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ISLAMPOLITIK1. 
VON 

C. H. BECKER. 

Das Islamproblem wird meist als religi6ses Problem gewertet, doch ist 
der Islam nicht nur eine Religion, sondern auch eine Zivilisation und ein 

Staatsgedanke. Urspriinglich eine semitische Religion auf christlich-jii- 
discher Basis, ist der Islam als Weltanschauung im weitesten Sinne des 
Wortes der Erbe des christlichen Hellenismus geworden. Christentum 
und Islam fuBen also auf der gleichen kulturellen Grundlage, nur dab 
diese ererbten Elemente sich im Abendlande europaisierten, wahrend sie 
im Morgenlande, namentlich seit Verlegung des Schwergewichtes des 
Kalifenreiches von der Mittelmeerkiiste nach Bagdad, unter dem Zeichen 
der Asiatisierung standen. Religion und Kultur verwoben sich zu einem 
untrennbaren Ganzen. Den Rahmen fur diese Einheitszivilisation bildete 
der jahrhundertelang gelebte Einheitsstaat des Kalifats. Mit dem Zerfall 
dieses Staates lebte die in ihm geschaffene religiose Einheitsbildung eben- 
so weiter wie die Erinnerung an die glorreiche Zeit des Einheitsstaates 
selber. Dieser Staatsgedanke wurde zu einem Teil der islamischen Welt- 

anschauung. Jeder Muslim ist Burger dieses ideellen Staates, daher der 
Internationalismus des Islams, auch noch in der Gegenwart. Da die Le- 

bensauffassung des Islams somit in alle Spharen des Daseins eindringt, ist 
eine Auseinandersetzung mit ihm, vor allem fir den modernen Staat, un- 

umgiinglich, und zwar fiir den orientalischen Staat ebenso wie fur den 

europaiischen. Diese Stellungnahme zu dem Islamproblem in positiven 
MaBnahmen oder duldendem Geschehenlassen wird man am besten als 

,,Islampolitik" bezeichnen. Islampolitik ist eine Frage der inneren und 
auBeren Politik. 

1. Islampolitik in islamisch-orientalischen Staaten, 
besonders in der Tiirkei, 

a. als Problem der inneren Politik. 
Man konnte natiirlich auch von einer Islampolitik Persiens oder Afgha- 

nistans sprechen, aber weitaus wichtiger ist die der Tiirkei als des mach- 

tigsten muhammedanischen Staates der Gegenwart, der zugleich Trager 
des Kalifates ist. In der inneren Politik der Tiirkei spielt die Stellung zum 
Islam schon insofern eine ausschlaggebende Rolle, als die Anerkennung 
1 Vortrag gehalten vor der D. Gesellschaft fur Islamkunde im Sitznngssaal des Ab- 

geordnetenhauses am 24. April 1915. 
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des Islams als Staatsreligion den Staats-C harakter, auch dermodernen 

Tirkei, bestimmt. Man hat das junge tiirkische Parlament mit Unrecht 

getadelt, dal es so viel Zeit auf theoretische Diskussionen verwandte, 
statt praktisch zu arbeiten. Man mugte sich doch zuerst iiber Form und 
Charakter des neuen Staates klar werden. Fiihrte die Frage, ob unio- 
nistischer oder dezentralisierter Staat, zur Bildung verschiedener Parteien, 
so fanden sich Vertreter der verschiedenen Theorien iiber den Staats- 
charakter in alien Parteien. Es gab drei Entwicklungsmoglichkeiten: 
religios und ethnisch neutraler Osmanen-Staat, tiirkischer Nationalstaat, 
islamischer Kalifenstaat. Gesiegthat schlieBlich unter dem Druck der Ver- 
haltnisse der Gedanke des Islamstaates unionistischer Farbung. Dieser 
neue Kalifenstaat war etwas anderes als der absolutistisch-patriarchalische 
Kalifenstaat der Vergangenheit. Aber die Notwendigkeit der Betonung 
des Islams ergab sich einmal aus der glorreichen Tradition des Tiirken- 

reiches, die in Geschichte, Bildung und Religion ganz im Zeichen des Islams 
stand. Besonders gait das fur die Armee. Die numerisch starksten isla- 
mischen Volksteile der Tiirkei sind die Tiirken und Araber, deren Be- 

ziehungen nicht ungetriibt sind, zumal von Seiten der Ententemachte bei 
ihrer Wiihlarbeit diese zentrifugalen Krafte seit Jahrzehnten gestarkt 
werden. Mit der Parole des Islams konnte dieser Gegensatz vielleicht iiber- 
wunden werden; es war die einzige Basis, auf der ein Zusammenarbeiten 
von Tiirken und Arabern ohne Schwierigkeiten moglich war, was vor 
allem fir die Schlagfertigkeit der Armee eine Lebensnotwendigkeit war. 

Entsprechend diesem islamischen Charakter der Armee wurde dann auch 
der Krieg zum ,,heiligen" Kriege. Welter hatte man im Balkankriege 
schlechte Erfahrungen mit den christlichen Mitkampfern gemacht, da ihnen 
die kriegerische Uberlieferung fehlte und durch ihren Eintritt in das Heer 
die einheitliche ethische Basis verloren ging. Jetzt ist die alte Einheitlich- 
keit wieder hergestellt, und die Christen werden mehr zu Hiilfsdiensten, 
als im Kampfe verwandt. Auch noch in anderer Hinsicht waren die Er- 

gebnisse des Balkankrieges fir die Islamfrage entscheidend. Mit dem 
Verluste der christlichen Provinzen stieg der Prozentsatz des islamischen 
Elementes in dem verkleinerten Osmanenreich, und dazu kam noch die 

Auswanderung zahlreicher Muhammedaner aus den verlorenen europai- 
schen Provinzen in die asiatische Tiirkei. Bestimmend fur den islamischen 
Staatscharakter war schlieBlich noch ein aul3en-politischer Gesichtspunkt, 
von dem spiter die Rede sein soil. Jedenfalls ist der Staatscharakter der 
Tiirkei trotz aller wohlgemeinten Utopien der Revolutionsjahre ein reli- 

gioser. Das konnte als Anachronismus erscheinen, doch muB als Parallele 
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auf den religiosen Charakter der osterreichischen Monarchie und vor allem 
auf den russischen Staatsgedanken als eine Verkorperung der orthodoxen 
Kirche hingewiesen werden. Die Tiirkei hat es vermieden, sich zu Gun- 
sten importierter Ideen von der iiberkommenen Tradition zu losen, der 
sie ihre historische GroBe verdankt. Als moderner Staat ist die Tiirkei 

zugleich Kalifenstaat und Verfassungsstaat, d. h. bei aller Betonung des 
Islams als Staatsreligion wird der Andersglaubige in ihr biirgerliche Gleich- 

berechtigung genieBen, wie etwa der Jude im modernen christlichen Staat. 

Langsam sehen wir also den mittelalterlichen Staatsgedanken sich den 
veranderten Zeitverhaltnissen anpassen. Das gilt nun besonders auf dem 
Gebiete der speziellen Islampolitik im Inneren, wie es in der Antithese: 
Staatsaufsicht und Kultusautonomie zum Ausdruck kommt. Auf 
den ersten Blick scheint dieses Problem in einem islamischen Staat ei- 

gentlich gar kein Problem zu sein; ja, wenn der Kalif ein Papst ware, 
schiede dieses Problem allerdings aus; denn dann hatten wir eine ge- 
schlossene Hierarchie vor uns. Der Kalif ist aber kein Papst, sondern 
der weltliche Herrscher der ideellen Gesamtgemeinde. Neben ihm steht 
als Verkorperung des religiosen Momentes das Heilige Gesetz (Scheria 
resp. Scheriet), das von dem obersten Mufti des hanefitischen Ritus, dem 
Scheich-ul-Islam, autoritativ interpretiert wird. Der Islam kennt, wie be- 

kannt, neben der Exekutivjustiz der Kadis die Konsultativjustiz der Muf- 
tis, die mit der gutachtlichen Tatigkeit europatischer Juristen verglichen 
werden kann, und die fur den Richter ebenso wenig bindend ist. Seit dem 
15. Jahrhundert hat sich das Scheich-ul-Islamat zum obersten religiosen 
Amt in der Tiirkei entwickelt. Der Scheich-ul-Ialam ist dem Grolvezier 
koordiniert und sein Vertreter. Autonom als Verdolmetscher des Ge- 

setzes, ist er in seiner Stellung selber ein absetzbarer Beamter. In dieser 
Weise ist also auf personlichem Gebiete das Problem der Staatsaufsicht 
und der Kultusautonomie gelost. AnlaBlich der Absetzung Abdulhamids 
ist die Tatigkeit des Scheich-ul-Islam oft unrichtig verstanden worden. 
Kein Mufti kann einen individuellen Sultan absetzen; das tun immer die 

jeweiligen Machthaber. Aber er rechtfertigt das Vorgehen durch die Er- 

klarung, daL ein Kalif N. N., der das und das getan habe - und dabei 
werden dann die Griinde, welche die Absetzung veranlassen, aufgezaihlt 
- auf Grund der Scheria nicht langer Kalif zu sein verdiene. 

