gezeichnetes Bild: "One after another new voices 
enter the field, follow one another, coexist, interrelate, contribute to the general 
construction (as a fugue is a musical architecture). In every stage one of the voices 
is the typical, the leading. In this historical fugue has not yet struck the last chord, 
the hannony of which crowns the musical fugue."s 

Der erste typische Handlungstrager ist der Bandeirante; in Expeditionstrupps, 
staatlich oder privat organisiert, soil er das Hinterland erkunden und beutebeladen 
zurUckkehren - mit Gold, Diamanten, Sklaven. Seine ErschlieBung des Inlands 
Offuet die Wege fLir den Fazendeiro. Er ist der Trager der kolonialen Landwirt
schaft, nicht mehr ein Nomade wie def Bandeirante, sondern fest verwufzelt auf 
seiner Fazenda, seiner Insel in def Weite des Hinterlands, des Sertao. Zu Beginn 
des 19. lahrhunderts ist er der Trager politischer Macht; denn nur GroBgrundbesitz 
sichert Reichtum, Eint1uss und Herrschaft. 

Der Paulista - wortlich: der BUrger Sao Paulos - ist def moderne, stadtische 
homo economicus. Er ist der Typ des Entrepreneus, die Leitfigur im republikani
schen Brasilien. Nicht nur in Sao Paulo ist er zu finden: als Paulista sieht Nornlano 
auch den aufsteigenden Zuckerfabrikanten in Bahia, den modernen Fanner in Mi
nas Gerais und den Gaucho-Sohn in der Pampa, der die Rindt1eischmarkte der 
USA bedient. Als Leitfigur folgt der Paufista dem Fazendeiro: "The growing mon
eyed class of paulistas likes to consider itself as the driver of the Brazilian coach:,9 
Der vierte Typ ist der £strangeiro, der Immigrant, der im Zuge einer gezielten 
Einwanderungspolitik ab den 1820ern ins Land kommt. Er ist nicht Leitfigur, aber 
typischer Handlungstrager - in der Mehrzahl Gewerbetreibender, Handler oder 
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Landwirt. Er integriert sich in die wachsende stadtische Mittelschicht oder bildet 
mit seinesgleichen Kolonien, wie der deutsche Zuwanderer in Santa Catarina. Bis 
1930 stram en nahezu vier Millionen ins Land, ein Drittel kommt aus Italien. 

Auch in diesem Buch interessiert ihn der theoretische und ideologische Oberbau 
der akonomischen Prozesse. So wie die Preise auf den europaischen Rohstoffmark
ten auf die brasilianische Wirtschaft einwirkten, so beeinflussten europaische Tdeen 
das politokonomische Denken im Lande. Adam Smith fand mit seinem "Wealth of 
Nations" auch im intellektuellen Brasilien ein Echo. Jose da Silva Lisboa, der erste 
Professor fUr Politische Okonomie im Lande, folgte 1804 in seinen "Principios de 
economia politica" dem klassischen wirtschaftlichen Liberalismus des Adam 
Smith. 

Mehr Uberraschungen bietet der zweite Teil dieses Abschnitts liber brasiliani
sche economic thoughts. Darin ist nicht ein Wissenschaftler die Zentralfigur son
dern ein Unternehmer, der graBte, den Brasilien im 19. Jahrhundert hatte. Irineu 
Evangelista de Souza, kurz "Maw!", war ein Se(j:lvlade Afan, der sich mit keinem 
akademischen Grad schmlicken musste. "He started in as an apprentice, and be
came the greatest banker of the southern continent, a statesman and diplomat, for a 
time the financial ruler of the Atlantic coast of South America, an associate of the 
Rothschilds in London, owner of banks in England, the United States of America, 
Brazil, Uruguay and Argentina - the true international and Inter-American 
banker."lo Flir Normano aber war Maua nicht nur ein liberragender Entrepreneur, 
er war auch ein Denker, der europaische Impulse aufnahm und sie in die gesell
schaftliche Entwicklung Brasiliens einbrachte. Maua war der brasilianische Vertre
ter des praktischen Saint-Simonismus. 

Normano war, als Schliler von Schulze-Gaevernitz, ein Bewunderer Saint
Simons; er schrieb liber ihn 1932 in der Zeitschrift Social Forces. I I Saint-Simont
so Normano - hat aile Sozialwissenschaften befruchtet, sein Einfluss ist universell 
und transkontinental. Er postulierte eine gerechte Verteilung der gesellschaftlichen 
Produktion auch an die armeren Schichten, wohingegen die parasitaren Gruppen, 
wie Adel und Rentiers, keinen Anspruch auf ihren Anteil stell en dlirften. Bekannt
lich gilt Saint-Simon he ute als Vertreter des utopischen Sozialismus und als einer 
der Begrlinder der christlichen Soziallehre. 

Diese Soziallehre aber ist nicht das, was Normano an Saint-Simon interessiert. 
"It is not socialism which is the essence of Saint-Simon. Rather he was the prophet 
of the high stage of capitalism which marks our day. [ ... ] The real death of the an
cient regime and the birth of true liberty were for Saint-Simon the results of indus
try. [ ... ] By industry Saint-Simon meant the productive forces of the people, main
taining that it depended for its expansion upon the development of transportation 
and credit. Railroads, canals, and banks are the vehicles of industry and together 
they constitute the hope for a new golden age.'d2 Normano betont dann Saint
Simons Sicht von der Schllisselrolle der Banken. Sie sollen als zentrale Pyramide 
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der neuen Gesellschaft, hierarchisch geordnet, das Monopol liber das Kapital aus
liben, es liber Kredite gezielt plazieren und damit die gesellschaftliche Produktiv
kraft stetig steigern. Flir Normano ist dies die eigentliche Botschaft Saint-Simons, 
und hier schlieBt sich der Kreis zu Maua. In diesem Sinne ist er, der GroBbankier, 
ein Promotor des praktischen Saint-Simonismus. "Influenced directly or indirectly, 
Maua represented the practical Saint-Simon ism in South America and especially in 
Brazil [ ... ]. The theoretical Saint-Simonism has found no ground in Brazil, but the 
industrial system and his hierarchy of banks found a paramount executor in Vis
conde de Maua."l3 

Mit dieser Einschatzung hat Normano sein drittes Buchkapitel "The World Eco
nomic Waves in Brazil" zur Halfte abgeschlossen. Unvermittelt springt er nun vom 
Dberbau zurlick ins reale Wirtschaftsgeschehen und betrachtet die Industrieent
wicklung vom frUhen 19. Jahrhundert bis zur Weltkriegszeit. Der Rezensent Don
ald Pierson hat zweifellos recht, wenn er kritisiert: "Often one's anticipation is 
aroused by an auspicious beginning only to find the author suddenly switching to 
some other topic of attention.,,14 Tatsachlich hat Normano hier zwei Fragmente in 
den Text eingebracht, die von der Klammer der vagen Oberschrift kaum zusam
mengehalten werden. 

