
Vor,vort. 

Die nachstehende Abhandlung hat die Aufgabe, die 1'e ell tli ell e 
S ei t e del' nationalen Beziehungen darzustellen; sie ist somit juri s· 
tisehen, nieht politisehen Inhalts. 

Fur die Bereehtigung einer juristiseh-theoretischen Arbeit auf 
diesem, einer praktisehen Lasung gar dringend benathigenden Gebiete 
fleheint mil' schon del' Umstand zu spreehen, dass die gegenwartige 
Zeit des heftigsten nationalen Kampfes in Osterreieh gerade am a11e1'
wenigsten g'eeignet ist, eine solehe Losung im \Vege gesetz
lieller Regeillng des nationalen Lebens in befriedigender vVeise 
herbeizufiihl'en. Denn diese Regelung setzt gerade dasjenige vol'aus, 
was gegenwal'tig ganzlich mangelt., eine gewisse Annahel'ung del' 
einandel' entgegenstehenden Ansehauungen odeI' wenigstens die Fahig
keit, den Standpunkt des Geg'nel's sowie das eigene Interesse auf 
llationalem Gebiete objeetiv zu wurdigen. 

So lange abel' diese Vol'aussetzungen nicht gegeben sind, wirdjede 
Regelung bloB den Ausdruek des augen blicklieh en Siege seiner 
Partei libel' die andere,einExperimentohnedauerndeBedeutung, bilden. 
Erst wenn "in del' allgemeinen Ansieht eine bestimmte und lObliehe 
Riehtung siehtbar ist" - sagt Savigny - "kann diese dureh die 
Gesetzgebung' kraftig unterstlitzt werden, abel' hervorgebraeht wird 
sie dureh diese nieht, und wo sie ganzlieh fehlt, wird jeder Versueh 
einer ersehopfenden Gesetzgebung den gegenwartigen Zustand nur 
Hoeh sehwankender maehen und die ReHung' ersehweren". 

Del' allm1Higen Annaherung del' entgegengesetzten Standpunkte 
auf nationalem Gebiete kann abel' gerade die bisher vielfach mangelnde 
Erkenntnis del' rechtlichen Grundlagen del' nationalen Bezie
hungen, del' Entstehung del' versehiedenen politischen Rich-
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tungen im nationalen Leben und des Einflusses des nationalen 
l\Iomentes auf die einzelnen Ge biete del' Verwaltung, welche 
die folgende Arbeit zu vermitteln sucht, am besten dienen. -

Inwieweit del' Versuch gelungen ist, ein Bild del' recht
lichen Gestaltung des national en Lebens zu geben, muss die 
Arbeit selbst beantworten; mage die Erwagung del' Schwierigkeit 
und Heiklichkeit des Stoffes, an den auch eine gelibtere Hand nicht 
o11ne Bedenken sich wagen wlirde, zur nachsichtigeren Beurtheilnng 
derselben beitragen. 

Wien, im JlIai 1899. 

Del' Vel'fasser. 



§ 1. 

Die Stellung' des Nationalitatsrechtes im Rechtssysteme. 

I. Es scheint eine wenig verlockende Aufgabe zu sein, die 
Nationalitat vom Standpunkte des Rechtes zu behandeln, SChOll 

darum, weil dieselbe ein vorziiglich innerliches, auf Ubereinstimmung 
del' Ubel'zeugungen und Bestrebungen beruhendes Verhaltnis ist, 
welches nul' in geringem MaJ3e jene auJ3eren Beziehungen ZUlll, 

Lenen bietet, die allein von del' Reehtsordnung ergriffen und ge
regelt werden konnen. Anderseits tl'itt in del' Geschiehte die 
nation ale Idee mitunter mit so elementarer Kraft hervor, dass sie 
llieht bloB dem staatliehen Leben seine Riehtung vorzeiehnet, son
dern gel'adezu das Werden und Vel'gehen del' Staaten selbst be
stimmt. So steht die nationale Ordnung' gewissermaJ3en VOl' 
del' Reehtsordnung, und mag es vermessen erseheinen, dieselbe 
in die engen Sehl'anken del' Reehtsordnung, die doeh nm den Aus
dl'uek del' gesellsehaftliehen und wirtsehaftliehen Krafte eines be
stimmten Zeitl'aumes bildet, zwingen zu wollen. Und in del' That 
folgt die Gestaltung des Reehtes nationaler Gruppen im Staate weit 
starker dem Gesetze del' politisehen Nothwendigkeit als del' 
logisehen Entwieklung, und besehrankt sieh die Aufgabe des theo
retisehen Juristen auf eine Art Aufklarungsdienst fUr den prak
tisehen Staatsmann. Er hat bloJ3 die Beziehungen del' Nationalitat 
zum Leben del' Thlensehen und Staaten zu pl'iifen und auf Grund del'
selben Reehtsbegl'iffe zn eonstruieren und Reehtsverhaltnisse dar
zustellen. 

Doeh geradedie Einwirkung nationaler Momente auf die vel'
sehiedenen Seiten des gesellsehaftliehen Lebens bietet fiir die Reehts
gestaltung im allgemeinen eine Fii.lle interessanter Erseheinungen. 
Dies muss den J uristen dafiir entsehadigen, dass er hier weniger 

Herrnritt, Nationalitat und Recht. 1 
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als auf anderen Rechtsgebieten auf die thatsachliche Ausgestaltung 
des Rechtsinstituts selbst einwirken kann und gewissermaBen delll 
Astronolllen gleicht, welcher die Bahnen del' Gestirne zu berechnen, 
jedoch nicht zu bestilllmen vermag. 

n. Die Kennzeichnung del' Nationalitat als ein vOl'ziiglich 
innerliches, ethisches Verhaltnis weist dieselbe nicht von 
vornherein aus delll Gebiete del' Rechtstheorie hinaus; fUr das Ein
greifen des Rechtes geniigt es schon, dass sich aus dem Vorhal1den
sein solchel' Verhaltnisse rechtliche \Vil'kungen ergeben, und dies 
ist in den meisten Staaten mit national gemischter Bevolkerung, 
namentlich in Ostel'l'eich, del' Fall. Hier hat die Gesetzgebung an 
das Verhaltnis del' Nationalitat gewisse rechtliche Wirkungen ge
kniipft und dasselbe dadurch zu einem Rechtsverhaltnisse gemacht. 

In dem sittlichen Charakter del' nationalen Beziehungen lieg't 
allel'dings eine Schl'anke fill' die rechtliche Reg'elung derselben. 
Ebensowenig als die Rechtsordnung bei anderen von ethischen 
Momenten durchdrungenen Rechtsinstituten, als del' Ehe, dem Fallli
lien-, Gesellschafts-, Staatsdienervel'haitnisse diese ethische Seite 
selbst el'greifen kann, sich viellllehr damit begniigen muss, nur die 
aufiel'en Seiten del'selben zu regeln, 1st illr auch bei del' Nationalitat 
del' Kern del' Sache entl'iickt. Sie kann die Pfiichten, die sich aus 
dem natiollalell Bande ergeben, wedel' g'esetzlich feststellen, noch 
auch regeln, sie kann auch nicht sicherstellen, ob bei einem be
stimmten Individuum die sittlichen 1vIomente, welche das "\Vesen 
del' nationalen Zugehorigkeit ausmachen, thatsachlich vorhanden 
sind, sie kann sich vielmehr nur an auBere Merkmale halten, aus 
welchen sie auf das Vorhandensein diesel' Beziehungen schlieBt. 
Ahnlich verhalt sich ja die Sache mit del' Religionsgemeinschaft, 
welche vel'moge ihrer Innerlichkeit del' nationalen am nachsten zu 
stehen scheint. Auch hier kann sich die Rechtsordnung nul' an die 
auBere Seite, die gesellschaftliche Organisation halten, ohne die 
diesel' zu Grunde liegenden sittlichen 1vlomente ergreifen zu konnen. 

Damit ist allerdings die scheinbare Analogie zwischen den 
beiden Gemeinschaften im \Vesen erschOpft. Bei del' l'eligiOsen Ge
meinschaft liegt ein eigener, yom staatlichen verschiedener Organis
mus VOl', dessen innerliches Leben sich nach einel' besonderen Ordnung 
regelt, und welcher yom Staate verschiedene Ziele verfolgt. Die 
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nationale Gemeinschaft besitzt dagegen keille yom Staate verschie
dene Organisation, verfolgt keine auBerhalb derStaatszwecke liegenden 
Ziele, sie ist wie jenel' eine CuI tnrgemeinschaft. In Staaten, 
welche auf national einheitlichel' Bevolkerung beruhen, £aUt daher 
staatliches nnd nation ales Interesse in del' Regel zusammen, in 
Staaten dagegen, welche auf national gemischter BevOlkerung be
l'uhen, ist ein Gegensatz del' Interessen des Staates und del' natio
nalen Gruppen denkbar. Da del' Staat hier den Bestrebungen del' 
verschiedenen nationalen Bevolkernngsgruppen Rechnung tragen muss, 
wird e1' mit den nationalen Sonderinteressen in Collision gerathen 
konnen. Die Gefahr del' Untel'dl'iickung des nationalen Lebens 
macht die N ationalitat zu einem Rechtsgute, deren Regelung und For
del'ung zu einem In teresse, welches die Anerkennung uud den Schutz 
durch die staatliche Rechtsordnung fUr sich in Anspruch nimmt. 