Bei der Allgiiltigkeit des religiosen Gesetzes und der religiosen Bildung 
vereinigte in friiheren Zeiten der Scheich-ul-Islam die Amter in sich, die 
wir als Justiz-, Kultus- und Unterrichtsministerium bezeichnen wiirden. 
Dabei ist nur der Begriff des Kultus etwas anders zu fassen, als wir das 
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tun, insofern als das Moscheepersonal nicht vom Scheich-ul-Islam ab- 

hangig und nicht aus staatlichen Mitteln bezahlt ist. Es untersteht viel- 
mehr der Leitung privatrechtlich verwalteter Stiftungen (Wakufs, die jetzt 
zum Teil von einem eigenenMinisterium verwaltet werden). Das Scheich- 
ul-Islamat greift aber insofern sehr erheblich in das Gebiet der Kultus- 

veranstaltungen ein, als ihm ein Aufsichtsrecht iiber die weit verzweigten 
religiosen Bruderschaften zusteht. Als wichtige soziologische Gliederung 
ist das Bruderschaftswesen iiberall von muhammedanischen Regierungen 
sorgfaltig beaufsichtigt worden. Hier also betitigt sich der Scheich-ul- 
Islam als staatliche Aufsichtsbehorde. 

Die moderne Entwicklung der Tiirkei hat im Laufe des letzten Jahr- 
hunderts der umfassenden Wirksamkeit des Scheich-ul-Islam bedeutende 
Schranken gesetzt. Mit der Einfiihrung einer weltlich europaiischen Bil- 

dung entstand ein eigenes Unterrichtsministeriun, und nur noch der re- 

ligi6s-islamische Unterricht blieb dem Scheich-ul-Islam unterstellt. In 

gleicher Weise trat neben die Scheriet-Gerichtsbarkeit die moderne Re- 

formgesetzgebung, die von einem Justizminister geleitet wird. So ist die 
allumfassende Stellung des Scheich-ul-Islam in ihren tatsichlichen Be- 

fugnissen herabgesunken etwa auf die Stellung des Patriarchen oder des 

Oberrabbi, die ja auch das religiose Recht und den religiosen Unterricht 
ihrer Glaubensgenossen unter sich haben; aber die ideelle Bedeutung 
des Scheich-ul-Islamats ist bis auf den heutigen Tag eine auBlerordentlich 

grol3e; denn in ihm verkirpert sich die Autoritiit des Gesetzes. 
Gerade bei dieser Bedeutung der Scheriet ist die politische Stellung 

des tiirkischen Staates zu diesem wichtigen Teilgebiet des Islams von 

groler Bedeutung. Die Scheriet ist bekanntlich kein Gesetzbuch in un- 
serm Sinne des Wortes, sondern cine Diskussion iiber die Pflichten der 
Muhammedaner. In alien wichtigen Punkten hat man sich geeinigt, und 
diese Hauptpunkte sind verpflichtend fur die Glaubigen und das sie ver- 
bindende Element. In alien minder wichtigen Punkten haben die einzelnen 
Rechtsschulen Sonderbestimmungen fur ihre Angehorigen entwickelt. Der 

Glaubige hat nun diesen ganzen Pflichtenkomplex als schlechthin ver- 
bindlich anzuerkennen; aber in der Praxis des Lebens ist es natiirlich 

ganz unmiglich, diese oft theoretisch sehr ausgekliigelten Einzelbestim- 

mungen durchzufiihren. Selbst den groBen kanonischen Pflichten gegen- 
iiber leisten sich auch glaubige Volkskreise weitgehende Unterlassungs- 
siinden. uiir den Staat ist es nun besonders wichtig, daJ3 gewisse Teile 
des uffentlichen Lebens, namentlich der modernen Welt, von den Be- 

stimmungen der Scheriet iiberhaupt nicht getroffen werden. Schon im 
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Mittelalter wurde das Gebiet des Verwaltungsrechtes als religiis indiffe- 
rent durch eine weltliche Gesetzgebung, die sogenannten Kanunnamehs. 

geregelt. Dazu kam unter dem Druck Europas in der ersten Halfte des 
19. Jahrhunderts die sogenannte Reform- oder Tanzimatgesetzgebung, 
die europaischen Rechtsgebrauchen und der modernen Staatsidee Rech- 

nung trug. Dem Scherietrecht ist nach wie vor auBer dem religiosen 
Recht im engeren Sinne Familien-, Erb- und Eherecht vorbehalten; auch 
Schadenersatz fiir Kiirperverletzungen und einige andere Bestimmungen 
sind noch nach diesem Recht in Ubung, wahrend das ganze Gebiet des 
Handels- und Strafrechtes der Tanzimatgerichtsbarkeit unterstebt, die 
nicht nur selbstandige Gesetzbiicher, sondern auch eine selbstandige Ge- 

richtsverfassung und ein selbstandiges ProzeBverfahren besitzt. Bei der 

groBen Schwierigkeit, dieses moderne Recht, das die Alleinherrschaft der 
Scheriet zu bedrohen schien, in der Tiirkei durchzufiihren, hat sich eine 

gewisse Unklarheit der Grenzlinien bis auf den heutigen Tag erhalten, da 
wohl die Institutionen getrennt sind, aber gelegentlich Personal-Union 
die Unterschiede verwischt, und da bei der Unklarheit der Abgrenzungen 
Kompetenzkonflikte unvermeidlich sind. Die Tendenz der Gesamtent- 

wicklung ist aber zweifellos die. daB die Giiltigkeit des religiosen Rechtes 
sich immer mehr auf die ganz oder halb religiosen Gebiete beschriinkt, 
wahrend die weltliche Gerichtsbarkeit sich auf immer weitere Gebiete 
ausdehnt. Dieser VerweltlichungsprozeB des Rechtes wird von der tiirki- 
schen Regierung naturlich gefordert, dabei aber mit feinem Takte dem 

religiosen Volksempfinden Rechnung getragen. Eine gesunde Modernisie- 

rung kann sich hier nur schrittweise vollziehen. 
Ganz iihnlich vollzieht sich die Entwicklung auf dem Gebiete des Bil- 

dungswesens. Dieses Problem ist so kompliziert, daB hier nur einige 
Andeutungen gegeben werden konnen. Das Bildungsideal der islamischen 
Welt ist zweifellos auch heute noch ein mittelalterliches; denn trotz der 