Geschlossen und detailreich gelingen ihm die beiden Folgekapitel, mit Fragen, 
die ihn schon in Russland beschaftigt haben. Es geht um die Offentlichen Finanzen 
und das Bankensystem in einem noch unreifen Kapitalismus, um die Spannungen 
zwischen Fiskal- und Wirtschaftspolitik, um die Aufgabenteilung zwischen Privat
und Staatsbanken und um die Herausbildung einer einheitlichen und sicheren Wah
rung mit hinreichend stabilen Wechselkursen. Zu Recht finden diese Kapitel bei 
den Kritikern besondere Beachtung. Victor S. Clark schreibt liber sie: " [ ... ] they 
are an illuminating exposition of an intricate subject and give the reader a clearer 
impression of Brazilian finance than he is likely to get from other sources."IS Der 
Brasilianer D'E<;:a bescheinigt dem "Brasilianer" Normano eine auBergewohnliche, 
intime Kenntnis dieser Fragen und fugt hinzu: "His remark that the source of many 
national economic troubles lies in the dissociation of economy and finance, and in 
the discrepancy of economic and political Brazil, is very good." 16 

Tn der Tat: diese fehlende Verzahnung von Finanz- und Gliterwirtschaft, von po
litischem und okonomischem System behandelt Normano ausfuhrlich, aufschluss
reich und weitestgehend schllissig. Das okonomisch relativ kleine Brasilien hatte 
seit jeher einen liberproportionierten Staat zu tragen; dies ist der Ausgangspunkt 
seiner Analyse. Die koloniale Wirtschaft war zu schwach, um den Staatshaushalt 
liber Steuern und Abgaben zu finanzieren; die Llicke war nur mittels Notenpresse 
und Staatsanleihen zu schlieBen. Die Quelle flir Auslandskapital sprudelte in Lon
don, und liber den Zugang entschieden die Rothschilds. Der brasilianische Schul
denberg wuchs standig, weil stets neue Anleihen zum Bedienen der frliheren bege
ben wurden. Dies funktionierte in Friedenszeiten, aber nicht im Weltkrieg; schon 
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im August 1914 erklarte die Regierung sich fLir zahlungsunfahig. Nach 1918 wur
den die USA zum groBten Finanzier - der Auslandsschuld. Zudem war der brasili
anische Staat im Inland in enormer Hohe verschuldet. 

Das Bankensystem: sein Ursprung war die GrUndung der (ersten) Banco do Bra
sil (1808), aber die eigentliche Entwicklung begann erst zur Zeit Mauis. Urn 1850 
gab es ein halbes Dutzend Privatbanken, die mit dem Schatzamt um die Ausgabe 
von Banknoten stritten. Die Zentralregierung versuchte das Monopol zu sichern, 
indem sie es auf die (dritte) Banco do Brasil Ubertrug, in der Maui eine Schllissel
rolle hatte. Dieses Monopol war nicht von Dauer, wohl aber der Streit urn die 
Emissionsrechte fLir Banknoten und deren Deckung. 1m Ausland verlor die brasili
anische Wahrung standig an Wert. Urn 1850 lag der Wechselkurs in London bei 
27,5 Pence je Real. Mit starken Schwankungen fiel er auf einen Tiefststand von 5,6 
Pence in 1898; im selben Jahr erreichte die Geldumlaufmenge ihr Maximum. Die 
ersten zwei Dekaden des neuen Jahrhunderts brachten eine Erholung, aber in den 
1920ern sank der Wert des Real erneut unter 6 Pence. Die zweite Republik erbte 
1930 diese Last. 

Zeigt Normanos Buch eine zeitgerechte Losung? Situationsbedingt fallt es ihm 
schwer, in seinem letzten Kapitel Wege aus der aktuellen Krise aufzuzeigen. Die 
brasilianischen Ausfuhren sind auf ein Minimum geschrumpft, die Goldreserven 
erschopft und die Strome des Auslandskapitals versiegt. Eindeutig falsche Wege 
weist - aus Normanos Sicht - der vieldiskutierte Niemeyer-Report; er beschrankt 
sich auf die finanziellen Fragen und beachtet nicht die Eigenheiten des Landes, vor 
allem nicht die chronischen Konflikte zwischen Politik, Finanzwelt und Wirtschaft. 
Diese Kritik teilt W. S. Thatcher, am Ende seiner Buchbesprechung: "Finally, there 
is a criticism of the Niemeyer-Report, which is somewhat severely handled. In this 
the author has much to say that is well-founded, as no financial reconstruction can 
help Brazil as long as the economic and political foundations are rotten. Itinerant 
experts are often dangerous.,,17 