III. So fii.hrt hier del'vViderstreit del' Interessen zur Rechts

bildung. Diese geht abel' ausschlieBlich auf dem Boden des offen t
l.ichen Rechtes vorsich. vVahrend die volle, von jedem cultul'ellen 
und socialen Untel'schiede absehende Gleichheit del' Staatsbiil'ger im 
Pl'ivatrechte lang'st zum Besitzstande des modernen Staatslebens ge
hOrt, ist das offentliche Recht vielfach von dies en Untel'schieden be
herrscht, und gerade hei nns steht in del' letzten Zeit die Entwick
lung del'Verwaltung unter dem Einfiusse nationaler Verschiedenheit 
derBevolkerung. So g-ehOrt denn die Nationalitat, dieses jii.ngste, 
von del' Gesetzgebung ebenso wie von derRechtswissenschaft bisher 
vernachlassigte Rechtsinstitut" seinem voUen Umfange nach dem 

offentlichen Rechte an. 
Die S t a a t s v e r waIt u 11 g im weitesten Sinne des VV ortes ist 

das Gebiet, auf welch em die nationalen Bestrebungen l'echtliche Ge
stalt empfangen. Docll hiel' ist eine wichtige Einschrankullg zu 
machen. Die Pfiege del' Nationalitat pfiegt namlich nicht unmittel
bar den Gegenstand del' Verwaltungsthatigkeit des Staates zu bilden, 
sie entwickelt sich spontan aus dem Leben del' Nation. Die Natio
nalitat beg-reift nicht concret abgegrenzte Anfgaben, bestimmte 
collective Lebel1sbedi.lrfnisse, sie ist kein besonderer Verwaltungs
zweig etwa wie das wirtschaftliche Leben, sie erstreckt vielmehr 
Un'en Einfiuss auf die Gesammtheit del' Lebensbeziehungen. In 
{lieser Allgemeinheit liegt ja ebenso illr staatenbildender als staaten-

1* 
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zerstOrender Einfluss. Sie bildet gewissermaBen eine Form, in 
'\ye1cher die verschiedensten Aufgaben del' Offentlichen Verwal
tung durchgefiihrt werden. Sobald es einer nationalen Gruppe gelungen 
ist, ih1'en Geist del'Vel'waltung einzupragen, wil'd die Vel'waltung 

dadul'ch zu einer nationalen. Ein Beispiel moge diese bloB for
melle Bedeutung del' Nationalitat in del' Verwaltung ver
anschaulichen. Die Vereinbal'ung eines SchutzzoIles flir heimische 
Industrie 1St zunachst eine Aufgabe del' wirtschaftlichen Verwaltungj 
soIl abel' eine speciell von einer nationalen Gruppe im Staate be
triebene Industrie dUl'ch den Zoll geschiitzt werden, dann liegt 
gleichzeitig auch ein Act llationaler Verwaltung' VOl'. In ahnlicher 
\Veise wird die Errichtung einer Lehranstalt, welche doch in erster 
Reihe del' Erweitel'ung del' Bildung zu dienen hat, zu einem For
derungsmittel nationalen Lebens, wenn dieselbe mit del' Ulltel'l'ichts
sprache einer bestimmten Nationalitat, also VOl' aHem diesel' zugang
liell, in das Leben gerufen wird. 

Allerdings nnterliegen nicht aIle Zweige del' offentlichen Ver
waltung in gleichem MaBe del' Beeinflussung durch nationale Momente. 
So streben VOl' aHem die wirtschaftlielleu Interessen des Staates, 
bes. das Vel'kehl'swesen nothwendigel'weise li.ber die engen Schranken 
nationalel' Verschiedenheit del' Bevolkerung hinaus. 1 Doch auch 
hier wird del' nationale Untel'schied namentlich auf die Art del' 
Production machtig einwirken, wie sich Jenn uberhaupt kanrn ein 
Gebiet des menschlichen Collectivlebens finden 1asst, welches von 
del' individnalisierenden Beeinflussung durch nationa1e Momente ganz
Hch unbel'ithrt bHebe. 2 

1 Die strenge Anwendung del' Grundsatze des N ationalitatsrechtes 
z. B. auf den Eisenbahnvel'kehr oder die Telegraphie ist mit dem 
\Vesen diesel' Institutionen geradezu unvereinbar. NaturgemaJl strebt 
hier die Entwicklung nach intel'llationaler Ausgestaltung und bildet 
del' internationale Verwaltungsverein die zweckma£ige Organi
sation. So werden z. B. in den Landern des Telegraphenvertrages von 
St. Petersburg vom 22. Juli 1875 (R. G. B. Nr. 82 ex 1876) bestimmt 
angeftihl'te Sprachen fUr die telegraphische Oorrespondenz tibeTall zu
gelassen, selbstverstandlieh ohne Rtieksicht auf die Nationalitat des Ab
senders odel' die Spmehen des einzelnen Staates. 

2 Gegen die na tunec h tliche Lehre, welehe del' nationalen Ent
wicklung des Rechtslebens wenig Beachtung schenkt, hebt bereits 
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Doch das eigentliche Gebiet des Kationalitatsrechtes, die secles 
materiae, ist die Verwa1tung des geistigen Lebens. Die 
geistige Production ist das eigenste \Verk del' Nation als 801che1', 
das Abbild ihres Lebens, del' MaBstab ihrer Kraft; denn das wich
tigste Werkzeug' geistiger Production ist die Spl'ache, diesesBinde
mittel nationaler ZusammengehOrigkeit, dieses Kennzeichen nationalel' 
Individnalitat. Auf dern Gebiete des geistigen Lebens wird sich die 
Nationalitat als Rechtsinstitut VOl' aHem im Bildnngswesen am 
freiesten entfalten konnen. Die Schule ist ein wichtiges Gebiet del' 
nationalell Verwaltul1g. Hat sich abel' eine ethnische Gruppe die 
Anel'kennung als nationale Individualitat im Staate zu erwerben ge
wusst, dann wird sie mit Recht verlangen, dass die offentliche Vel'wal
tung ihrem nationalen Leben dadurch Rechnung tl'agt, dass sie ihre 
Sprache im amtlichen Verkehre zulasse, sichderse1ben ihren An
geh01'igen gegenii.ber bediene. So entstehtneben dem Bildungswesen 
noch im Verkehre del' offentlichen Arnter und Organe ein zweites 
Gebiet fur die natiol1ale Berechtigung. 

Welche Rechtsstellung sich abel' aus del' Anerkennul1g des 
Sondel'daseins del' nationalen Gruppen durch den Staat fitr ihre 
Angehorigen ergibt, soU den Geg'enstand del' folgenden Dal'stellung 
bilden. 

§ 2. 

Die BUdung des NationalWitsrechtes. 