Forderung des Hadith, das Wissen zu suehen, und wenn man dafiir bis 
an die Grenzen Chinas wandern miisse, hat die theologische Entwicklung 
des Mittelalters zu der Lehre gefihrt, daB die Pforte der selbstandigen 
Gesetzeserforschung seit Jahrhunderten verschlossen sei, nachdem ein- 
mal die Ubereinstimmung der alten Religionslehrer eine befriedigende 
Losung gefunden habe. Gliicklicherweise ist in den letzten Jahrzehnten 
diese verschlossene Pforte von den besten Geistern des Islams wieder ge- 
iiffnet worden. und die ganze religiose Begriindung der jung-tiirkischen 
Verfassungspolitik hat eine selbstindige Stellungnahme zu den Quellen 
der Religion zur Voraussetzung. GewiB hat der Orient in Schule und 
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Presse seit dem Beginn des vorigen Jahrhunderts unter-dem EinfluB des 

abendlandischen, speziell des franzosischen Geisteslebens gestanden, und 
diese europaische Gedankenwelle kann in der Flut modern-orientalischen 
Denkens auch nicht mehr entbehrt werden. Trotzdem bahnt sich langsam 
die Erkenntnis einen Weg, da13 nur durch Ankniipfung an die iiberlie- 
ferten Geisteswerte und nicht durch Import eine gesunde Entwicklungs- 
moglichkeit im modernen Sinne gewahrleistet wird. Dabei ist es nament- 
lich fiir die Schule notwendig, die weltlichen Facher starker zu betonen 
und damit eine Entklerikalisierung der Schule durchzufiihren. Diese Ent- 

wicklung ist bereits im Gange. Geistig-religiose und weltliche Bildung 
sind, jede an ihrem Platze, auch in Zukunft benotigt, aber man sollte ver- 

suchen, diese beiden Welten moglichst zu trennen. 
Wo wir auch hinblicken, iiberall sehen wir die Tiirkei in ihrer inneren 

Politik eine bewul3te Stellung zum Islamproblem durchfiihren. Die mittel- 
alterliche Idee einer Identitat von Staat und Kirche wird langsam gelost 
und durch moderne Gedanken ersetzt; aber der Staat bleibt als solcher 
islamisch. 

b. als Problem der aulBeren Politik. 
Der Kalifatsgedanke ist fiir die Tiirkei nicht nur eine innerpolitische 

Notwendigkeit, sondern auch ein aul enp olitisches Machtmittel. 
Im Panislamismus liegt ein internationaler Anspruch. Der Gedanke der 

politischen Zusammengehorigkeit aller Gliubigen war in der alten Zeit 
die Kampfparole, unter der der Islam die Welt eroberte. Dieser aggres- 
sive Charakter des alten Panislamismus ist in neuerer Zeit verschwunden, 
und wenn die Tiirkei in ihrer auswartigen Politik bewuBt panislamische 
Politik treibt, so tut sie das heutzutage nur noch im Interesse ihrer 

Sel Ib stverteidigung. England und Rul3land bedriangen die Tiirkei in 
territorialer Hinsicht, und Frankreich sucht sie finanziell am Gangelbande 
zu fiihren. Den gewaltigen politischen Machtmitteln dieser GroBmachte 
hat die Tiirkei nicht die gleichen materiellen Krifte entgegenzusetzen. 
Sie benutzt deshalb ihre geistigen Machtmittel, um sich dieser riicksichts- 
losen Gegner zu erwehren. Die genannten Michte haben zahlreiche Mil- 
lionen muhammedanischer Untertanen. Diese Muhammedaner fiihlen sich 
zum groBen Teile von diesen GroBmaichten unterdriickt. Wenn nun die 
Tiirkei das ideelle Band der Zusammengehorigkeit des gesamten Islams 

betont, so lost sie damit bei den Untertanen ihrer hauptsachlichen Gegner 
tiirkenfreundliche Stimmungen aus, welche die Schlagfertigkeit der gro1gen 
europaischen Islammachte bei einem Kampf mit der Tiirkei, wie wir es 

jetzt erleben, ziemlich erheblich behindern. Nun gibt es Leute, die eine 
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solche Benutzung der gemeinsamen Religion aufs scharfste verurteilen 
Aber was haben denn England, Frankreich und Rul3land in den letzten 
Jahrhunderten getan? Der gleiche Glaube war auch fir diese MIachte 
eines der Hauptvehikel ihres politischen Einflusses auf tiirkischem Bo- 
den. Benutzten sie das religiose Moment zu imperialistischen Zwecken, 
so tut es die Tiirkei zu ihrer Selbsterhaltung. D e r moderne P a n i s - 

lamismus als Kampfmittel der Tiirkei ist also rein de- 
fen si v. Und so ist auch der Heilige Krieg, der Dschihad, iiber dessen 

innerpolitische Bedeutung als traditionelle Parole der Armee wir schon 

gesprochen haben, auBenpolitisch eine Bitte um moralische und eventuell 
materielle Unterstiitzung der Tiirkei von Seiten der nicht tiirkischen Mu- 
hammedaner unter fremder Herrschaft. Im heutigen Orient wird der Dschi- 
had nicht als Glaubenskampf, sondern als Kampf gegen England undRuB- 

land, als ein Kampf fir die Freiheit der Nation empfunden. So verstanden, 
ist der islamische Gedanke ein gesundes politisches Mittel der tiirkischen 

Augenpolitik. J e d e r Islamstaat miitte ihn ebenso niitzen, besonders aber 
die Tiirkei; denn sie ist die Tragerin des Kalifatsgedankens. Aber auch 
fiir die, welche das Kalifat des Tiirkensultans nicht anerkennen, bleibt die 
Tiirkei die Vormacht des Islams, und als solche ist sie nach islamischer 
Lehre von den Glaubigen zu unterstiitzen. Das beriihmte Kriegsfetwa 
rechnet sogar mit dieser Lehre, indem der Sultan nicht als Kalif, son- 
dern als Padischah des Islams bezeichnet wird. Nach welcher Lehre auch 

immer, die Tiirkei wird der Kalifenstaat der Zukunft sein, und das Ideal, 
das leitenden Leuten hier vorschwebt, hat neulich ein tiirkischer GroB- 
vezier in die Worte gekleidet: ,,Un Khalifat qui peut devenir un symbole 
de progres pour les musulmans en general". 

2. Islampolitik in europ'ischen Staaten. 
Die soeben skizzierten Verlhaltnisse lassen es bereits ahnen, dal auf 

dem Gebiet der internationalen Beziehungen das Islamproblem eine ge- 
fahrliche Reibungsfliche bietet. Hat die Tiirkei ein Interesse daran, die 
ideelle Zusammengehorigkeit aller Muhammedaner nicht aus dem Be- 
wuBtsein der Glaiubigen schwinden zu lassen, so hat umgekehrt jede eu- 

ropaische Macht mit muhammedanischen Untertanen, sei es in der inneren, 
sei es in der Kolonialpolitik, das entgegengesetzte Interesse, namlich ihre 
Muhammedaner dem Staate vollstandig einzugliedern. Jedes Kokettieren 
der Tiirkei mit den Untertanen eines europiischen Staates muJB fiir letz- 
teren als Eingriff in seine speziellsten Rechte erscheinen. Es ergeben sich 
also hier p r i n z i p i e l e G e g e n s i t z e ernstester Natur, die auch durch 

guten Willen kaum iiberwunden werden konnen, sondern die eben im 
Wesen der Sache liegen. 
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Auch fir den europaischen Staat ist die Islampolitik entweder ein 
Problem der inneren resp. Kolonialpolitik oder, im Umweg iiberdie Tiir- 
kei, ein Faktor in ihrer aul3enpolitischen Betatigung. 

a. Als Problem der inneren resp. Kolonialpolitik. 
Je nachdem das Mutterland oder die Kolonien muhammedanische 

Untertanen haben, wird man die Islampolitik als Problem der inneren 
oder der Kolonialpolitik bezeichnen. Prinzipiell wird in der Behandlung 
der Islamfrage auf beiden Gebieten nur selten ein Unterschied gemacht; 
denn die Lisung des Islamproblems in Rulland, das keine Kolonien hat, 
steht durchaus unter kolonialpolitischen Gesichtspunkten. wie die russi- 
sche Behandlung der Fremdvolker iiberhaupt. Einen Unterschied zwischen 

kolonialpolitischer und innerpolitischer Behandlung kinnte man zur Not 
bei Osterreich konstatieren, wo der Islam in Bosnien im Stil der Kolo- 

nialpolitik schlechthin anerkannt ist, d. h. die tatsachlich nicht existie- 
rende Polygamie theoretisch zugelassen und fir bestimmte Gebiete des 
Rechtslebens das islamische Gesetz zustandig ist, wahrend umgekehrt in 
den iibrigen Landern der Monarchie der Islam nur nach hanefitischem 
Ritus und insoweit anerkannt ist, als er den Staatsgrundgesetzen nicht 

widerspricht. Auch haben die Muhammedaner in der iibrigen Monarchie 
nicht den Anspruch auf Anwendung des islamischen Erbrechtes, sondern 
sie unterstehen, wie die iibrigen Staatsbiirger, dem allgemeinen Erbrecht. 
In allen iibrigen Fallen ist die Behandlung des Islams in europaischen 
Staaten von kolonialpolitischen Gesichtspunkten bestimmt. 