Sir Otto Niemeyer: die brasilianische Regierung hatte diesen Vice Governor der 
Bank of England um eine umfassende Krisenberatung gebeten - so die offizielle 
Lesart. Anders sah es die New York Times: Nein, er hatte nicht eine Bitte aus Rio 
de Janeiro erhalten sondem man hatte ihn zur Rettung der Rothschilds dorthin ent
sandt. "Contrary to reports he was not invited by the provisional government, but 
was sent to Brazil by the Rothschilds interests, who, with associated bankers, are 
reported committed for about £ 20,000,000 (nearly $ 100,000,000) on the coffee 
valorization project. The present situation, therefore, is really an outgrowth of the 
United States Department's veto of a project to lend money to Brazil to keep up the 
price of coffee.,,18 Brasiliens Abhangigkeit vom Kaffee, der Preisverfall und die 
Auslandsschuld, das Interesse der US-Regierung an niedrigen Preisen und der 
"Struggle" zwischen UK und USA urn Slidamerika: all in a nutshell, alles in weni
gen Pressezeilen gespiegelt. 
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Normano besteht auf seiner Ausgangsthese. Trotz des stiindigen Wandels in der 
Entwicklungsgeschichte, trotz des unbestreitbaren Fortschritts bleibt das Haupt
problem des Landes unveriindert: "to extend the territory of the ,economic Brazil', 
and to inject an economic substance into the political area. By this process the na
tion was formed - it now forms the economic United States of Brazil.,,19 Diese 
Staaten mils sen weiter zusammen wachsen, und dies wird nur dann gelingen, wenn 
die Verknilpfungen enger werden, auf mehreren Ebenen. Die Infrastruktur ist zu 
verdichten, um die Engpiisse fUr Giiter- und Informationsstrome zu iiberwinden; 
neue Verbindungen auf Schiene, StraBe und in der Luft miissen geschaffen, die 
Postverbindungen verbessert werden, Strom- und Telefonnetze milssen zusam
menwachsen. Diese Investitionen sind nur dann zu finanzieren, wenn das inliindi
sche Kapital genutzt, der nationale Kapitalmarkt entwickelt wird. 

Der Streit um die Steuertopfe zwischen der Zentralregierung und den einzelnen 
Staaten muss politisch Uberwunden werden, um erstmals in der Foderation ein ge
schlossenes Finanzsystem zu schaffen. Und schlieBlich: in der internationalen Zu
sammenarbeit muss Brasilien die neue Konstellation nutzen, in der die USA den 
ersten Rang als Kooperationspartner eingenommen und die europiiischen Konkur
renten verdriingt hat. Nonnano zitiert abschlieBend Thomas Jefferson, der schon 
vor einem Jahrhundert erkliirt habe, dass diese Perspektive flir die Brasilianer die 
naturgegebene sei. Denn sie wiirden darauf velirauen, dass am ehesten die USA 
ihnen eine ehrliche UnterstUtzung leistete. 

I Auskunfl der Wilson Lihrary der Universitat vom Oezemher 2011. 
2 1. r. Normano: Brazil-A study of Economic Types. Chapel Hill 1935, S. viii. 
3 Rezension in: The Economic Journal, 45 (1935) 180, S. 772. Thatcher war zu dieser 7eit 

Lecturer in Cambridge (UK) und wurde spater ein bekannter Wirtschaftsgeograph. 
4 J. F. Normano: Brazil ... , S. 5. 
5 Rezension in: The Hispanic Amcrican Historical Review 16 (1936) 2, S 232-234, hier: 

S. 234. Raul O'Eya war ein brasilianischer Wissenschaftler. der in dieser Zeit mit Wilgus in 
der George Washington University zusammenarbeitete. 

6 J. F. Normano, Brazil ... , S. 18. 
7 Ebd., S. IX. 

8 Ebd., S. 58. 
9 Ebd., S. 78. 
10 Ebd., S. 90. 
11 J. F. Normano: Saint-Simon and America, in: Social Forces 11 (1932). L S. 8-14. Als Autor 

ist genannt: .,J. F. Normano - Harvard University". Die Zeitschrift wurdc - wie sein Buch
von der University of North Carolina verlegt. 

12 Ehd.,S.9. 
13 1. F. Normano: Brazil ... , S. 96. 
14 Rezension in: American Journal of Sociology 42 (\937) 5, S. 763. Pierson, 1939 in Chicago 

promoviert, lehrte anschlieBend als Professor flir Soziologie und Sozialanthropologie in Sao 
Paulo. 

15 Rezension in: American Economic Review, 25 (1935) 4, S. 739. 
16 Rezension in: The Hispanic .... S. 234 f. 
17 Rezension in: The Economic "', S. 773. 
18 The New York Times 29.05.1931. 
19 J. F. Normano: 13razil "" S. 222. 
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The Spirit of American Economics 

"The Spirit of American Economics" und "The Spirit of Russian Economics" bil
den Normanos Beitrag zur Historik der 6konomischen Lehrmeinungen, also der 
Fachwissenschaft, die das 6konomische Denken in seiner zeitlichen Entwicklung 
erforschen will. Er hat dabei vor aHem Denker des achtzehnten und neunzehnten 
Jahrhunderts betrachtet; die Auseinandersetzung mit dem 6konomischen Denken 
seiner Zeit stand dahinter zurlick. 

Wie schon bei frliheren Projekten sah er sich als Pionier; auch das Feld der 
"American Economics" betrachtete er als unbestellt. Er machte sich an die Arbeit 
und vertraute auf gute Ernte; mehr als den Ertrag eines Brachlandes werde er alle
mal vorweisen k6nnen. Denn bislang konne er konstatieren: "The history of eco
nomic ideas in the United States [ ... J does not yet exist."] Entsprechend relativierte 
er die Erwartungen an seine Pionierarbeit: ein fertiges Gewebetuch werde er nicht 
vorlegen, wohl aber einige musterpragende Webgarne. 

In seinem VorwOli dankt er den Professoren Gay und Mitchell, und in seiner 
Einleitung bietet er einen Rlickblick auf vorliegende Fragmente und Einschatzun
gen. Die bisherigen Versuche zu einer Okonomikgeschichte sind aus seiner Sicht 
dlirftig und die Einschatzungen fast durchweg negativ: die Geschichte sei bislang 
nicht geschrieben,2 weil ihr der Gegenstand - spezifisch amerikanische Wirt
schaftslehren - weitgehend fehle oder auch wei I diese Gattung der Historiographie 
schlichtweg als liberfllissig erschien. Normano nennt nur eine Ausnahme - mit 
heimlicher Freude? "When an Austro-German (now American) scholar published 
in 1910 an attempt to investigate and to appraise the modern development of eco
nomic thought in the United States, the editor accompanied his enthusiastic phrases 
with a disparaging [abwertendenJ remark." Der Austro-German war kein anderer 
als Schumpeter, der Normano im Frlihjahr 1933 jede kollegiale UnterstUtzung ver
weigert hatte. Tn dieses Bild passt auch die Erinnerung an Taussig, die Normano an 
anderer Stelle seines Buches wiedergibt: Taussig habe nach dem Kriege weiterhin 
dasselbe gelehrt wie in den letzten drei Jahrzehnten des Jahrhunderts zuvor. Vor 
dem Hintergrund dieses Vergangenheitsbildes begrlindet NOfll1ano dann seinen 
Ansatz: er habe mehr als eine Bibliographie erstellen, sich aber nicht an eine um
fassende Kritik der vorliegenden Literatur wagen wollen. Vielmehr komme es ihm 
darauf an, die Entstehung der Hauptstr6mungen zu verstehen, den jeweils treiben
den "spirit", die einflussnehmende "Weltanschauung" zu erfassen.3 