L Die Bildung des positiven Rechtes ist das El'gebnis des 
Kampfes um die Anerkennung eines Interesses durch die Rechtsord-

Montesquieu den Einftuss del' Nationalitat auf das Recht energisch 
hervo!; bes. Esprit des Lois XIX, 5: C'est au Iegislateur a. sutvre l' espri t 
de la nation lorsqu'il n'est pas eontraire aux principes du gouverne
mentj car nous ne faisons rien de mieux que ce que nous faisons libre
ment, et en suivant notre genie naturel. - Selbstverstandlich findet 
diesel' Gedanke weitel'e Entfaltung bei der histoTisehen Schule; vgl. 
Sa vigny, Uber den Beruf etc. S. 8 ff., Syst. I, § 8. - Trotz des nive1-
lierenden Zuges del' modernen Oulturentwicklung' ist die Gesetzgebung 
del' einzelnen Staaten noch vielfach von Bestimmungen durchsetzt, welche 
vorztiglieh durch die eigenthtimlichen Anschauungen und Sitten des Volkes 
zu erklaren sind. .lIIan denke z. B. an die Bestimmung des Art. 340 des 
franz. code civil oder Art. 324 code penal. 
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nung. Dieselbe ist somit an zwei Voraussetzungen gekniipft: erstens 
muss die Lebensbeziehung, die zu einer reehtliehen werden solI, in 
ihrem Wert erkannt, zu einem Interesse geworden sein; und 
zweitens milssen die Trager dieses Intel'esses die Macht besitzen, die 
Anel'kennung' desselben dureh die Staatsgewalt durehzusetzen. Es 
wird hiefiir eines verschiedenen Kraftaufwandes bedilrfen, je naeh 
dem "\Viderstande, auf welehen das nach Anerkennung ringende 
Interesse bei den Trs.gern entgegengesetzter Illteressen stOBt. So 
haben sieh die Iuteressell, die sich aus .den privaten Beziehungen 
del' einer gemeinsamen Staatsordnung untel'worfenen Personen untel'
einander ergeben, so frii.hzeitig und allgemein Anerkennung zu vel'
sehaffen gewusst, dass sieh hier die Reehtsbildung gewissermailell 
spontan, als nothwendige Grundlage staatliehen Zusammenlebens 
entwiekelte. Daher die verhaltnislllaBig ruhige, gleiehmaBige A us
bildung des Privatreehtes. Anders die Beziehungen, welehe sieh 
aus del' Unterordnung des Einzelnen unter die Staatsgewalt gegen
Uber diesel' ergeben. Hier musste seit den Tagen, da die englisehell 
Barone auf den Feldern von Runilllede ihj:em Konig den Frieden 
dietiertell, jede Erweiterung del' individuellen Rechtssphare den 
Tragern del' Staatsgewalt meist in hartem Kampfe abgerungen werden. 

Aueh die Anerkennung del' reehtliehen Individualitat nation aIel' 
Gl'uppen innel'halb del' Staatsbevolkerung ist einErgebnis des 
Kampfes urn politische Geltung im Rechtsstaate. Dass hier abel' 
die Rechtsentwicklung eine sehr mangelhafte ist, zumeist noch in 
ihren Anfangen steht, hat versehiedene Gl'ilnde. Es bildet diese 
rechtliche Anerkennung kein allgemein anerkanntes, in allen CultuI'
staaten vorhandenes Interesse; ferner tritt das Streb en nach nationaler 
Berechtigung bei den einzelnen VOlkern mit versehiedener Starke 
hervor; endlich - und dies ist fUr die Gestaltung des Rechts del' 
N ationalitat am wichtigsten - bildet del' Schutz del' Sonderexistenz 
nationaler Gruppen dureh den Staat nul' ein hoehst relatives 
In tel' e sse desselben. J e naeh seiner geschichtlichen Entwieklung 
und seinen besonderen Verhaltnissen wird sieh del' einzelne Staat 
den nationalen Bestrebungen gegeniiber versehieden verhalten; in 
manchen Fallen wird e1' die Sonderentwieklung nationaler Gruppen 
fiirdern, in anderen Fallen sieh ihl' gegeniiber gleichgiltig verhalten, 
mitunter wird er dieselbe bekampfen und sogar unterdriicken. 
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II. Die thatsachliehen Voraussetzungell fill' die Bildullg 
eines Rechts del' Nationalitat mii.ssen naher ins Auge gefasst 

werden. 

Die nationale Gliederung del' Bevolkel'ung auBel't ihl'e maB" 
gebende Bedeutung fUr das Leben del' Staaten in del' verschiedenen 
Gestaltung del' Staaten mit national einheitlichel' und mit 
national gemisehtel' Beviilkerung. Allerdings ist die nationale 

Zusammensetzung manchem '\Vechsel untel'worfen. Del' Einfiuss des 
staatliehen Zusammenlebells im Vereine mit den politischen Schick

salen des Staates vermag' die nationale Grundlage desselben all
malig umzugestalten. So Mnnen Staaten, die aus del' Vereinigung 
vel'schiedener Volksstamme entstanden sind, diesen ihren Charakter 
mit del' Zeit einbUilen und zu einheitliehen Nationalstaaten werden, 
wahrend umgekehl't national einheitliche Staaten, namentlieh durch 
Angliederullg yon Theilen anderer Staaten mit national fremder 
BevOlkerung, zu national gemischten werden konnen. So haben 
gerade 'die Staaten, welche heute als Typen national einheitlicher 
Staaten gelten konnen, als Spanien, England, Frankreieh, Italien, 
durch Verschmelzung versehiedener ethnischer Bestandtheile, deren 
Sonderdasein vielfach noeh auBerlieh hervol'tritt, unter dem nivel
lierenden Einfiusse staatliehen Zusalllmeniebens eine einheitliehe 
Nation hervorgebraeht, wahrend umgekehrt das zu einem National
staate gewordene Preuilen durch Angliederung von Theilen del' 
Konigreiche Polen und Danemark in neuerer Zeit zum national 
g'emischten Staate sieh entwiekelte~ Ferner kann das Uberwiegen {les 
nationalen libel' das staatliehe Lebensprillcip zur Bildung' neuer 
Nationalstaaten auf Kosten bisheriger staatlicher Organismen 
fUhren. So sind die Staatenbildungen del' letzten J ahrzelmte, das 
Deutsche Reich, Italien, die Balkanstaaten, unter dem Einfiusse des 
wiedererwaehten Nat ion ali ta ts p ri n ci p s entstanden, welches un tel' 
del' Devise selbstandiger staatliehel' Org'anisation nationaiel' Gruppen 
die Karte Europas so schnell verallderte. 1 Die "\Veehselwirkung 

1 Bluntschli, AIlg. Staatslehl'e, 6. Auff., S.107 formuliert das 
Nationalitatsprincip folgendermaJ3en: "Jede Nation ist berufen und be
rechtigt einen Staa t zu bilden. Wie die lIenschheit in eine Anzahl von 
Nationen getheilt ist, so solI die 'Welt in ebenso 'Viele Staaten zerlegt 
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des national en und des politischen Vel'bandes ist in del' 

neueren Geschichtedas treibellde Moment beim Werden und Vel'
gehen .der Staaten geworden. 

III. Indessen, fUr die concrete Ausbildung des Rechtes del' 

Nationalitat bleibt del' zweifache Typus 1. des national ein

heitlichen und 2. des national gemischten Staates ma6gebend. 

1. Was nun die Staat en mit national einheitlicher Be
vOlkerung betrifft,2 fehlen hier fUr die Ausbildung des Rechts

instituts del' Nationalitat die thatsachlichen Beding'ung'en; denn hier 

fallen die politischen mit den nationalen Interessen zusammen. 

Das staatliche Leben ist zugleich nation ales Leben, del' Staat ein 

Nationalstaat. Das Staatswesen erscheint hiel' als die politisch 

organisierte Nation. Jede culturelle Einrichtung im Staate fordert 

gleichzeitig auch das nation ale Leben. Es fehlt hier del' Gegen

satz del' Intel'essen, die Gei'ahrdung del' nationalen Entwicklung, 

del' Druck, welcher die Nationalitat zu einem Rechtsgute macht 

und zur Rechtsbildung drangt. Daher denn auch die jnristische 
Terminologie keinen Unterschied zwischen del' anf ethnischer Grund

lage beruhenden Culturgemeinschaft nnd del' politischen Gemein

schaft des. Staates macl{t. Beide erscheinen unter dem gemein
samen Begl'iffe del' Nat ion. u 

Allerdings gibt es in del' 'IVirklichkeit kein Staatswesen mit 
national vollkomlllen einheitlicher BevOlkerung·. A bgesehen von 

werden. J cdc Nation Ein Staat, jeder Staat ein nationales Wesen." - V gl. 
auch liIoh1, Encyk10padie, 2. Auil., S. 19. 

2 Der national einheitliche Charakter eines Staatswesens wird yom 
rechtlichen Standpunkte auch dadurch nicht ausgeschlossen, dass sich die 
Vel'schillelzung vel'schiedener ethnischer Elemente ZUl' einheitlichen Nation 
lioch nicht vollstandig vollzogen hat. So zahlt z. R Groilbritannien 
in Irland, Wales, Schottland ca. 2200000 Celten, Fl'ankl'eich uber 
100000 Basken und 1100000 Bretons und dennoch konnen wir England 
und Frankreich ebenso wie Italien und Spanien unter die Nationalstaaten 
zahlen. Denn jene ethnischen Bestandtheile, welche zum groilten Theile 
die im Staate herrschende Spl'ache angenommen haben, beanspruchen 
fill' ihl'e Idiome keinerlei Sondel'stellung. Vgl. Ad. F ischhof, Die 
Sprachenrechte in den Staaten gemischter Nationalitat, Wien 1885, bes. 
S. 60f. 