Da ist es denn eine der Grundfragen, wie man sich zum Islam iiber- 

haupt stellt, ob man ihn bekampft, befordert oder indifferent behandelt. 
Nach dem allgemein anerkannten Gesetze religioser Duldung wird wohl 
kein moderner Staat zu einer Bekampfung des Islams die Hand bieten, 
wenn er auch gegen Auswiichse und Entstellungen gelegentlich einzu- 
schreiten haben wird. Wichtiger ist die Frage, ob man sich in die islami- 
schen Verhaltnisse einmischen soll, oder ob man die europaische 
Staatsleitung vollkommen trennen soll von dem islamisch-religiisen Leben 
der Bevolkerung, um sich hochstens auf ein allgemeines Aufsichtsrecht 
zu beschranken. Bestimmte Lander, wie z. B. Osterreich, haben das Prin- 

zip einer vollkommenen Einmischung gewahlt, wahrend z. B. Holland in 
Niederlandisch-Indien das Prinzip der Nichteinmischung fiir richtiger halt. 
So halt man beispielsweise den primitiven Unterricht in den Buschschulen 
einer Modernisierung doch fiir unfahig und hat deshalb lieber ein davon 

unabhangiges Schulsystem begriindet. Aufs Engste hangt damit zusammen, 
wie das Problem: Staatshoheit und Kultusautonomie gelost 
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wird. Fiir den nichtmuhammedanischen Staat kann es da wiinschenswert 

sein, eine religiose Korperschaft zu schaffen, die dann das religiose Leben 

selbstandig regelt. In liberalster Weise ist dieser Gedanke in Bosnien 

gelost, das ja auch schon im rein politischen Leben sich in religiise 
Wahlkurien fiir die Landesvertretung gliedert. Die inneren Angelegen- 
heiten der muhammedanischen Gemeinde unterstehen nun zwei Kirper- 
schaften, einmal der Versammlung der Rechtsgelehrten, dem Ulema- 

Medschlis, fiir speziell religiose Dinge und derWakuf-Mearif-Versammlung 
fiir wirtschaftliche und Schulfragen. Der Ulema-Medschlis besteht aus Mit- 

gliedern, die vom Kaiser resp. der Regierung auf Grund eines der Ge- 
meinde zustehenden Prasentationsrechtes ernannt werden. Es ist also das 

Selbstbestimmungsrecht der Gemeinde ebenso gewahrt wie die Macht- 
vollkommenheit des europaischen Staates. Diese Mitglieder werden aber 
nicht aus Gemeinde-, sondern aus Landesmitteln bezahlt; sie sind also 
Staatsbeamte, und deshalb kann ihnen der Staat auch gewisse Aufsichts- 

rechte, z. B. iiber den Religionsunterricht in Staatsschulen, einraumen. 
wahrend sich sonst ihre Haupttatigkeit im Rahmen der Gemeindege- 
schafte vollzieht. Die frei gewablte Wakuf-Mearif-Versammlung unter- 

steht, was die allgemeine Kontrolle betrifft, natiirlich der Staatsaufsicht, 
ist aber in der Verwendung ihrer Mittel und, so lange sie sich im Rahmen 
ihres Statutes betatigt, durchaus autonom. Sie hat ihren Namen nach den 
Giitern der Toten Hand, Wakufs, deren Ertragnisse im wesentlichen fur 
Unterrichtszwecke (Mearif) bestimmt sind. Ihre Mittel werden erhoht 
durch eine Gemeindeumlage, also einer Art muhammedanischer Kirchen- 

steuer, und durch den den Muhammedanern zustehenden Prozentsatz der 
fur allgemeine Kultuszwecke ausgeworfenen Landesmittel. Eine ahnliche 

Islampolitik ist auch fur die Balkanstaaten auf Grund der Friedensver- 

trage mit der Tiirkei nach dem Balkankrieg in Aussicht genommen und 
wohl zum Teil schon durchgefiihrt. In den genannten Landern hat die 
islamische Gemeinde also eine o b e r s t e S p it z e, die personifiziert wird 
durch den Vorsitzenden der Versammlung der Rechtsgelehrten, den so- 

genannten Reis-ul-Ulema. Andere Kolonialmachte halten es nun aber ge- 
rade fiir richtig, keine oberste Vertretung zu schaffen, sondern eine 
Reihe von Provinzialbehirden, die sich nicht zu einer groiieren Gesamt- 

organisation zusammenschlieBen, einmal aus Sicherheitsgriinden und da- 
mit bei den Muhammedanern nicht das Gefiihl ein Fremdkorper in dem 

betreffenden Staate zu sein, aufkomme. So hat RuBland eine Organisation 
in Mufti-Bezirke; es gibt einen sunnitischen Mufti in Kasan, einen in Oren- 

burg und einen im Kaukasus. In letzterem Lande gibt es auch ein schii- 
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tisches Muftiat. Auch hier arbeitet eine Gemeindevertretung mit dem 
Mufti zusammen, doch sind die Verhaltnisse viel weniger liberal geord- 
net als in Osterreich, und die Kontrolle ist viel scharfer. Die russischen 
Muftis sind natiirlich vollig abhangig von der russischen Regierung, und 
so soll auch kiirzlich, wie die Times melden, der Mufti des Kaukasus sich 

gegen das vom Scheich-ul-Islam erlassene Kriegsfetwa erklart haben, in- 
dem er die Rechtsgiiltigkeit dieses Fetwas bestritt. Auch die hollandi- 
sche Regierung hat z. B. in Niederlandisch-Indien keine oberste Ver- 

tretung des Islams, sondern auch hier gibt es nur lokale Spitzen, wodurch 
natiirlich die Autoritat der Kolonialregierung nur gestarkt wird; denn 
durch diese Lokalisierung schlielt man eine groBlere Gesamtorganisation 
aus, die sich unter Umstanden zu einer Gefahr fiir die Regierung ent- 
wickeln konnte. Frankreich hat nach der Besetzung von Algerien die 

Wichtigkeit der Gemeindeorganisation auch gleich begriffen und gehofft, 
durch die Schaffung eines aus Staatsmitteln besoldeten clerge officiel 
EinfluBl auf die Bevolkerung zu gewinnen. Dies Experiment ist vollkom- 
men fehlgeschlagen, da dieser clerge officiel mit MiBtrauen betrachtet 
wird. und die geistige Leitung nach wie vor in den Hinden der unab- 

hangigen religiosen Ordenshaupter und lokalen Heiligen geblieben ist. 
Es kann hier natirlich kein System dieser Verhaltnisse entwickelt wer- 
den; es mu-l geniigen, eine Reihe von Losungsversuchen anzudeuten, aus 
denen man zur Geniige die Schwierigkeit des hier liegenden Problemes 
ersehen wird. 