Brachte dieser Ansatz dem Autor Erfolg? Verschiedene KoUegen, Junior wie 
Senior, hatten ihn schon in Harvard gewarnt, dass ein solches Projekt ihm nur Ent
tauschungen bescheren k6nne. "Most of them denied the very existence of any 
genuine American economic thought." Hat der Ansatz ihn dennoch zu validen Er
gebnissen gefilhrt, zu Erkenntnissen, die in der Fachwelt geteilt und als beachtli-
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cher Fortschritt honoriert wurden? Die Durchsicht der Buchbesprechungen erlaubt 
diesen Schluss nicht; das Echo war so geteilt, wie die Lehrmeinungen der Okono
men, die Normano in seinem Buch bewertet. Es gab flinf langere und zwei kurze 
Besprechungen, der bekannteste Rezensent war Friedrich August von Hayek.4 

Bevor man sich an die Besprechung eines kontrovers diskutierten Buches macht, 
sollte man wohl erklaren, welcher wirtschaftstheoretischen Stromung man selbst 
nahesteht. Dies macht, mit angemessener Bescheidenheit, ein weniger bekannter 
Kritiker zu seinem Ausgangspunkt: Vincent Wheeler Bladen (1900-1981), Wirt
schaftsprofessor an der University of Toronto. Seine Kritik ist dies ausflihrlichste, 
neben einer umfassenden Bewertung ftihrt er auch durch die einzelnen Kapitel und 
bietet damit das Gerlist flir eine kurze Inhaltslibersicht. 

Diese sei hier eingefligt. Nach der Einflihrung behandelt Normano im kurzen 
zweiten Kapitel "The Contlict": den Widerstreit zwischen "importierten" und im 
Lande geborenen Ideen, zwischen den Ideen der Bewahrens (conservation) und 
Wandelns (transformation), den Weltanschauungen von Vermogenden (haves) und 
Armen (have-nots). Er geht dann zum "Homespun America" liber, dem dritten Ka
pitel, in dem er das okonomische Denken von Franklin, Hamilton und Jefferson 
behandelt. An Benjamin Franklin (1706-1790) interessiert ihn die Seite des Den
kers, der seine naturwissenschaftliche Forschung ebenso als Beitrag zur Philoso
phie verstand wie seine okonomische Sicht des laissez-faire. Hamilton und Jeffer
son finden ihren Platz in der Entwicklung der okonomischen Grundideen der ame
rikanischen Verfassung: der Nordstaatler als Verfechter der conservation, der Slid
staatler als Tmpulsgeber der transformation.s 

Wirklich lang ist nur das vierte Kapitel, mit dem Titelstichwort "Moving Fron
tier". Normano erimlert an Turner: "The entire social and economic history of the 
United States can be interpreted in terms of the moving frontier.,,6 Normano erzahlt 
auch die Geschichte der economic thoughts als Hinausschieben von Grenzen, als 
Wanderung durch den Subkontinent: "Having voyaged in the melancholy lands of 
the New England classics, peopled by phantoms [er meint McVickar, Vethake und 
andere7], and traveled through the plantations of the South, where cultured land
lords long for a continuation of the patriarchal mode of life [er meint John Taylor, 
Legare und CalhounR], we are brought by Henry Clay's American System of the 
New West into the center of activity and new thought of the first half of the nine
teenth century.9 Leaving the camp of the adherents of the principle of conservation, 
we now join those of the principle of transformation." Es folgen Darstellungen zu 
Raymond, Ray, Henry C. Carey und Friedrich List. to 

Sein flinftes Kapitel hat Normano mit "Industrial America" liberschrieben, hier 
geht es um das halbe Jahrhundert bis 1914, somit um den Vorrang der englischen 
Klassiker, den nachfolgenden Eintluss der Historischen Schule, der Osterreichi
schen Schule und der europaischen Sozialisten. Die Hauptpersonen auf amerikani
scher Seite sind in diesem Abschnitt sind Henry George und Edward Bellamy. II 
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Das vorletzte Kapitel "America of the Crossroads" befasst sich schlieBlich mit in
stitutionalism, Technocracy und New Deaf. In den "Conclusions" betont Normano 
noch einmal, dass eine spezifisch amerikanische Str6mung des 6konomischen Den
kens sich am starksten zwischen dem Unabhangigkeits- und dem Btirgerkrieg ent
wickeln konnte. Seitdem habe die amerikanische Schule ihre "freshness and brilli
ance" verloren; was werde die Zukunft bringen? Normanos dezidierte Antwort: ,,1 
see the renaissance not in the progress of economic theory, but [ ... ] in the attempt 
at a 'constructive application' of accumulated facts and data. [ ... ] The economists 
begin to see a concrete goal - the conquest of the possibility of shaping the evolu
tion of economic life to fit the purposes of the nation. The principle of transforma
tion logically develops interventionism into planning. Theoretically the idea of 
'constructive application' is opposed to atomistic individual conceptions, and is 
nearer to the universalist organic ones.,,12 