3 Vgl. unten § 3. 
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haufig im Staatsgebiete wohnhaften Bruehtheilen fremder Volks

stamme wird schon del' internationale Yerkehl' allmallg fremde 

Elemente dem Staate zufii.hren, welche durch Angliederung zu 

Mitgliedern des Staatsvolkes "verden konnen. Nul' solche, dem 

Staatsvolke angegliederte Angehol'ige anderer Nationen konnen fUr 

die Gestaltung des Nationalitatsl'echtes ubel'haupt in Betracht kommen, 

da die Staatsverwaltnng naturgemai3 nul' yon den Interessen del' 

Staatsang'ehOrigenihl'e Richtung empfangen kann.4 Fill' diese ein

gestrenten, frellldnationalen Elemente kannzvml' ein Interesse am 

Schutze ihl'es nationalen Lebens vorhanden sein, doell wil'd es den

selben meistens nicht gelingen, die Anerkennung dieses nationalen 

Sonderinteresses gegenuber del' national en Entwicklung des ein

heitlichen Staatsvolkes durchzusetzen. Auf ein Entgegenkommen 

seitens del' Staatsgewalt ist hier nicht zu rechnen; denn del' 

Nationalstaat warde seinen Daseinsbedingungen zuwiderhandeln, 

wenn or derartige Bestrebungen fordel'll wollte. Die Staatsidee 

fordel't hier vielmehr eine allmalige Assimilierung diesel' frelllden 

Bestandtheile an das eigene nationale Leben. Das Volksthum der

selben kann h5chstens aus dem Gesichtspnnkte del' Gl e i e hh e i t 

VOl' dem Gesetzo, nicht abel' del' Forderung des nationalen 

Sonderinteresses mittel bar Berucksichtigung finden. Erst ,venn die 

fremden Bestandtheile derartig el'starken soUten, dass sie in del' 

Lage waren, das Staatsleben zu beeinftussen, konnte die Frage del' 

Bildung eines N ationalitatsl'echtes auftauehen. Doch dann wiirde 

eben del' Staat aufhoren ein national einheitlicher Staat zu sein, 

er warde in den zweiten Typus, den national gemischten Staat 

ubergegangen sein. 

Die Bildung' eines Rechtes del' Nationalitat ist also im National

staate dadurch ausgesehlossen, dass einel'seits das nationale Leben 

neben dem staatliehen kein del' Aner k enn ung d nrc 11 di e Rech ts

ordnnng bediil'fendes Interesse bHdet, den nationalfremden 

Elementen abel' anderseits die Kraft mangelt, fli.l' ihre nationalen 

4 Del' Grundsatz, dass Rechtsanspl'l1che auf Grund clel' Nationali
tat nul' Staatsangehorigen zustehen konnen, findet z. B. in den Erk. 
des V. G. H. yom 31. Mai 1894, B. 7931 und yom 7. I1Hirz 1895, B. 8478 
Ausdruck. Ygl. darubel' unten § 12, Anm. 3. 
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Sonderinteressen die Anel'kennung durch die Rechtsordllung zu 

erlangen.5 

2. Del' Boden fill' die Ausbildung des Rechtsinstituts del' Natio

nalitat findet sich nul' im national gemischten Staate, und zwar 

wird die Rechtsgestaltung' eine vel'schiedene sein in den beiden 

Al'ten desselben: a) im Staate mit einer Hanptllation und b) im 

~ a ti onali ta tens taa teo 

a) Die Staaten mit einer Hauptnation sind entweder 

aus Nationaistaaten hel'vol'gegangen dul'ch Hinzutritt fremdnationaler 

Elemente, sei es in Foige L1.lndel'erwerbes, sei es in Folge Ein

wandel'uug, odeI' abel' aus N ationalitatenstaaten, dadurch, dass 

eine nationale Gruppe vermoge ihrer numerischen Starke odeI' ih1'er 

hOheren culturellen Bedeutung und Lebensk1'aft die Fiih1'ung im 

Staate iibernommen hat.6 

Auch hier stl'ebt die histo1'ische Dbel'liefel'ung odeI' die politische 

Lage des Staatswesens dahin, zunachst nul' das Leben del' herrschen

den nationalen Hruppe 'zu fordern. Diese behauptet eben da

durch ih1'e Herrschaft, dass sie dem gesammten Staatsleben den 

Stempel ihre1' nationalen Cultur aufpragt. Dadurch kommt abel' 

in die Staatsvel'waltung gewissel'maJlen ein feindlicher Zug. 1m 

Gegensatze zur Gleichgiltigkeit des Nationalstaates gegeniiber den 

5 Die in del' Gesetzgebung manchel' national einheitlieher Staaten 
hie und da vorkommenden sprachelll'echtlichen Bestimmungen haben meist 
formalen Oharakter und hangen mit del' geschichtlichen Entwicklung des 
Staates zusammen. So ist die Bestimmung del' italienischen Ver
fassung, Art. 62: La lingua italiana e lingua offici ale delle Oamere, fiir 
das heutige Italieu unpl'aktisch, seitdem das franzosische Savoyen auf
gehOrt hat, ein Theil des K5nigreiches Italien zu sein. - V gl. auch 
§ 187 des Ger. Verf. Ges. fHr das Deutsche Reich, welches die deutsche 
Gerichtssprache bei allen deutschen Gel'ichten feststent. 

S Den ersteren Typus reprasentiert das heutige PreuJlen, welches 
seit del' Germanisierung seiner zahlreichen slavischen Bewohner zu einem 
Nationalstaate geworden, durch Angliedel'ung von Theilen del' Konig
reiche Polen und Danemark den Oharakter eines national gemischten 
Staates erhalten hat; den zweiten Typus dagegen Ungarn, woselbst 
der weit weniger als die Halfte del' Bewohner zahlende magyarische 
Volksstamm namentlich seit der dualistischen Ausgestaltullg del' Mon
archic gegenHber den Hbrigen Stammen die politische Vorherrschaft er
langt hat. (S. unten §§ 4 bis 7.) 
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in ihm vorhandenen Splittern fremder Nationen, die ja das eigene 

nationale Leben nieht zu beeintrachtigen vermogen, empfindet hier 

das Staatswesen das Hervortreten del' anderen nationalen Gruppen 

neben der Hanptllation als eine StOrung seiner Entwieklung. Da

her das Streben, die culturelle Kraft der nationalen Minderheiten 

moglichst in Schranken zu halten, das nationale Leben derselben 

gewissermaBenaufdas unbedingt nothwendige lIIindestmaB ein

zudammen. DieAnerkennung des llatiollalenSonderlebens del' Minder

heit wird haufig dariibel' nicht hillausgehen, was der Verkehr des 

Staates mit den AngehOrigen derselben unbedingt erheischt, odeI' was 

die Assimilierung an die herrschende N ati6n vOl'zubereiten vermag. 7 

1nnerhalb dieser Grenzen wird sich die Bildung eines 

N a ti onalita tsrech ts halten, verschieden gestaltet in den einzelnen 

Staaten. Es richtet sich nach dem politis chen Krafteverhaltnisse del' 

in del' Minderheit befindlichen Gruppen gegeniiber del' Hauptnation, 

inwieweit sie die Anerkennung ihrer nationalen Existenz durch die 

Rechtsordnung zu erkampfen und zu behaupten vermogen. Wir 

sehen hier recht eigentlich aus dem Kampfe entgegenstehender 

Interessen das Recht hervorgehen. 

Das charakteristische Jlioment del' Rechtsentwicklung pfiegt 

hiel' die gesetzliche Feststellung des iibel'wiegenden Einfiusses 

del' Hauptnation durch Erklal'ung ihl'el' Sprache als del' allgemeinen 

7) In diesel' Beziehung besonders charaktel'istisch das Vel'halten del' 
preuJlischen Regierung< gegeniiber del' ca. 3000000 starken polnisch
masurisch-kassubischen BevolkeruIlg del' ostlichen Provinzell. Obel'prasi
dent Flottwell kennzeichnet in einer Denkschrift yom 15. lifarz 1841 
die Aufgabe derRegierung folgendermaJlen: "Die innige Vel'bindung del' 
Provinz (Posen) mit dem preuJlischen Staate dadurch zu fol'dern und zu 
befestigen, dass die ihr eigenthiimlichen Regungen, Gewohnheiten und 
Neigungen, die einer solchen Verbindung widerstreben, aUmalig beseitigt 
. und dass dagegen die Elemente des deutschen Lebens in seinen mate
riellen und geistigen Beziehungen immel' mehr in ihr verbl'eitet werden. 
J ede auJlere Annaherung fol'dert unbewusst und sogar wider den Willen 
die innere Verschmelzung del' beiden Nationalitatenj die ganzliche 
Vereinigung derselben als der Schluss diesel' Aufgabe kann nul' durch 
das entschiedeneHervortreten deutscher Oultur erlangt werden."
Vgl. O. Fink, Del' Kampf um die deutsche Ostmark, Berlin 1897; dann 
Oh. Petze,t, Del' Kampf um das Deutschthum: die preu£ischen OstmaTken, 
liI iinchen 1898. 
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Verkehrssprache des Staates zu hilden.s Es herrschtdas 

Princip del' Staatsspl'ache 1'01'. Abel'gel'ade darhi liegt schon die 

Anerkennung wenigstens del' thatsachlichen Existenz del' 

nationalen ]lIinodtaten; denn die fiihrende Nation stl'ebt eben durch 

die gesetzlicheFestlegung ihrel' nationalen VOl'herrschaft den Schutz 

derselben gegen das Vordringen del' nationalen 1VIindel'heiten an. 