Mit der Frage der Staatsaufsicht hangt aufs engste die B e h an dlun g 
der islamischen Organisationen zusammen. Hat hier schon, 
wie beim Bruderschaftswesen, der islamische Staat ein Interesse an der 

Kontrolle, um wie viel mehr erst der europaisch-christliche. Die Bruder- 
schaften sind, wie man immer mehr erkennt, politisch weniger wegen 
ihres religiosen Charakters, aber um so mehr als soziologische Erschei- 

nungen zu bewerten. Eine Oberaufsicht, wie sie der islamische Staat iibt, 
ist hier fiir den christlichen ausgeschlossen. Letzterer wird vielmehr dar- 
auf angewiesen sein, durch Vertrauensleute die Stimmungen der Ordens- 
kreise sorgfaltig zu beobachten und durch Erhohung der allgemeinen Bil- 

dung darauf zu wirken, daBl die Gesellschaft keinen Schaden von solchen 

Sonderorganisationen erfahre. Leichter ist schon die Beaufsichtigung von 

Bildungsvereinen und von wirtschaftlichen Sondergruppen, wie etwa die 
niederlandisch-indische Vereinigung des Boedi Oetomo oder der Serikat 
Islam. Namentlich letztere, die aus einer wirschaftlichen Opposition gegen 
chinesische Aussauger entstanden ist, hat in letzter Zeit die hollandi- 
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sche Regierung in hohem Mage beschaftigt, und man hat einer starken 

Zentralisierung der Bewegung dadurch entgegengearbeitet, daB man nur 
einzelnen Sondergruppen, nicht aber einer geplanten Gesamtvertretung 
die juristische Persinlichkeit zuerkannte. In irgend einer Form muli 
zweifellos alien solchen Bildungen gegeniiber das Recht der Staatsauf- 
sicht gewahrt werden. Ein energisches Einschreiten der christlichen Re- 

gierung ist vor allem dann notig, wenn das religiose Band zu ungesetz- 
lichen oder gefahrlichen Aufhetzungen der friedlichen Bevilkerung be- 
nutzt wird, wenn zum Beispiel auswartige Wanderprediger oder lokale 
Mahdis oder Amulettenschreiber und Zauberkiinstler den Frieden einer 
Kolonie untergraben. Jede Gesellschaft, nicht nur die islamische, hat der- 

artige Subjekte. Aber bei dem primitiven Bildungsstand namentlich der 
afrikanischen Muhammedaner finden solche Hetzer gelegentlich die Mog- 
lichkeit, lokale Organisationen zu schaffen, die der jeweiligen europai- 
schen Regierung Schwierigkeiten bereiten konnen. Ebenso wie die Tiirkei 
einen gegen ihre Regierung sich erhebenden Mahdi - und der beriihmte 
Mahdi von Khartum hatte sich in erster Linie gegen die Tiirkenherrschaft 
erhoben - mit alien Mitteln bekampfen muB, so hat auch die christliche 

Regierung nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, alien Ausbeu- 

tungen - und es handelt sich meist um pekuniare Ausbeutungen - der 
ihrer Obhut anvertrauten Muhammedaner mit Nachdruck entgegenzu- 
treten. 

Vor dem gleichen Problem wie die Tiirkei steht die europaische Kolonial- 
macht auch auf dem Gebiete der J u s t i z und des Bildungswesens. 
Auf beiden Gebieten ist die Stellung des europaischen Staates insofern 

schwieriger, als er den Verdacht der Animositat gegen die religiose tber- 

lieferung vermeiden muB, ein Verdacht, der einem islamischen Staat von 
vorn herein erspart ist. Fur die koloniale Praxis ergeben sich bei der 

Rechtspflege zwei Hauptmoglichkeiten. Entweder man unterstellt, wie es 
Osterreich in Bosnien getan hat, das als religiis gewertete Recht des Fa- 
milien-, Erb- und Eherechtes einer eigenen Scherietgerichtsbarkeit, oder 
aber man kennt nur ein einheitliches Rechtsverfahren, legt aber dem eu- 

ropaiischen Richter die Verpflichtung auf, fur die genannten Fragen sach- 

verstandige Eingeborene als Berater hinzuzuziehen. In dem vergangenen 
Jahrzehnt scheint iiberall die letztere Praxis sich durchzusetzen. In Nieder- 
landisch-Indien z. B. hatte man friiher einen eigenen Priester-Raden, d. h. 
ein religioses Sondergericht, doch will man ihn langsam zu gunsten der 

allgemeinen Rechtspflege zuriicktreten lassen. Auch in den deutschen und 
den meisten englischen Kolonien kennt man in den islamischen Gebieten 
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nur eine einheitliche Rechtspflege. Auch in Franzosisch-Westafrika hat 
man die friihere religiose Sondergerichtsbarkeit in gewissen Gebieten ab- 

geschafft, sich aber dann der steigenden Unzufriedenheit der Bevolke- 

rung gegeniiber genotigt gesehen, die religiose Sondergerichtsbarkeit 
nachtraglich wieder einzufiihren. Auf die Dauer wird aber wohl iiberall 
sich die einheitliche Rechtspflege durchsetzen, natiirlich unter der Vor- 

aussetzung, dal3 man dem Volksempfinden durch Hinzuziehung islami- 
scher Beirate in weitestem Umfange gerecht wird. Da es oft zweifelhaft 
sein kann, in wie weit der Islam, in wie weit lokales Gewohnheitsrecht 
das Rechtsempfinden des Volkes beherrscht, wird man das Scheriet- 
Recht nur insofern beriicksichtigen, als es von dem Gewohnheitsrecht 
tatsachlich rezipiert und damit fur das Volksempfinden Volksrecht ge- 
worden ist. Dabei mag es dem europaischen Richter iauBerst bequem 
sein, eine Kodifikation des islamischen Gesetzes, wie des lokalen Ge- 

wohnheitsrechtes, nach Art eines biirgerlichen Gesetzbuches benutzen zu 
konnen. Diese Riicksicht auf die Praxis hat vor allem Frankreich zu 
grol3en Vorarbeiten veranlalBt, die auf eine Kodifikation des islamischen 
Gesetzes hinauslaufen. Vor einem solchen Programm kann aber nicht 

energisch genug gewarnt werden, weil man damit einem mittelalterlichen 

Rechte, das in langsamer Modernisierung begriffen ist und auflerdem iiber- 
all in verschiedenartigem Umfange vom Rechtsempfinden des Volkes an- 
erkannt wird, eine dauernde offizielle Rechtsgiiltigkeit zuerkennen wiirde. 
Man verschlisse sich auBerdem dadurch die Mioglichkeit, das Rechts- 

empfinden des Volkes langsam dem modernen Rechtsempfinden anzu- 

passen. Anders als eine solche Kodifikation wirkt eine von Eingeborenen 
selbst verfal3te Aufstellung der lokalen Rechtsgebrauche, aus denen sich 
der europaische Richter unabhangig informieren kann; nur darf man 
solchen Anweisungen und Orientierungen keine gesetzlich bindende Kraft 
zuerkennen. 

Fiir das B i d u n g sw e s en gelten ahnliche Gesichtspunkte. Bei aller 

Anerkennung des Islams als moralisch hochstehender Religion wird der 

europaische Staat ebenso wie die Tiirkei darauf hinwirken miissen, daB 
neben den religiosen Lehrfachern den weltlichen Lehrgebieten ein immer 
weiterer Spielraum gewahrt wird. Staaten, die wie Holland auch in der 
Heimat keinen Religionsunterricht in der Staatsschule kennen, wird die 
dabei notige Neutralitat des Schulunterrichtes sich von selbst ergeben, 
wahrend andere Staaten, in denen die Volksschule sich auf der Religion 
aufbaut, in islamischen Gebieten darauf verzichten sollten, diesen Re- 

ligionsunterricht obligatorisch zu machen. So ist denn auch in unseren 
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Kolonien die Staatsschule religionslos. Je mehr man sich aber auf die 
Dauer die Muhammedaner zu wirklichen Staatsbiirgern erziehen will, 
desto energischer wird man auch die Frage priifen miissen, ob man nicht 

staatlicherseits, eventuell mit Hiilfe einer Beratung von Seiten tiirkischer 
oder arabischer Muhammedaner, auch dafiir Sorge tragen mu6, dali der 
islamische Religionsunterricht in einer Weise erteilt werde, der der mo- 
dernen Welt entspricht. In dieser Beziehung ist das Vorgehen Osterreichs 
in Bosnien aller Aufmerksamkeit wert. Auch England hat in Egypten auf 
diesem Gebiete Vorbildliches geleistet. Begreiflicherweise sind derartige 
Ma3nahmen in Protektoraten leichter durchzufiihren, als in wirklichen 

Kolonien, da dem Volke gegenuiber die einheimische islamische Obrig- 
keit die Verantwortung trigt und alles darauf ankommt, diesen Eingriff 
in das islamische Bildungswesen nicht als feindlichen Akt gegen den Islam 
erscheinen zu lassen. 