Zurtick zu den Kritikern: Bladen wendet sich gegen Nomanos Ablehnung der 
(neo)klassischen Theoretiker, insbesondere des Beitrags der "Orthodoxen" nach 
dem Weltkriege. Man konne schwerlich einem Autor folgen, wenn er die Ge
schichte der amerikanischen Okonomik nach dem Ersten Weltkrieg derart pauschal 
betrachte (nun zitiert er Normano): "Some of the economists searched for an escape 
in legal refinement and mathematical simplifications; others escaped in voluminous 
fact-finding research and descriptive work. The main trend remained unchanged. 
Taussig continued to teach as he had in the seventies, eighties, and nineties of the 
last century. The describers continued to issue more and more volumes [ ... ]".)3 

"Vorab erklaren, welcher wirtschaftstheoretischen Str6mung man nahesteht": 
fUr den Rezensenten Hayek galt dies nicht, denn seine Person und Position waren 
schon 1944 weit bekannt. Er war 1931 von Wien zur London School of Economics 
gekommen; die heute unverandert aktuelle Frage "Keynes oder Hayek" hatte sich 
schon damals ausgepragt. Als Vertreter des Neoliberalismus musste er einem Au
tor, der - wie Normano - klassische und neoklassische Stromungen als nicht
amerikanisch einschatzte, grundsatzlich kritisch gegentiberstehen. Bevor er in sei
ner (im August 1944) erschienenen Rezension zu diesen inhaltlichen Fragen 
kommt, spricht er tiber Klappentext und Stil: "The author, described on the jacket 
as a doctor of the Universities of Petro grad and Freiburg im Breisgau, and a former 
member of staff of the Universities of Petrograd and Harvard, wields a versatile 
[gewandte] pen. But his intention, announced in the Preface, of writing history as 
though [als ob] it were literature has not produced a very satisfactory result. The 
interesting subject is treated in a somewhat journalistic manner.,,)4 

Normano habe sich bemtiht, spezifisch amerikanischen spirit in der Wirtschafts
literatur der USA zu entdecken, k6nne aber seine eigene Enttauschung dartiber 
kaum verbergen, dass er nicht aufweitere einschHigige Okonomen als die wohlbe
kannten Henry C. Carey, Henry George und E. Bellamy gestoBen sei. Die Distanz 
des Autors zur Wirtschaftstheorie habe einer unbefangenen Suche im Wege ge-
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standen. Eigentlich sei er ein AuBenstehender, ein outsider; auch mit seiner Mei
nung tiber Taussig habe er sich disqualifiziert. Als Beleg bringt Hayek sodann das 
Zitat, das Bladen in seiner Besprechung vom August 1945 im selben Begrtindungs
zusammenhang wiederholen sollte. ls Etwas milder fligt er hinzu, dass Normano 
einiges tiber frtihe amerikanische Okonomen entdeckt habe, das flir die europaische 
Fachwelt weitgehend neu sein dtirfte. Die Darstellungen zu den letzten 80 Jahren 
erschopften sich jedoch in biographischen Skizzen und seien wenig hilfreich. 

Als Skizze stuft auch Abbot P. Usher die Neuerscheinung ein. 16 Memo: Er hatte 
1935 den Harvard-Lehrstuhl flir Wirtschaftsgeschichte erhalten, auf den sich wohl 
Normanos langerfristige Erwartungen gerichtet hatten. Die Arbeit findet er "very 
disappointing", zumal eine Person mit der Ausbildung und Erfahrung, die Dr. 
Normano vorweise, mit seinem kontinuierlichen Interesse flir die Historische Schu
Ie, zu diesem Thema wesentlich mehr hatte beitragen konnen. Normano vermische 
in seiner Betrachtung Wirtschaftsanalyse und Wirtschaftspolitik, zudem sei die Ar
be it nicht konsequent strukturieli: der rote Faden - die Kritik an den "doctrines of 
the classical school" - gehe immer wieder verloren. 

Ushers Kritik ist schwach, sie geht tiber diese Skizzen kaum hinaus. Interessant 
an dem Kommentar von Frank H. Underhill, einem linksorientierten Continentalist, 
ist der Bezug auf Beard, dessen Kommentar zu Normanos Buch im Klappentext 
zitiert ist. Underhill schreibt: "He [Normano] is evidently much in sympathy with 
Charles A. Beard, who is quoted on the jacket of the book in praise of its author 
[folgt Zitat von Beard]: 'He is acquainted with the difference between systems of 
economics spun by professors, clergymen and word manipulators in general, and 
economic thought as ideas related to and applied in the economics, politics and ju
risprudence of day-to-day economic activities and transactions occurring in the ac
tuality of history, the movement of ideas and interests in time'." 17 Underhills Be
wertung des Buches ist maBig kritisch. Er kann Nonnanos Unterscheidung zwi
schen den Klassikern (conservation) und den populiiren nicht-akademischen Den
kern (transformation) folgen, findet es aber willktirlich, nur letztere als die wahren 
amerikanischen Denker einzuordnen. Warum sollten nicht auch die Klassiker die
ses label beanspruchen konnen, wo doch die klassische Okonomik so perfekt zu 
den Interessen der amerikanischen businessmen gepasst habe, die nach dem Btir
gerkrieg die amerikanische Wirtschaft dominiert hiitten? 

Der vierte Kritiker war der einzige, der sich selbst unmittelbar mit demselben 
Forschungsthema beschiiftigte: Edmund Whittaker hatte 1940 sein umfangreiches 
Werk "A history of economic ideas" vorgelegt. Er begriiBt das Erscheinen des Bu
ches, erwiihnt die Niihe zu Beards' Arbeiten, bedauert, dass das Buch doch schmal 
ausgefallen sei und vermisst in einigen Bewertungen die GrautOne: "It seems sug
gested that conservation is inherently bad and transformation good - a common 
view. Hamilton was bad and Jefferson good, Laughlin bad and Veblen good, Coo
lidge of course horrid and Franklin Roosevelt in New Deal a veritable golden-
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haired boy. [ ... ] Purists may feel a little impatient with Mr. Normano.,,18 lnsgesamt 
aber k6nne man aus dem Buch viel lemen, und selbst wenn der Autor sich auf be
kanntem Terrain bewege, bleibe er "stimulating". 