Die rechtlicheAnerkennung einer Hauptnation enthalt somit die 

factische Anerkennung del' nationalenMinoritaten. 

Die th a tsa chliche Rech tsstell ung del' letzteren in den 

einzelnen Staaten wird abel' eine verschiedenartige sein. Sie kann 

von der bloB en Duldung aus Riicksichten der staatlichen Noth

wendigkeit mit del' mehr odeI' weniger hervortretenden Absicht, 

die Ang'ehorigen del' nationalen ]lfinderheiten allmalig in den 

Scholl del' flihl'enden Nation hiniibel'zuleiten und so diese Mindel'

heiten mit del' Zeit abzustoBen,9 bis zur scheinbal'en G1eich-

S Vgl. bes. fill' Preuilen dasGesetz vom 28. August 1876, be
treffend die Geschaftssprachc del' BehOl'den, Beamten und politischen 
Kol'pel'schaften des Staates; fiir Ungarn das Gesetz vom 6. December 
1868, G, A. XLIV iiber die Gleichbel'ecntigung del' N ationalitaten. 

9 In diesel' Beziehung be8. bezeichnend § 3 des preuBischen Ge
setzes vom 28. August 1876, welcher flir die Dauer von hOchstens zwanzig 
Jahren von dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ab den beschl'ankten Ge
brauch einer fremden Sprache neben del' deutschen im Vel'kehre mit den 
BehOrden fiir einzelne Kreise oder Kreistheile del' lllonal'cliie im 'Vege 
koniglieher Verordnung vorsieht. . 

Im Sinne diesel' Bestimmung wurde fiir die Dauer von zehn JahTen 
thatsachUch del' Gebrauch del' polnischen, litanischen, danischen und fran
zosischen Sprache in verschiedenen Theilen des Staates zugelassen. -
Ebenso hat den Charaktel' einer bloilen Ubergangsbestimmung del' JIlin. 
Erl. vom 28. August 1872, Z. 1438 flir den Kreis Oppeln, betreffend 
den Religionsunterricht in del' JlIuttersprache del' Kinder auf del' Unter
stufe del' Volksschule (s. Centralblatt fiir die gesammte Unterrichtsver
waltung in Preuilen 1872, Nr,292). Fiir Elsass-Lothringen vgl. das 
Gesetz vom 31. 1I1arz ] 872, G. Bl. S. 159, welches voriibergehend eine 
Ausnahme vom Gebrauche del' deutschen Spraehe im amtlichen VeTkehre 
del' Vel'waltungsbehorden znlasst. - V gl. Art.: "Geschaftssprache" in 
Stengels WOl'terbuch des d. Verwaltungsrechts, dann Fisehhof 80. a. O. 
S. 40~ff. Beachtenswel't sind aueh die Bemerkungen des letztereniiber 
die Schonung und Berilcksiehtigung del' einheimischen Sprachen 0 s t
indiens dureh die Englander (ibid. S. 10 f.), dann iiber die SpTachen-
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stellung del' nationalen Minderheiten mit del' Hauptnation 

gehen.10 

b) Wenn bei dem eben betrachteten Stctatstypus strenge ge

nommen nul' von dem Recht del' Hauptnation gesprochen werden 

kann, erfolgt die l'echtliche Regelung in auf del' Gl'undlage natio

naler Vielheit bel'uhenden Staaten meist gleichmaBig flil' die ver

schiedenen nationalen Gl'uppen. Hiel' ist del' Boden fUr die recht

Hche Ausgestaltung des nationalen Lebens nach dem Grundsatze 

nationaler Freiheit und Gleichheit g'egeben. Die Anel'ken

nung des Sonderdaseins del' einzelnen nationalen Gruppen und 

demgemail del' Schutz und die Pflege ihrer nationalen Eigen

thiimlichkeiten entsprechen del1l "Vesen des Nationalitaten

staates ll und zUl1leist auch dessen Entstehungsgeschichte. Denn 

nicht das blo!3e Streb en llach politischer Organisation einer Nation 

odeI' eines Stammes, sondern verschiedene au!3erhalb des nationalen 

Lebens liegende MOl1lellte pflegen zur Bildullg solcher Staatswesen 

zu flihI'en: so die AbwellI' gel1leinsal1ler Feinde, die Gleichheit wil't

schaftlicher Illteressen, dynastische Politik; und erst die Gemein

samkeit del' Geschicke im staatliehen Zusamll1en1eben pflegt hier den 

anfangs meist nul' 10sen Verballd etlmischer Gruppen odeI' nation aIel' 

Staaten engel' zu klliipfen. Die Rechtsstellung del' nationalen 

Gruppen wird abel' selbst im Nationalitatenstaate thatsachlich eine 

verschiedene sein. Einer odeI' del' andere del' Volksstall1ll1e kann 

venni:ige del' hoherel1 Bedeutung seiner Cuitur odeI' unter dem Ein

tiusse politischel' Ereignisse eine thatsachlich bevorzugte Stel

lung erlangen, wahrend andere nation ale Bestandtheile um die Au-

verhaltnisse Finnlands und del' l'ussischen Ostseeprovinzen (ibid. 
S. 28 ff.). 

10 So stellt das un g ar i s c h e Gesetz "uber die Gleichberechtigung 
del' Nationalitaten" die ungarische Sprache als Staatssprache Ungarns 
fest, davon ausgehend, dass die nationale Gleichberechtignng insoferne 
unter besondel'e NormGn fallen kann "als dies die Einheit des Landes, 
die praktische 1115glichkeit del' Regierung und Verwaltnng nothwendig 
machen". Vgl. hieriiber be8. Stanislaus v. lI:Iadeyski, Die deutsche 
Staatssprache oder Osterreich ein deutscher Staat, 'Vi en 1884, S. 69 ff. 

11 1m Ausdrucke "Nationalitatenstaat" ist del' Begriff "Natio
nalitat" als eine concrete nationale Grnppe innerhalb del' Staatsbevolke
rung vel'standeni vgL dariiber unten § 3, Anm. 2. 
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erkennung ihrer Sonderexistenz im Staate erst zu kampfen haben 

werden; 12 denn selbst das Princip voller Gleichberechtigung del' 

N ationalitaten kann das ewige Gesetz des socialen Lebens nicht 

vel'leugnen, dass die Rechtsstellung einer Culturgemeinscbaft ihl'em 

iunerell Werte, ihrer culturellen Bedeutung' entsprechen muss. 1st 

12 So finden in del' Schweiz, woselbst sowohl in del' Bundes- als 
aueh in del' Cantonalvel'waltung das Princip sprachlicher Gleichberech
tigung am strengsten eingehalten wird, dennoch nul' die drei Haupt
sprachen, die deutsche, franzosische und italienische als National
sprachen des Bundes verfassungsmlUlig Beriicksichtigung (Art. 116 rev. 
Bundesverf. yom 30. lIIai 1874). Die l'hatoromanische Spl'ache hin
gegen, welche durch ca. 38000 Bitrgel' Graubiindens reprasentiert wird, 
findet nach der Bundesverfassung keinerlei Anerkennung im offentlichen 
Leben; andel'S allerdings nach del' Cantonalverfassung Graubiindens; 
hier findet das Rhatol'omanische sowoh1 im groilen Rathe als auch bei 
den BehOrden einige Anwendung. Vgl. hiezu lIfadeyski a. a. O. S. 57 ff., 
Fischhof a. a. O. S. 21 ff. und neuestens Th. Curti, Die Rechte der 
Sprachen in del' Schweiz, in del' "Zeit", Jahl'g. 1897/98, Nr. 164, S. 113 ff., 
und Hunziker, in del' SIg.: Der Kampf um das Deutschthum. 10. Heft: 
Schwciz. Miinchen 1898. 