Der schwierigste Punkt der kolonialen Islampolitik ist begreiflicher- 
weise die Stellung des europaischen Staates zu den internationalen 
A n s p r ii c h e n des Islams. Am handgreiflichsten tritt dieser Anspruch uns 
in der Sitte entgegen, den jeweiligen Kalifen beim freitaglichen Gottes- 
dienst in einem besonderen Fiir b i t t e g e b e t zu feiern. So lange der 
Islam besteht, war die Nennung des Kalifen am Schlusse der Predigt ein 
Akt von besonderer Bedeutung. Wer hier genannt wurde, der gait fur die 
Gemeinde des betreffenden Landes als der eigentliche Souverin, der nur 

gelegentlich durch auBere Umstande an der Ausibung der wirklichen 
Staatsgewalt verhindert sein konnte. So lange die Sultane noch von einem 
- gelegentlich sogar von ihnen ganz abhangigen - Kalifen die Investitur 

erhielten, war dieser Brauch auch formell in Ordnung. Ganz anders liegt 
nun die Frage, wie sich eine christliche Obrigkeit zu diesem Problem 
verhalten soll. Die Nennung eines Kalifen schlielt eigentlich die christ- 
liche Herrschaft aus; denn der Kalif ist ja, wie gesagt, kein Papst, kein 

geistliches Oberhaupt, sondern der eigentliche Souverin. Trotzdem haben 
viele europaische Staaten in ihrem Staatsgebiet aus mancherlei Griinden 
ein derartiges Fiirbittegebet fir einen fremden Herrscher geduldet und 
anerkannt. Das gilt zunachst einmal fur die Linder, die friiher unter 
tiirkischer Herrschaft standen, wie z. B. Bosnien, Tripolis, Bulgarien, 
Serbien und Griechenland. Hier ist das Recht der Muhammedaner, fiir 
den Sultan-Kalifen zu beten, durch die Friedensvertrage mit der Tiirkei 
ausdriicklich anerkannt. Egypten unterstand ja bis zu Beginn des Krieges 
auch noch nominell der Oberhoheit der Tiirkei, und war deshalb hier das 
Fiirbittegebet einfach selbstverstindlich. Nach italienischen Nachrichten 
Die Welt des Islams, Band III. 8 
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soll das bei Ausbruch des Krieges mit der Tiirkei anders geworden sein. 

England hat es allerdings fur bedenklich gehalten, die Erwahnung des 
Kalifen ganz zu verbieten. Es hat aber die Nennung des Eigennamens des 

jetzigen Sultans gestrichen und nach einem allgemeinen Fiirbittegebet fiir 
,den Kalifen der Zeit' das Gebet fiir den neuen egyptischen Sultan mit 

spezieller Namennennung angefigt. Nun soil nach den gleichen Quellen 
bei den ersten derartigen Gottesdiensten gelegentlich der eine oder an- 
dere G-eistliche in seiner Gewissensnot sich geweigert haben, die neue 
Formel auszusprechen. Wir erleben darin eine moderne Wiederholung 
eines oft belegten historischen Vorkommnisses. Auch in der Zeit des 

Mittelalters, als sich in einzelnen Landern ofters eine schiitische und sunni- 
tische Herrschaft ablosten, kamen derartige Weigerungen vor und sind 
von den Chronisten sorgfaltig gebucht worden. Die Frage dieses Fiir- 

bittegebetes spielt also in der Gegenwart fiir das Volksempfinden noch 
die gleiche wichtige Rolle wie in vergangenen Tagen. 

Ganz anders liegt nun der Fall in Koloniallandern, die niemals unter 
tiirkischer politischer Hoheit gestanden haben. So wird in Deutsch-Ost- 
afrika seit Beginn der deutschen Herrschaft fur den Tiirkensultan gebetet, 
und auch in Englisch-Indien ist die Praxis weit verbreitet, aus Griinden, 
die wir noch naher kennen lernen werden. In RuBland ist eine der- 

artige Praxis natiirlich unm6glich; hier wird auch in der Moschee ein 

Fiirbittegebet fir den Zaren gesprochen. Auch die niederlandisch-in- 
dische Regierung hat sich im Zusammenhang mit ihrer ganzen Islam- 

politik stets gegen eine solche Praxis gewandt, und Frankreich hat in 

Algerien bald nach der Besetzung das Fiirbittegebet fir den Sultan durch 
ein allgemeines Firbittegebet fiir die Regierung ersetzt. Diese ganze 
Frage wird sich befriedigend nur im Zusammenhange mit der auBen- 

politischen Islampolitik eines Landes, d. h. mit seiner Stellung zur Tiir- 
kei, losen lassen, worauf wir noch zuriickkommen werden. Jedenfalls ist 
diese Frage wichtiger, als sie auf den ersten Blick erscheint. 

Ein anderes Problem des internationalen Zusammenhanges ist die A n - 

gli ed erung der Geistlichkeit eines Koloniallandes an die oberste geist- 
liche Beh6rde in Konstantinopel. Sie besteht nur in den Landern, die 
friiher tiirkisch waren und ist in ihnen genau wie die Frage des Fiirbitte- 
gebetes staatsrechtlich geregelt. Nachdem z. B. in Bosnien das Oberhaupt 
der Muhammedaner, d. h. der Vorsitzende des Ulema-Medschlis, der den 
Titel Reis-ul-Ulema fiihrt, in dem geschilderten Verfahren vom Kaiser 
ernannt ist, setzt sich die osterreichische Regierung durch Vermittlung 
ihrer Botschaft in Konstantinopel mit dem Scheich-ul-Islam in Verbin- 
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dung, damit dieser dem neuen Oberhaupte des bosnischen Islams die 

Menschura, d. h. die Sanktion resp. Ermachtigung zur Amtierung erteile. 
Gewisse Beziehungen bestehen auch auf dem Gebiete der Justizpflege 
(Murasele) nicht nur fiir Bosnien, sondern auch fur die Balkanstaaten. Es 
ist hier also iiberall in letzter Instanz die Spitze des tiirkischen Scheich- 
ul-Islamats festgehalten. Der Reis-ul-Ulema, der ein osterreichischer Be- 
amter ist, darf also erst fungieren, wenn er die Bestatigung von Seiten 
eines tiirkischen Beamten erhalten hat. der seinerseits wieder jederzeit 
absetzbar ist. Das Verfahren wird dem der Bischofswahlen in Konkor- 
datsstaaten analog gehandhabt; es ist aber insofern etwas anderes, als 
der Papst eine unabhiingige geistliche Macht verkorpert, wahrend der 
Scheich-ul-Islam der Beamte eines fremden Staates ist. Andere Staaten, 
als die genannten, kennen diesen administrativ-religisisen Zusammenhang 
nicht. Fiir Egypten ist die Frage noch ungeklart. 

Als letztes der Probleme, die sich aus der Internationalitat des Islams 

ergeben, sei hier die Behandlung der Pilgerfahrt genannt. Diese mag 
fiir angstliche Regierungen Bedenken haben, da auf ihr die Muhamme- 
daner aller Kolonialgebiete fur langere Zeit unkontrollierbaren Einfliissen 

ausgesetzt sind, die auch auf die Entwicklung des Geisteslebens in der 
Kolonie nicht ohne Wirkung bleiben kiinnen. Auch wird allerlei Geld 
aus dem Lande gezogen, ganz zu schweigen von den sanitaren Bedenken, 
die einer solchen Massenversammlung in primitiven Verhaltnissen ent- 

gegenstehen. Nun gehort die Pilgerfahrt zu einer der Vorschriften der 
islamischen Religion, und es wiirde deshalb eine Beeintrachtigung der 

Religionsfreiheit sein, wenn man sie verbote oder erschwerte. Die euro- 

paischen Regierungen haben deshalb nur im Notfalle ein Verbot erlassen, 
im iibrigen aber auf gliickliche und weniger gliickliche Weise eine ge- 
wisse Kontrolle zu erreichen versucht. Das Beste ist noch ein einfacher 

PaBzwang und Aufsicht der Schiffahrtsunternehmungen, damit die Pilger 
in menschenwiirdiger Weise untergebracht werden. Leider hat bisher das 

kapitalistische Interesse namentlich englischer Schiffahrtskreise eine ener- 

gische Durchfiihrung der notwendigen sanitaren MaBnahmen immer wie- 
der verhindert. 