Yom Yerriss bis zur wohlwollenden Kritik: einen durchschlagenden Erfolg 
konnte Normano nicht verbuchen. Mit einem geteilten Meinungsbild wird er ge
rechnet haben, denn sie entsprach seiner Kemthese tiber den Widerstreit zwischen 
conservation und transformation. Unterm Strich hatte er aber wohl mehr Zustim
mung erwartet, mehr gedrucktes Lob, wie das von Beard. Als eindeutigen Misser
folg muss er bewertet haben, dass die mit seinem Buch begonnene Serie der Stu
dies in the llistory of };conomic lhought nicht fortgesetzt wurde. 

1. F. Normano: The Spirit of American Economics. A Study in the History of Economic 
Ideas in the United States prior to the Great Depression. With a supplement The Develop
ment of Canadian Economic Ideas by A. R. M. Lower. Studies in the History of Economic 
Thought, First Volume, New York 1943. Verlegt wurde dieses Buch von der John Day 
Company des Richard .1. Walsh, Ehemann von Pearl S. Buck. Gas Copyright lag beim LAEI. 
Der AutorenbeLeichnung "J. F. Normano" trug den Zusatz: "Formerly Lecturer on Econo
mics, Harvard University". Sein Co-Autor Arthur Reginald Marsden Lower (1889-1988) 
war ein kanadischer Historiker, Professor am Wesley College, der lIber seine Arbeiten zu 
Kanada und Fernost mit dem IPR in Kontakt stand. Auch hatte er eine Arbeit lIber "Settle
ment and the Forest Frontier in Eastern Canada" geschrieben. 

2 Mit denselben einleitenden Worten hatte er dies schon 1938 flIr ein besonderes Genre festge
stell!: Vgl. .1. F. Normano: Social Utopias in American Literature, in: International Review 
tor Social History, 3 (1938) 3, S. 287-300. Seltsam ist, dass er diesen Aufsatz in seinem 
Buch nicht erwahnt hat. 

3 Ebd., S. 23. 
4 Die zwei kurzen Besprechungcn im International Labour Review (1944) und in der Los An

geles Times (1943) waren weitgehend Inhaltsangaben. 
5 "Hamilton's sympathies were always aristocratic, with a reference for tradition: Jefferson 

sympathized with the common man." [bd., S. 43. Alexander Hamilton (1757-1804) und 
Thomas Jefferson (1743-1826) waren Finan7- bzw. AuBenminister unter George Washing
ton. 

6 Ebd., S. 53 
7 John Me Vickar (1787-1868) war der erstc Wirtsehaftsprofcssor am Columbia College, Hen

ry Vithake (1791-1866) las Politische Gkonomie, Mathematik und Philo sophie u. a. an der 
University of Pennsylvania. 

8 John Taylor (1753 -1824), Hugh S. Legare (1797-1843) und John C. Calhoun (1782-1850) 
waren Politiker und schrieben zu wirtschaftlichen wie politischen Fragen. 

9 Henry Clay (1777-1852) aus Kentucky war einflussreicher Politiker und als frtiher Continen
talist ein Beflirworter der Entwicklung des amerikanischen Inlandsmarktes. 

10 Diese bczeichnet NOfillano als Vertreter des Amcrican Spirit: Daniel Raymond (1786-1849), 
John Rae (1796-1872), Henry Charles Carey (1793-1879) sowie Friedrich List (1789-
1846), der 1824-1832 in den USA im Exillcbte und dort, von Hamilton inspiricrt, Kontakt 
zur amerikanischen Schule def Nationalokonomie fand. 

II Henry George (1839-1897), der ftir Gemeineigentum an den nattirlichen Ressourcen eintrat, 
ordnet Normano der "romantic national school" und Edward Bellamy (1850-1898, Werke 
"Looking Backward" und "Equality") den Utopisten LU. 

12 .T. F. NormanD: The Spirit of American ... , S. 209. 
13 V. W. Bladen, ReLension in: The Joumal of Economic History, 5 (1945) L s. 90 f., hier 

S. 90. Der zitierte Text tindet sich in Normanos Buch auf S. 176 f 
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14 1'. A. v. IIayek Rezension in: Iconomica 11 (1944) 43, S. 195 f., hier S. 160. 
15 Ebd. Dies war in dem Buch nicht die einzige Kritik Normanos an Taussig. Eine der weiteren: 

"The mid-Victorian Taussig still regarded himself as an authority on all economic questions 
and scarcely realized how far the world had drifted away, and that his equipment of Man
chester economics was no longer adequate." Ebd., S. 140. 

16 A. P. Usher, Rezension in New England Quarterly 16 (1943) 1, S. 676 f. Usher (1883-1965) 
war kein herausragender Wirtschaftshistoriker, im Katalog der Library of Congress finden 
sich kaurn 10 Titel von ihm. 

17 F. H. Underhill, Rezcnsion in: The Canadian Historical Review 25 (1944) 1, S. 66 f Ocr 
Historiker Underhill (1889-1971) lehrte an der UniversiUit von Toronto. 

18 James Laurence Laughlin (1850-1933) war ein neokla'isischer Okonom, der US-Prasident 
Calvin Coolidge (1923-1929) wurde als Anhanger des laissez-faire kritisiert, und Thorstein 
Veblen (1857-1929), Okonom und Soziologc, Mitbcgronder der New School for Social Re
search, trat mit seinen Untersuchungen zum US-Monopolkapital hervor. 
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The Spirit of Russian Economics 

Wie erwahnt: Nonnanos letzte Arbeit, tiber das russische okonomische Denken, 
erschien als Monographie, nicht als Publikation des Committee on the Study of 
Economic Thought. Nonnano nennt dieses Buch "in some respects a companion 
volume to my Spirit of American Economics." Denn auch in diesem "little volu
me" gehe es urn den ersten Versuch, die volkwirtschaftlichen Gedankenstromun
gen eines groBen Landes historisch nachzuzeichnen. Wiederum habe er nicht ein 
biblio- und biographisches Nachschlagwerk verfassen und auch nicht "hair-splitting 
theories and definitions" lehrbuchartig wiedergeben wollen. Sein eigentliches 
Thema sei auch hier der spirit of economics. Vennitteln wolle er die Ideenge
schichte des okonomischen Denkens in Russland. 