Auch in Belgien :!lnden wir trotz del' verfassungsmaJligen Freiheit 
im Gebrauche der "langues usiMes" (Art. 23 der Verf. vom 25. Febl'ual' 
1831) eine thatsachlich bevorzugte SteHung del' von del' wallonischen 
Minol'itat gebrauchten franzosisehen Sprache gegeniiber del' mindel' 
entwiekelten und ausgebreiteten Spraehe derVlamen; s.o war das Fl'an
zosisehe bisher die authentische Sprache der Gesetzgebung, sie ist die be
VOl'zugte Sprache del' Rechtspfiege, Verwaltung und des hohe1'en Unter
riehtes. Vgl. Jlfadeyski a. a. O. S. 60 ff., Fisehhof a. a. O. S. 14 ff. 
und lI1. Vauthiel', Belg. Staatsreeht 1892 §. 24. Vgl. hiezu die Be
merkungen unten bei den einzelnen Materien, bes. §§ 14-20. - Inter
essant aueh das Gesetz fitl' Siebenbiirgen yom J. 1863, betr. den 
Gebrauch der drei LandesspTaehen im offentlichen amtliehen Verkehl'e 
(Fischhof S. 81 f.). 

Es ist im allgemeincn wahTzunehmen, dass sieh die SteHung del' 
verschiedenen SpTaehen im offentlichen Leben der Staaten, welche auf 
dem nationalen Freiheitsprincipe beruhen, nieht so sehr nach der nume
risehen als naeh der c u It UTe 11 e n Bedeutung derselben, sowie naeh der 
politischen Entwicklung' riehtet. Intel'essant sind in dieser Beziehung 
die Verhaltnisse in Canada, woselbst sich die franzosisehe Sprache, 
trotz ihrer numerischen Minderheit seit del' Parlaments-Acte vom 7.Juli 
1867 fast die volle Gleichberechtigung mit der englischen zu erwel'ben 
wusstej femer das Verhaltnis der schwedischen zur finnischen Sprache 
in Fiunland. Vgl. Fisehhof a. a. O. S. 30. 

15 § 2, III. 

doeh die Rechtsbildung nur ein Abbild del' soeialen Maehtvertheilung 

im Staate. Gleiehviel muss abel' im Kationalitlttenstaate, solI e1' sich 

nieht an seinen Daseinsbedingungen versundig'en, fill' die Ordnung 

des nationalen Lebens Anerkennung und Schutz del' Existenz 

der nationalen Gruppen den leitenden Gedanken bilden. Die 

Bevorzugung einer nationalen Gruppe gegenubel' den andel'en darf 

daher nieht unter dem Gesiehtspunkte del' Herrsehaft, wie in Staaten 

mit einer Hauptnation, sondel'll nur insoweit es die s t aa tli ell e 

Ordnung unbedingt erfordert, platzgreifen. 

Abel' gel'ade in del' riehtigen Anpassung del' reehtlichen 

I1Iacht an die innere Kraft del' Nationalitaten lieg-t die Haupt

sehwierigkeit del' Vel'wirklichung des Nationalitatsrechtes. Dem 

Staatsmanne erwachst hier die gTofie Aufgabe, das einheitliche Ge

sammtinteresse des Staates 'mit den nationalen Sonderinteressen in 

Einklang zu bringen. Nur derjenige Nationalitatenstaat tragt die 

Garal1tie seines Fortbestandes als solcher in sieh, wo die Herstellung 

dieses Gleiehgewichts gelungen ist. Hier werden sieh die verschie

denen national en Gruppen mit del' Zeit zu einer politis chen 

N a ti on vereinigen. ,Vo dieses Gleichgewieht nicht hergestellt 

wurde, wird an Stelle des Zusammenwirkells im Interesse des ge

meinsamen Staatswesens del' nationale Kampf treten. Eil1e 

nationale Gruppe wid auf Kosten del' allderen bestrebt sein, das 

staatliche Leben nach ihrem Sonderinteresse zu g-estalten, zur HelT

Bchaft im Staate zn gelangen, und del' Kampf wird desto heftiger 

entbrennen, je verschiedener die culturellen Bediirfnisse und die 

innere Kraft del' einzelnen Volksstamme des Staates sind, Konnte 

das Gleichgewicht nicht hergestelJt werden, dann wird del' Nationa

Iitatenstaat, sobald sich die Bedingungen geandert !laben, welehen 

e1' seinen Ursprung' verdankt, entwedel' auf Kosten des nationalen 

Sonderlebens odeI' auf Kosten del'staatlichen Einheit sich um

gestalten. Die erst ere RichtUllg wird wohl heutzutag'e nicht mehr 

wie in fritherer Zeit zul' ethnischen Verschmelzung- und Umwandlung 

des Kationalitatenstaates in einen Nationalstaat, sondern hochstens 

zur Entwicklung eines Staates mit einer Hanptnation fithren. Das 

Ergebnis del' anderen Richtung dagegen wil'd die Umbildung des 

Einheitsstaates in eillen zusammengesetzten Staat odeI' die Entstehung 

neuer souveraner Staaten aus demselben sein. 
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§ 3. 

Del' Rechtsbegriff (leI' Nationalitat. 

1. Was ist Nationalitat? 

Schon die vorangegangene Betrachtnng tiber die VV echse1 wirknng 

des politis chen und cu1tul'Icllen Verb andes , des Ubel'gangs national 

einheitlichel' in g'emischte Staaten, die verschiedene Gesta1tung des 

nationa1en Lebens je nach del' nationa1en Configuration del' Bevo1ke

rung muss es begreiflich machen, dass sich eine feste Tel'mino1ogie 

fiil' so wechse1nde Erscheinungen nicht 1eicht ausbilden kann. 1st 

doch del' sprachliche Ausdruck ein Abbild del' Erscheinung, auf 

we1che e1' angewendet wird, und theilt das Schicksa1 del' letztel'en 

8e1b8t. 

So hat sich dort, wo sich die cultul'elle Einigung' auf Grund 

des politischen Verbandes lang'st vol1zogen hat, namentlich in den 

romanischen Staaten, eine einheitliche Terminologie fill' den 

politischen und den culturellen Verband eingeblirgert. Beide werden 

als ;{ a tion bezeichnet. Dort dagegen, wo eine culturelle Einigung' 

nicht gelung'en ist, odeI' sich noch nicht vollkommen eingelebt hat, 

wurde ein sprachlicher Dualismus fill' den auf einheitlicher Sprache 

beruhenden culturellen Verband del' Gl'uppen im Gegensatze zum 

staatlichen Verbande 110thwendig und wird namentlich nach 

gel'manischer Ausdrucksweise flir jenen del' Ausdl'uck Nation, 

fiir dies en del' Ausdruck Yolk gebraucht. Das Bestreben nach 

Einigung auf staatlichel' Grundlage kennzeichnet dagegen del' Aus

druck politische Nation, welcher l1amel1tlich in nationalgemisch

ten, nach staatlichel' Einigung strebenden Staaten sich vorfindet. 

Ubrigens hat sich die Tel'lllinologie noeh keineswegs gefestigt und 

wechseln die Ausdrltcke Yolk, Nation und Nationalitl1t in del'Sprache 

und in del' Litteratul' in bunter Folge.1 Del' Ausdl'uck Nationali-

1 tber die verschiedene Terminolgie vgl. bes. Fr. J. Neumann, 
Yolk und ~ation, Leipzig 1888. - Die altere LitteratUT, namentlich 
Fichte, Mohl, Ahrens, Puchta unterscheiden zwischen den Begriffen 
Yolk und Xation noch gar nicht. Bei anderen, wie Bluntschli (altere Auf
lagen), Held, Cremer, Riimelin und wohl auch GUlllplowicz wird ~ation 
fiir die staatliche, politische Einheit, V 0 lk aber fUr die n8.tiirliche Ein
heit genomlllen; endlich, und das ist die hauiigste Begriffsbestimmung 
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ta t speciell findet sich in zweifacher Bedeutung VOl', einerseits als 

concrete Gruppe del' Bevolkel'ung, synonym mit Volksstamlll, an

del'seits als abstracte Eigenschaft des Volksstammes, also Stammes

eigenthltmlichkeit, Stammesart.2 

wird das Yolk als die politische, die Nation als die culturelle 
Einheit aufgefasst, namentlich bei Zachariae, Erdmann, Bluntschli (neuere 
Auflagen), Brie, Lazarus, Eotvos, Riidiger u. s. w. Eine gute Ubersicht 
der einschlagigen Litteratur bei L. Gumplowicz, Das Recht der Natio
nalitaten und Sprachen in Osterreich-Ungal'll, Innsbruck 1879. 