b. Islampolitik als Problem der auswartigen Politik. 
Hat die Internationalitat des Islams schon fiir die Kolonialpolitik ihre 

Bedeutung, so liegt auf der Hand, daB sie auch in der Aubenpolitik der 

europaischen Staaten eine gewisse Rolle spielen kann; und zwar konnen 
zweierlei Gesichtspunkte eine europaische Macht veranlassen, die Inter- 
nationalitat des Islams als auBenpolitischen Faktor anzuerkennen oder zu 

8* 
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benutzen. Einmal kann das ko l o n i a lpo li tis c h e Interesse eine Macht, 
die mit der Tiirkei gut steht, dazu fiihren, diese guten auswartigen Be- 

ziehungen zum Kalifen auszuspielen gegeniiber einer eventuellen Unzu- 
friedenheit ihrer eigenen Muhammedaner. In dieser Hinsicht hat beson- 
ders England als traditionelle Beschiitzerin und Freundin der Tiirkei 
diese aus dem Gegensatz zu Ruflland sich erklirende Tatsache ihren 
indischen Untertanen gegeniiber benutzt, um sie der Fremdherrschaft ge- 
fiigig zu machen. Besonders nach der grogen Mutiny des Jahres 1857 
war das der Fall. Man hat amtlicherseits tiirkische Fetwas kolonialpoliti- 
scher Natur eingefordert und verwertet; man hat das Fiirbittegebet fiir 
den Sultan iiberall zugelassen, ja, iiberhaupt alles getan, um die Bezie- 

hungen der Muhammedanerwelt Indiens zu dem befreundeten Kalifen in 

Konstantinopel moglichst eng zu gestalten. Auch verfehlte man nicht, die 
Inder immer wieder darauf hinzuweisen, wie viel das machtige England 
fiir die Erhaltung des Kalifats tue. Seit dem Einsetzen der imperialisti- 
schen Politik, und vor allem seit der Verschiebung der Gegnerschaft 
Englands von RuBlland auf Deutschland ist auch die Stellung zur Tiirkei 
fur England eine ganz andere geworden. England besetzte Egypten, be- 

gann eine ausgesprochene Arabienpolitik und versohnte sich schliel3lich 
mit RuBland, wobei eine kiinftige Teilung der Tiirkei die stillschweigende 
Voraussetzung bildete. Damit war Englands Orientpolitik antitiirkisch ge- 
worden. Die indischen Muhammedaner waren damit nicht einverstanden 
und miibilligen zweifellos den jetzt erfolgten Bruch mit der Tiirkei aufs 
starkste. Es taucht hier das Problem auf, ob es iiberhaupt moglich ist. in 
den Kolonien eine islamfreundliche Politik zu treiben und gleichzeitig 
auBenpolitisch sich als Gegner der Tiirkei zu betatigen. Um aber noch 
ein Beispiel der entgegengesetzten politischen Haltung anzufiihren, sei 
auf die Stellung Hollands zur Tiirkei hingewiesen, das bei aller Korrekt- 
heit seiner Beziehungen zu Konstantinopel eine auBenpolitische Wertung, 
so vor allem die Fiirsprache tiirkischer Konsuln fiir Muhammedaner 
niederlandisch-indischer StaatsangehSrigkeit unbedingt ablehnt. 

Die zweite Moglichkeit, Islampolitik aul3enpolitisch zu treiben, ist die, 
das man aus Freundschaft fiir die Tiirkei die internationalen An- 

spriiche des Sultan-Kalifen unterstiitzt. In dieser Stellung befindet sich 
Deutschland. Die deutsche Orientpolitik ist eine pr i n z i p i ell andere, 
als die Orientpolitik aller anderen Maichte, da sie nicht auf Territorial- 

erwerb, also auch nicht auf Schwachung der Tiirkei ausgeht, sondern, da 
sie eine reine Wirtschaftspolitik ist, eine innere Kraftigung und Erstar- 

kung der Tirkei fordert. Hier begegnen sich nun die Interessen Deutsch- 
lands mit den Interessen der Tiirkei, die um ihre Selbstbehauptung 
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kampft. Unsere Interessen sind identisch, und da fiir die Tiirkei die In- 
ternationalitat des Islams ein wichtiges Prestigemittel ist, so hat man auch 
von deutscher Seite diesen Anspruch der Tiirkei stets freudig anerkannt. 
Die Riickwirkung liegt auf der Hand, und sie ist unsern Gegnern friiher 
klar geworden als uns selber. Franzosische Kritik hat das Problem mit 
den Worten formuliert: ,,Le Panislamisme sert de vehicule au Germa- 
nisme." Der Zusammenhang war aber kein kiinstlicher, sondern ein na- 

tiirlicher; der Eifersucht unserer Konkurrenten aber war es selbstver- 

standlich, daB Deutschland in Friedenszeiten durch Aufhetzung der fa- 
natischen Instinkte der Muhammedaner eine panislamische Propaganda 
betrieb. In Wirklichkeit ist unsere Islampolitik im Frieden nie etwas 
anderes gewesen, als eine offene Tiirkenpolitik, allerdings unter Scho- 

nung der islamischen Empfindlichkeiten und unter haufiger Betonung un- 
serer Freundschaft fur die islamische Welt. Wir haben das nicht aus 
Sentimentalitat getan, sondern weil tatsachlich unsere Interessen iden- 
tisch waren, die beste Basis fir eine internationale Verstandigung. Das 
hat sich deutlich gezeigt in der Presseer6rterung iiber den Balkankrieg. 
Wahrend damals die Ententepresse in hellen Jubel ilber den Zusammen- 
bruch der Tiirkei ausbrach und namentlich in egoistischem Interesse, da 
ihr das Wohl der Tiirkei vollkommen gleichgiiltig war, das Creuzot- 

Krupp-Problem zu Tode hetzte, hat die deutsche Presse eine wiirdige 
islam- und tiirkenfreundliche Haltung beibehalten, und erst kiirzlich hat 
ein friiherer tiirkischer Grol3vezier es uns gesagt, welch starken Eindruck 
diese verschiedene Haltung der europaischen Presse auf die leitenden 
tiirkischen Kreise gemacht hat. Von irgend welcher Agitation oder gar 
Provokation ist deutscherseits n i e m als die Rede gewesen. Als dann 
der Weltkrieg ausbrach und die geschilderte Gleichheit der Interessen 
die Tiirkei an die Seite Deutschlands trieb, da wurden selbstverstandlich 
die militirischen und geistigen Machtmittel im Interesse beider Teile ge- 
braucht. So wirkt jetzt zweifellos der von der Tiirkei erkl'arte Heilige 
Krieg auch zu unserm Vorteil; aber die Verdachtigung, er sei ,,made in 

Germany", kInnen wir beruhigten Gewissens ablehnen. Wenn nicht nur 
von unseren Feinden, sondern auch von neutraler Seite derartige Ver- 

dachtigungen geauBert werden, so wollen wir uns bewuBt bleiben, daI 
in der Islamfrage unleugbare Interessengegensatze bestehen, und dal 
z. B. die Lebensinteressen kleiner Kolonialmachte mit zahlreichen mu- 
hammedanischen Untertanen - in dieser einen Frage wenigstens - den 
Interessen der groBen Islammachte parallel laufen, wahrend sie denen 
Deutschlands und der mit ihm verbiindeten Tiirkei widersprechen. 
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So ist die Islampolitik, nach welchen Seiten bin wir sie audil unter- 
suchen, ein wichtiges Gegenwartsproblem, das einer sorgfaltigen Durch- 

denkung und Durcharbeitung, auch nach Friedensschlu10, ja, dann erst 

recht, bedarf. So wichtig der Islam fiir uns ist, vergessen wir nicht, daB 
die Jslamfrage sich einreiht in das grole Problem der Stellung 
Deutschlands zum Asiatentum iiberhaupt; dena die gleichen 
Prinzipicn einer reiDen Wirtschaftspolitik gelten ja auch fiir das Verhliit- 
nis Deutschlands zu anderen asiatischen Staaten. vor allem zu China. 
tberall wiinschen wir eine Erhaltung der Selbstiindigkeit der orientali- 
schen Staaten, da diese asiatischen V6ilker im Gegensatz zu dem Neger- 
tur Afrikas zur SelbstbestimmUng berufen sind. Unsere Politik mu1 es 

sein, als Freunde der Asiaten schlechthin zu gelten. Wir wollen ihnen 
helfen, selbstiindig zu bleiben, was sie nur kbnnen, wean sic ihre Kultur 
entwickeln. Wir wollen vor allem eine Auflisung dieser Staaten nach 
Kriiften zu verhindern versuchen. Aber dieses grole Problem wird ebenr 
so wie das Islamproblem im Speziellen nur daun geliist werden, wenn 
man es unternimmt im Geiste volikommener religi6iser Duldung, helfen- 
den und liebenden Verstitadnisses und im iibrigen baut auf eine nattir- 
liche Entwicklung. 