Mit dieser Arbeit hatte der Autor - "as a young Privatdozent" - vor einem Vier
teljahrhundert begonnen; die Anregung hatte er von Schulze-Gaevemitz und Stru
we erhalten, zwei Meistern auf diesem Gebiet. Schon als Privatdozent habe er Ma
terial gesammelt, einen Artikel tiber die okonomischen Ideale von Lenin geschrie
ben, habe bei seiner Auswanderung Material und BUcher zurUcklassen mUssen, 
seine Notizen aber "during all perenigrations" bewahren und erweitern konnen. Ei
nen starken AnstoB, sich erneut mit dem Thema zu befassen, habe er 1941 im rus
sischen Emigrantenmilieu erhalten, nachdem er von Massachusetts nach New York 
gezogen war. Dort war das "Ratsel des russischen Sozialimus" ein Zeitthema ge
wesen, und er hatte sich daran gemacht, es zu erklaren. Daftir habe er eine weit vo
rangeschrittene Arbeit zur Geschichte der sozialokonomischen Tdeen im Katholi
zismus unterbrochen. 

Diese Erklarungen stellt Normano im Vorwort voran - und erwahnt erstmals 
seinen Aufsatz tiber Lenin, ohne allerdings den Autorennamen zu nennen. Sein ers
tes Kapitel beginnt er mit dem Aufriss seiner Hauptthesen. Erstens: okonomisches 
Denken war in Russland niemals allein eine Sache der Wirtschaftswissenschaft; 
daran beteiligten sich intensiv auch die (fachfremde) Tntelligentsia und nicht zuletzt 
der Regierungsapparat. Zweitens: das okonomische Denken war bis zum Beginn 
des 20. Iahrhunderts stark yom Ausland beeinflusst, aber immer gab es die Besin
nung auf ein ureigenes Denken, vielfach verbunden mit Ablehnung, oft auch Rass 
auf das Fremde. Drittens: Nach 1917 galt das westliche Denken als ebenso de gene
riert wie der Kapitalismus; ein neuer Menschentyp hat sich entwickelt, er diskutiert 
nicht sondern arbeitet, in der Oberzeugung, dass neue Technologien Sprtinge in der 
wirtschaftlichen Entwicklung erlauben: Uberholen ohne einzuholen. 

Westeuropaische Tdeen drangen nicht vor der zweiten Ralfte des 18. Iahrhun
derts ins russische Denken ein. Normano zeichnet diese Einflussnahme in den fol
genden drei Kapiteln nacho Er beginnt mit England, folglich mit Adam Smith, des
sen ldeen vom "Wealth of Nations" in Russland fruh bekannt waren. "But only af
ter the brief period of Catharine IT's flirtation with the French philosophers did 



The Spirit of Russian Economics I 355 

Smithianism become for a time the dominating and official current of thought in 
Russia.,,1 Schon hier zeigt Normano deutlich, wie weit er seine erste These ver
steht: nicht nur fUhrende Okonomen sieht er als Propagandisten des klassischen 
Wirtschaftsliberalismus, sondern auch Alexander 1., Zar von 1801 bis 1825, stand 
aus seiner Sicht vollstandig unter dem Einfluss von Smith. Dies galt nicht fUr des
sen Nachfolger; Nikolas II. unterdriickte die Dekabristen, Trager westlich-liberaler 
Ideen, und die liberale Periode von Alexander II. war stark vom franzosischen 
Utopismus beeinflusst. Der Idealismus des Saint-Simonismus verlor sich schnell, 
aber seine praktische Anwendung - Aktiengesellschaften, modernes Finanzwesen, 
Industrialisierung, Kapitalmobilitat - zeigte Spuren. Normano verweist in diesem 
Zusammenhang auf "seine" Arbeit von 1917 tiber die Aktienhandelsbanken in 
Russland (ohne Nennung des Autorennamen) und auf "Brazil - A Study of Eco
nomic Types".2 

Am ausfUhrlichsten beschreibt und deutet er den "German influence", auf den 
20 Seiten des Kapitels 4. Schon Wissenschaftler der AutkUirung lehrten an russi
schen Universitaten, Sohne von russischen Adels- und Beamtenfamilien studierten 
vornehmlich in Deutschland, und Gottingen wurde ein Zentrum fUr deutsch
russischen akademischen Austausch. Okonomen orientierten sich ab der zweiten 
Hafte des 19. Jahrhunderts an der deutschen Historischen Schule, und die russi
schen Studenten an deutschen Universitliten drlingten in die Vorlesungen von 
Schmoller, Brentano, Bticher, Knapp und Schulze-Gaevernitz. Die deutsche He
gemonie zeigte sich auch beim Aufbau des Polytechnikum st. Petersburg, "a brilli
ant school [ ... ], a Russian university under German influence"." Auch auf dem 
Feld der sozialistischen Ideen verdrangten deutsche Theoretiker die franzosischen, 
"Marx and Engels practically conquered the country. [ ... ] The radical intelligentsia 
and especially the youth became infatuated [schwlirmerisch verliebt] with German 
Marxism in all its colourings and factions.,,4 Aber auch die deutschen Revisionis
ten, gefuhrt von Bernstein, vernahmen ihr Echo aus Russland, und schlieBlich fand 
die Mehrzahl der marxistischen Akademiker zurtick zum Tdealismus, nicht zuletzt 
Peter von Struwe.5 

Aber natiirlich erschopfte die russische Ideengeschichte sich nicht in dauerhafter 
Bindung an westliche Gedankenstromungen. "Generally speaking, one could 
search in vain for stability in the Weltanschauung of the Russian intelligentsia. The 
typical evolution is rather a constant search, constant change of ,landmarks' .,,6 Die 
Besinnung auf ,nationales' Denken war nie veri oren gegangen, die Slawophilen 
wurden zu geistigen Wegweisern, Moskau und St. Petersburg tauschten in ihrer 
Deutung die Pllitze, und das Bild des ,Heiligen Russland' wurde antithetisch den 
Idealen von "la belle France", "dear old England" und "Deutsche Griindlichkeit" 
gegeniibergestellt. 7 "The Pan-Slavists taught that Slavic culture overcame the indi
vidualism sickening Europe, and emphasized the Russian collectivist principle of 
sobornost",8 der organischen kollektiven Ordnung. Russische ,Westler' linderten 
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schon frtih Position und Blickrichtung, Alexander Herzen (1812-1870) sprach vom 
russischen Sozialismus und Kommunismus, und das Verstandnis von Russlands 
historischer Bestimmung, die ideale gesellschaftliche Ordnung zu entwickeln, ver
traten schlieBlich, zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, fast aile sozialen und 
politischen Gruppen. Und die Kadetten, denen Lewin in seiner Petersburger Zeit 
nahe stand? Sie erwahnt er kaum, und I.W. Gessen (Josef Hessen) mit keinem 
Wort. "The short episode [ ... J of the Duma's functioning had no economic roots in 
Russian soil. The liberal current [ ... J was a Utopia in Russia. And it remained a 
Utopia after the revolution made possible an escape from capitalism.,,9 