1m allgemeinen wird bei den romanischen Viilkern, Bowie den 
Englandern unter Nationalitat dieZugehorigkeit zu einer politisch g'e
einten Gemeinschaft, die StaatsangehOrigkeit verstanden und bezeichnet 
das Worterbuch der franz. Akademie (Ausg. von 1835) die Nation als 
"la totalite des personnes nees ou naturalisees dans un pays et vivant 
so us un meme gouvernement". Del' etymologisch richtigere deutsche 
Sprachgebrauch bezieht den Ausdruck Nation auf gemeinsame Abstammung 
(nasci) und den auf Grund derselben entstehenden ethnischen und cultu
rellen Zusammenhang, identiiiciert also Nation mit Stammesangehorig
keit, wahrend flir die politische Einheit der Ausdruck "Volk" gebraucht 
wird. - Uber den vel'schiedenen Sprachgebrauch der Gesetzgebungen 
vgl. be8. Neumann, S. 20 ff. Dieser hebt (S. 50) eine vierfache Be
deutung des Ausdruckes "Volk" he1'vor: 1) die Gesammtheit der An
gehorigen eines Staates (Germanische Auffassung); 2) einen Theil dieser 
Einheit nach ortlicher, socialer, politischer Gliederung; 3) die natiirliche 
Einheit, identisch mit Stamm, Volksstamm; 4) identisch mit Nation. 
Flir den Ausdruck "Nation" nimmt e1' (S. 132 f.) eine zweifache 
Bedeutung an: 1) als Cultureinheit ist die Nation im Gegensatz zum 
Volksstamme (s. unten § 11, Anm. 1) eine groJlere Beviilkerung, die in 
Folge hoher, eigenartiger Culturleistungen ein eigenartiges gemeinsames 
"\Vesen gewonnen hat, das sich auf weiten Gebieten von Generation zu 
Generation iibertragt; 2) als politische Einheit ist Nation die Ge
sammtheit der Angehorigen eines Staates, welcher eine Nation im 
ersteren Sinne zu schaffen befahigt erscheint odeI' eine solche ganz oder 
zum groJlten Theile als Hauptbestandtheil seiner BevOlkerung in sieh 
schlieJlt. - Betreffs des Ausdruekes "Politische Nation" vgl. bes. 
das ungar. Gesetz vom 6. December 1868, nach welchem "sammtliche 
Staatsbiirger Ungams nach den Grundsatzen der Verfassung auch in 
politischer Beziehung eine Nation bilden, die untheilbare, einheit
liehe ungarische Nation". Desgleiehen werden (ibid. § 29) Croatien, 
Slavonien und Dalmatien als eine besondere politische Nation be
zeichnet; in diesem Sinne wird aueh von del' "seh weiz erise hen 
Nation" gesprochen. 

2 Vgl. z. B. § 302, 496 des osten. Strafgesetzes, oder § 1 des ungar. 
Herrnritt, Nationalitat und Recht. 2 
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Doch auch Uber das innere "\Vesen des nationalen Verbandes 

selbst besteht die gr51.lte Meinungsverschiedenheit. Es ist keine 
leichte Miihe, sich durch den "\Yust von Definitionen 3 durchzuarbeiten, 

welche die verschiedenen "\Yissenschaften, die sic11 mit del' Nationalitlit 
beschaftigen, hel'vorgebracht haben; abel' mehr die Verschiedenheit 
des Standpunktes als del' Vorstellungen, die dem Begriffe del' 
Nationalitat zugl'unde liegen, kommt bei diesel' Mannigfaltigkeit 
del' Begriffsbestimmungen zum Vorschein. 1st es doch mit allen 
Erscheinnngen, die in verschiedene Erkenntnisgebiete fallen, almlich; 
del' Begriff des Eisens ist fiir den Naturfol'schel', den Chemiker, den 

Yolkswirt, den Technologen ein verschiedener. 

So sind auch flir den Begriff del' Nationalitat die Ergebnisse 

verschieden, je nachdem man denselben vom Standpunkte del' An
thropologie, del' Ethnographie, del' Statistik, del' Socio-
10 gi e betl'achtet. Es ist namentlich das Verdienst del' letztge

nannten \Vissenschaft, gegeniibel' del' altel'en Anschauung, welche 
das vVesen del' Nationalitat in gewisse auf gemeinsamel' Abstam
m u n g beruhende physische und psychische Eigenschaften vel'legte, ~ 
dieselbe als eine Erscheinnng des gesellschaftlichen Lebens 
festgestellt zu haben. Die Nationalitat erscheint hienach als ein 
vorziiglich geistiges Band, als eine Culturgemeinschaft, die 
sich besondel's unter dem Einflusse staatlichen Zusammenlebens 
trotz ethnischel' Untel'schiede auf Grund gemeinsamel' Anschauungen 

und Interessen allml1lig ausbildet. 5 

Gesetzes yom 6. December 1868 libel' die Gleichberechtigung der Ratio
nalitaten mit Art. XIX, Abs. 1 osterr. Staatsgrundgesetz iiber die allg. 
Rechte del' Staatsbiirgel' yom Jahre 1867 und mit § 27 des cit. ungar. 
Gesetzes: ferner Neumann a. a. 0., S. 150ff. 

3 vgl. Siegfr. Brie, Uber Nationalitat, Vortrag, 1876, dann L. Gum-
plowicz a. a. 0., S. 189 ff. 

4 Fichte, Reden an das deutsche Yolk: Gleiche Abkunft und 
Sprache sind die charakteristischen lIIerkmale del' Nation; dagegen be
tont Brie mit Recht, dass Englander und Nordamerikaner trotz 
gleicher Sprache national geschieden sind, wahrend die Schweizer mit 
ihren drei Spra-chen die schweizerische Nationalitat bilden. 

5 Vgl. Anm. 1. - Gumplowicz a. a. 0., S. 289 bezeichnet als 
Nationalitat eine durch ein gemeinsames Staatswesen hervorgebrachte 
unll geforderte CultnI'- und geistige Interessengemeinschaft, 

19 § 3, II. 

Die positive Rechtswissenschaft, namentlich die deutsche, 
stand bei Feststellung des Begl'iffes del' NationaJitat verhaltnis
ma1.lig im Rintergl'unde. Ratte doch gel'ade bei den maBgebenden 
Nationen diesel' Begl'iff fiir das Recht keinerlei actuelle Bedeutung. 
Die Nationalitl1t erscheint, so weit von ihr iibel'haupt die Rede jst, 
als natiil'liche Gemeinschaft gegeniiber del' durch die staatliche 
Organisation erzengten politischen Gemeinschaft des Volkes!' Tiefer 
fasste schon das Problem die Rechtsphilosophie, indem sie an del' 
nationalen Gemeinschaft neben den natiirlichen, auf gemeinsamer 
Abstammung und Sitte beruhellden Momenten auch den einigenden Ein
fluss des staa tli chen Verbandes und gemeinsamer CuI turinteressen 
hervorhob. 7 - Die del' jiingsten Zeit angeh5rende Entwicklung 
eines Rechts del' N ationalitl1t auf Grundlage del' Verfassung 
mehrerer Staaten macht es abel' del' Rechtswissenschaft zUl: Auf
gabe, nunmehr zum Begl'iffe del' Nationalitat feste SteHung zu 
nehmen. S 

II. Was ist also Nationalitat yom Standpunkte des 
Rechtes? 

Die erwl1hnten Begl'iffsbestimmungen del' N ationalitl1t sind fiir 
das Recht zumeist nicht verwendbar: So insbesondere die socio
logische Bezeichnung des nationalen Vel'bandes als einer auf ge
wissen gemeinsamen, durch das staatHche Leben gef5l'del'ten Interessen 
beruhenden Culturgemeinschaft; denn eine solche Culturgemeinschaft 
ist gerade im Nat ion a 1 s t a ate am starksten vel'wirklicht, woselbst es 
jedoch, wie dal'gelegt wurde, ein N ationalitatsrecht gar nicht gibt. 
Ferner wird das unterscheidende ~fel'kmal del' Nationalitat in ge
wisse innerliche Momente, als Sitte, Uberzeugung, Gefithl del' Zu-

die sich nicht immer und nicht nothwendig in einer gemeinsamen Sprache 
auszudriicken braucht. - Das innerliche Moment im Begriffe del' 
Nationalitat betonen bes. Mancini, della nazionalita come fondamento 
del diritto delle genti, Eotvos, Der Einfluss del' herrschenden Ideen, Wien 
1851 und Relety, Qu'est ce que la nationalite? Mem. de la comm. 
perman. du Congres ~e Statistique, St. Petersburg, 1876, S. 241 ff.; siehe 
auch G. Riimelin, Uber den Begriff des Volkes, Reden und Aufsatze 
Freiburg 1875. ' 

6 Z. B. G. Meyer, Staatsrecht § 2. 
7 Bes. Stahl, Rechtsphilosophie II, 2, § 37. 
S Vgl. Herrndttin Griinhuts Zeitschr. Bd. XXVI, 8.391 ff. 