LITERATUR-ANHANG. 
Die Umgrenzung des Themas, wie sie oben durchgefiihrt ist, unterseheidet sich 

prinzipiell von der mehr soziologisehen, aber ins Uferlose fiibrenden Problemstellung, wie 
sie Le Chattelier in seiner ,,Politique Musulmane" (RMM XII, 1910) gegeben hat. Eine 

Gesamtdarstellung des Problems, die nicht national oder lokal orientiert wiire, existiert 
nicht. Die grole Orient- und Kolonialliteratur aller Vi6lker behandelt einzelne Fragen auch 
unseres Problems. Jhre Aufziihlung verbietet sich von selbst. Als Hauptquellen kommen 
die Gesetze8sammlungen und amtlichen Publikationen in Betracht, so fiir Ru-lland ..Swod 
Sakonow Rossijskoj Imperij-' in 16 Biinden 1910, besonders Band XI, 155 ff., Art. 1342 his 
1672 und viele andere Stellen (vergi. Index). Fiir Osterreich ist das amtliche und das 

gelehrte Material vortreff lich in dem Artikel ,,Bosnien ind Herzegowina" der Enzyldophdie 
des Islami zusammengestellt; es wird also unten nicht noclimals einzela aifgefiihrt. Un- 
iibersehbar ist weiter das Material der englischen Parliamentary Papers (vergl. besonders 
die egyptischen ,,Reports") nnd der franz6sischen Kolouialgesetze. Der Verfasser arbeitet 
seit Jahren an einer Sichtusg dieses riesigen Quellenmaterials. Hier kann es sicli nur 
darum handeln, einige Spezialliteratur zusammenztistellen, olhne audi nur annihernde 

Vollstiindigkeit za erstreben. Aufsiitze aus der Revue du Monde Musulman (RMM), der 
Moslem World (MW), der ,,Welt des Islams" und dem ,,Islam" sind nur in besonderen 
Fallen namhaft gemacht. Auf die versehiedenen Enzyklopgidien sei nur im allgemeinen 
verwieseu. Das unsere Frage nahe beriihrende Missionsproblem ist mit Absicht beiseite 
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gelassen; nur die groBen Werke von Mirbt und Simon sind aufgefiihrt, die Broschiren- 
literatur ist unibersehbar und nur zum Teil wirklich f'rdernd. 

Adatrechtbundel I-XI, 1911 ff. s'-Gravenhage. 
Arnaud, Precis de politique musulmane I. Alger 1906. 
- L'Islam et la politique mnsulmane Francaise en Afrique Occidentale Francaise. 

Paris 1912. 

Becker, C. H., Panislamismus. Archiv f. Religionswissenschaft VII. 
- 1st der Islam eine Gefahr fur unsere Kolonien? Kol. Rundsch. Mai 1909. 
- Der Islam und die Kolonisierung Afrikas. Intern. Wochenschr. 19. Febr. 1910. 
- L'Islam et la Colonisation de l'Afrique. Paris 1910. 
- Staat und Mission in der Islampolitik. Verhandl. d. deutschen Kolonialkongresses 1910. 
- Der Islam als Problem. Islam I (1910). 
- Materialien zur Kenntnis des Islam in Deutsch-Ostafrika. Islam II (1911). 
- Islamisches und modernes Recht in der kolonialen Praxis. Islam IV (1913). 
- Deutschland und der Islam. Der deutsche Krieg, herausgeg. v. Jaeckh, 1914, Heft 3. 
- Dentsch-tiirkische Interessengemeinschaft. Bonner Vaterl. Reden und Vortrage 1914. 
- England und der Islam. Das GroBere Deutschland 1914, Heft 28. 
- Deutschland und der Heilige Krieg. Int. Monatsschrift Februar und Mai 1915. 
- Islampolitiek. Gids, Mai 1915. 
- Die Tiirkei. In ,,Deutschland und der Weltkrieg" (unter der Presse). 
Berard, Le Sultan, l'Islam et les Pnissances. Paris 1907. 
- La Revolution Turque. Paris 1909. 
- La Mort de Stambonl. Paris 1913. 

Binger, Le peril de l'Islam. Bull. du Comite de l'Afrique Franc., Rens. Col. 1906 (auch 
in Buchform). 

Bobrovnikoff, Mrs. S., Moslems in Russia. M W I, 1912. 
Le Chatelier, l'Islam dans l'Afrique Occidentale. Paris 1899. 

Cowell, H., The History and Constitution of the Courts and legislative Authorities in India 

5th edition. Calcutta, London 1905. 

Eliot, Sir Charles, Turkey in Europe. New Ed. London 1908. 

Gentil, M., Administration de la Justice Musulmane en Algerie. Paris 1895. 

Grand-Vezir, Un ancien, Reflexions sur le Role de la Turquie. Rev. Polit. Intern., Nov. 
Dez. 1914. 

Hamet, Ismael, Les Musulmans francais du Nord de l'Afrique. Paris 1906. 

Hartmann, M., Der islamische Orient I-III. 
- Islam, Mission, Politik. Leipzig 1912. 
- Islampolitik. Kol. Rundschau 1914, Heft 11/12. 

Heidborn, A., Manuel de droit public et administratif de l'Empire Ottoman. Vienne 

Leipzig 1909, Band I. 

Holtz, L., Traite de Legislation Marocaine. Paris 1914. 

Horten, M., Die kulturelle Entwicklungsfahigkeit des Islam auf geistigem Gebiete. 
Bonn 1915. 

Hunter, W. W., Our Indian Musulmans. London 1871. 

Jonquiere, De la, Histoire de l'Empire Ottoman. Nouv. Ed. Paris 1914. 

Juynboll, Th. W., De Islam en de Islam-Politiek der Ned.-Indische Regeering. Onze Eeuw 
XII (1912). 
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Karstedt, Beitrige zur Praxis der Eingeborenenrechtsprechung in Deutsch-Ostafrika, 
Daressalam 1913. (Uber sonstige kleinere Aufsitze Karstedts zur Islamfrage s. das 
Referat in Islam V, 244 ff.) 

Malvezzi, Aldobrandino, L'Italia e l'Islam in Libia. Firenze, Milano 1913. 

Mirbt, Mission and Kolonialpolitik. Tiibingen 1910. 

Mittwoch, Dentschland, die Tiirkei und der Heilige Krieg. Kriegsschriften des Kaiser- 
Wilhelm-Dank 17 (1915). 

Morand, M., Etudes de Droit Musulman Algerien. Alger 1910. 

Projet de Codification du Droit Musulman I-V. Alger 1906-9. 

Quellien, La Politique Musulmane dans l'Afrique Occidentale Frangaise. Paris 1910. 
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Schabinger. Berlin 1915. 

Simon, G., Islam und Christentum. 2. Anfl. Berlin 1913. 
Snouck Hurgronje, C., Mekka II, Haag 1888. 
- Eenige arabische strijdschriften besproken. Tijdschrift voor indische taal-, land- en 

volkenkunde XXXIX (1897). 
- Les Confreries religieuses, la Mecque et le Panislamisme. Rev. de l'hist. des religions 
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- The Achehnese. Leyden 1906. 
- Turkije. Gids, Januar 1909. 
- De l'Importance de l'Islamisme pour la colonisation europeenne aux Indes Orientales 
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