Die Besinnung auf ,nationales' Denken, auf einen eigenstandigen Weg fand 
noch keine Entsprechung in der realen Okonomie; denn wirtschaftlich war Russ
land in hohem MaBe von Deutschland abhangig. Es suchte einen Ausweg in der 
Aufnahme von franzosischem und britischem Kapital; als Beleg verweist Normano 
hier auf seine Arbeit von 1914, tiber deutsches Kapital in Russland. Dies war der 
historische Widerspruch: Russland wollte politisch unabhiingig werden, seine nati
onale Kultur bewahren. Wirtschaftlich war es aber zu rUckstandig, das Tempo sei
ner Industrialisierung zu gering, um einer wirtschaftlichen Kolonialisierung durch 
Deutschland zu entgehen. Russland besaB immense wirtschaftliche Ressourcen, die 
unter Einsatz der verfLigbaren neuen Technologien einen Wachstumssprung ins 
zwanzigste Jahrhundert erlaubten. Aber der russische Kapitalismus war zu 
schwach, dieses Potential zu nutzen und damit die Gefahr abzuwenden, dass Russ
land zum deutschen Hinterland wilrde. 

Der Leser erinnert sich hier an Nonnanos Sicht der Dialektik von okonomi
schem Prozess und Wirtschaftsform. In ilberraschender Weise ilbertragt er diese 
Sicht auf die Situation Russlands in der zweiten Dekade des zwanzigsten lahrhun
derts: wenn der Kapitalismus als Wirtschaftsform die Beschleunigung des okono
mischen Prozesses - und damit die Abwehr der deutschen Gefahr - behindert, so 
muss er einer anderen Form weichen, obgleich er keine Reifephase, geschweige 
denn ein fortgeschrittenes Alter erreicht hat. Noch ilberraschender ist Nonnanos 
zweiter Gedankensprung: dieser drangende Bedarf nach einer neuen Wirtschafts
fonn, zur Wahrung politischer und kultureller Autonomie, war der AuslOser der 
Russischen Revolution. "Now, more than a quarter of a century after the Russian 
Revolution, we can see that its economic motive was the necessity to fight, not 
primarily Western capitalism as a whole, but its nearest and most dangerous posi
tion: Gennan penetration." 10 

Dies war, so Normano, das Evolutionare an der Revolution, sie war der Aus
bruch eines jahrzehntelang gewachsenen Widerstands gegen die deutsche Hege
monie in Wirtschaftsleben und Denken. "I my understanding, the Bolshevik revo
lution was the expression of an organic and not an outside revolt; it was the inevi
table result of the one-and-a-half centuries long history of the Russian intelligent
sia, prepared by the Russian past and imperative for its future. It was a reaction 
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against and prevention of German hegemony in Russian economic life and 
thought.,,11 Die darauffolgende Entwicklung der Sowjetunion sei eine erfolgreiche 
Illustration der Theorie der Spriinge, des Oberholens. Das Leitbild des langsamen, 
stetigen Prozesses verspreche in Russland keinen Erfolg. "The Russians always 
preferred to work by fits and starts and not by steady, sustained pu11.,,12 

Normano versteht den Bolschewismus somit als natiirliche Synthese; man solie 
in ihm den legitimen Nachfolger, nicht den siegreichen Rebell sehen. Dies gelte 
auch fUr die Entwicklung des russischen okonomischen Denkens; sie sei vergleich
bar einer musikalischen Fuge, die von der HamlOnie des letzten Akkords gekront 
wird. Und dieser letzte Akkord sei der Bolschewismus, als Ausdruck des russi
schen Sozialismus. 13 In der Ideengeschichte sei eine epochale Veranderung einge
treten: mehr als hundert Jahre habe es das Bestreben nach standigem Wandel 
(transformation) gegeben, jetzt aber sei das Bewahren (conservation) oberstes Ziel 
- das Bewahren der Errungenschaften der Revolution, der schaffenden Arbeit, der 
industrialisierten und noch zu industrialisierenden Gebiete. Dieses Verstandnis des 
Bewahrens kontrastiere mit dem Pessimismus des Westens und seinem Bemiihen, 
den status quo zu erhalten. Dagegen stehe der Optimismus der Sowjetunion: "for 
the sake of fulfillment of her 'historical mission' on the earth the Soviet Union had 
to adopt the principle of conservation."14 

J. F. Normano: The Spirit of Russian Economics. S. 21. Auch dieses Buch wurde bei John 
Day verlcgt, cinc britische Ausgabc folgtc 1950 bci Dennis Dobson. 

2 Vgl. auch die Besprechung seines Artikels Uber Saint-Simon in: Foreign Atfairs (s.o.) 
3 Ebd, S. 6L 
4 Ebd., S. 62. 
5 Der I,eser erinnert sich an die FinschUt7ung N0I111anOS, zitiert im dritten Kapitel, mit der er 

seine gewachsene Distanz zu Struwe erklarte: ,,I think that the intellectual life of Peter von 
Struve could be presented as a typical case: from orthodox German Marxism to revisionism 
and idealism I ... )". 

6 Ebd., S. 80. 
7 EM, S. 69. 
8 Ebd., S. 79. 
9 EM, S. 107. 
10 Ebd.,S.95. 
11 Ebd., S. 96. 
12 Ebd., S. 111. 
13 Vgl. ebd., S. 116. 
14 EM, S. 118. 
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