2* 
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sammengehorigkeit, gemeinsame Bestrebungen u. s. w. verlegt, welche 

durch die Rechtsordnung nicht leicht festgehalten werden konnen. 

Dem gegeniiber muss die Bestimmung des Rechtsbegriffes 

del' Nationalitat von zwei Momenten geleitet sein. Da die positive 

Rechtsordnung ihre Quelle im Staate hat, muss del' Rechtsbegriff 

del' Nationalitat auf die concrete Grundlage des Staates gestellt 

werden. Die oben erwahnte Vvechselwirkung zwischen dem politi

schen Verbande des Staates und dem culturel1en Verbande del' 

Nation, welche den Begriff del' Nation so fluctuierend und unsicher 

macht, indem derselbe mit del' culturellen und politischen Entwick

lung des Staatswesens seine Bedeutung vielfach andert, darf den 

J uristen nicht irrefUhren. Soferne die nationale Gemeinschaft den 

ganzen Staat umfasst odeI' sich sogar auf mehrere Staaten erstreckt, 

kann sie als solche fUr das Rech t nicht in Betracht kommen. Die 

rechtliche Ordnung del' Nationalitat kann sich nul' auf Gruppen 

inner hal b des Staa tes beziehen. Die Entstehung des Nationalitats

rechts setzt eine Mehrheit nationaler Gruppen innerhalb desselben 

Staatswesens voraus, den national gemischten Staat. Yom Stand

punkte des Rechtes ist also die Nationalitat eine Qualitat be

stimmter Bevolkerungsgruppen innerhalb des Staates, 

mit del' Terminologie del' osterreichischen Gesetzgebung zu sprechen, 
del' Volksstamme des Staates. 

Da ferner das Recht die gegenseitigen menschlichen Beziehungen 

regelt, diese Beziehungen abel' nul' durch ,Yillensauilerungen 

erzeugt werden konnen, geM es nicht an, zum unterscheidenden 

:lIIerkmale del' nationalen Gemeinschaft g'ewisse l}hysische Eigen

schaften odeI' psychische V organge ihrer AngehOrigen zu machen. 

SoU daher ein fill' das Recht verwendbarer Begriff del' Nationalitat 

festgestellt werden, so muss auf die A uBerungen diesel' Gemein

samkeit zurlickgegriffen werden. Mit anderen ,Yorten, die Rechts

wissenschaft fragt nicht danach, worin besteht die Nationalitat, 

sondern wodurch kennzeichnet, auBert sich die NationaIitat. 

III. Hiedurch ist abel' die Aufgabe des Juristen bei Deft

nierung del' Nationalitat wesentlich erleichtert. Die Rechtswissen

schaft ist del' schwierigen Dntersuclmug del' physischen Eigen

schaften, als Gestalt, Schadelbildung, Gesichtstypus, Haut- und Haar

farbe, auf welche del' Anthropologe groBes Gewicht legt, ebens(} 

21 § 3, III. 

enthoben als derjenigen des Einflusses von Klima, Bodenbeschaffen

heit, W olmsitz, N ahrungsvel'lJaltnissen u. s. w. auf die Bildung del' 

Volksstamme, welche den Ethnographen und Ethnologen beschaf

tigen. 9 Sie muss nicht, wie die Sociologie, die Veranderungen priifen, 

welche wirtschaftlicher und g'esellschaftlicher Verkehr, Kreuzung, 

dann Sitte, Relig'ion u. s. w. auf die Volksstamme ausgeiibt haben. 

AIle diese physischen odeI' psychischen :Merkmale sind fUr die recilt

Hche Kennzeiclmung del' Nationalitat nicht brauchbar. Mogen die

selben auch unter den AngehOrigen einer Volksgruppe mit einer 

gewissen RegelmaIligkeit wiederkehren, so ist doch del' Mangel del' 

Ausschlieillichkeit, die Dnsicherheit und Unbestimmtheit, die 

Zufalligkeit, mit welcher sie sich auilern, odeI' abel' deren Innerlich

k ei t, flir eine rechtliche Kennzeichnung nicht geeignet. Eine beson

dere nationale Rechtsstellung fUr Btachycephale, Dolichocephale, 

Schwarzhaarige u. s. w. kann es nicht geben; nationale Sitte, Ge

wohnheit, Kleidung haben nul' innerhalb del' Rechtssphare des 

In di vid u urn s allenfalls Anspruch auf rechtliche Berlicksichtigung; 

ebenso finden nationale Uberzeugung'en, Anschauungen, Bestrebungen, 

soweit sie sich durch Tracht, Farbe, verschiedene Wahrzeichen u. s.~w. 

gemeinsam aufiern, hinreichenden rechtlichen Schutz meistens in an

deren Rechtsgebieten, namentlich dem Vel'einsrechte. 

Das einzige Kennzeichen, welches einen sicheren Schluss auf 

das Vorhandensein einer besonderen nationalen Gruppe zulasst und 

daher auf Schutz yom Standpunkte des Nationalitatsrechtes Anspruch 

erheben kann, ist die gemeinsame Sprache derselben.lo Dieses 

Kennzeichen entspricht auch dem ethischen Charakter des nationalen 

9 Vgl. Glatter, Gedanken Uber die Kriterien der Nationalitat, 
Budapest 1874, S. 3 ff.; auch in den Jllemoires des St. Petersburger 
Congresses 1876 aufgenommen; ferner A. Ficker, Gutachten Uber die 
Constatierung der ~ationalitats- und Spl'achenverhaltnisse; ibid. S. 203 ff. 

10 Vgl. bes. Rich. Bockh, del' Deutschen Volkszahl und Sprach
gebiet in den europ. Staaten, Berlin 1869, S. 4 f.: "Soli del' Begl'iff del' 
Nationalitat nicht ein unklarer und unsicherer sein, so muss es auch fitr 
denjenigen, welcher seiner Abstammung nach zwei vel'schiedencn VOl kern 
angehort, ein bestimmtes Kennzeichen geben, welches ihn del' einen odel' 
del' anderen Nation zuweist. ... Dieses allgemeine, unverkennbare, seinem 
inner en Wesen llach allein berechtigte Kennzeichen ist dieSprache." 
Ahnlich A. Ficker a. a. 0., S. 208. 
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Yerbandes. Die S p r a c heist ebenso das Product des Culturlebens 

als auch das gellleinsame Band des Vel'kehrs fill' die AngehOrigen 

del' nationalen Gruppen. In illl' sind die den Cultul'zustand der

selben kennzeiclmenden vVerke del' Litteratul' niedergelegt. Sie 

bildet ein Symbol del' nationalen Gellleillschaft, dessen Ullterdriickung 

als schwerster Eil1griff in das natiollale Leben selbst empfullden wird. 

",Vas sich llicht durch die Sprache vermitteln Blsst, existiert fill' die 

Rechtsordnung nicht als nationale Eigenthlimlichkeit. Sobald eine 

Volksgemeinschaft eine eig'ene Sprache hervorgebracht hat, welche 

tiber den bloB en Charakter eines Dialects hinausgeht, ist sie 

geeignet, zu einer nationalen Gruppe im rechtlichen Sinne zu werden; 

sobald sie abel' diese gemeinsame Spra~he einbiiBt, hat sie fill' das 

Recht aufgehort eine nationale Individualitat zu sein. 11 

Hieraus folgt, dass die Nationalitat als Rechtsbegl'iff 

die Eigenschaft del' Zugehodgkeit zu einer spracillich ge

schiedenen Gl'uppe innerhalb del' Staatsbevolkerung ist. 

Die Nationalitat als Rechtsinstitut, das Nationalitatsl'echt, ist 

del' Inbegriff del' rechtlichen Bestimmungen, welche sich aus 

del' Zugehorigkeit del' Bevolkerung des Staates zu verschiede

nen sprachlich g'esonderten Bevolkerungsgruppen ergeben. 

§ 4. 

Die Entwickelung des nationalen Lebens in Ostel'l'eich; 
von del' Erwel'bung B{lhmens und Ungal'llS bis zum 

Regiel'ungsantl'itte ]laria 'l'hel'esias. 

L Gerade in Osterreich lasst sich die wechselnde Gestaltung 

des nationalen Lebens an dem vVechsel der Geschickedes Staats

lebens und del' dasselbe jeweils beherrschenden Ideen verfolgen. 

11 Die Juden, welche in Osteneich noch bei der Conscription yom 
Jahre 1846als besonderer Volksstamm' angefiihrt werden, sind fur die 
Rechtsordnung aus der Reihe der Volksstamme ausgeschieden, seitdem 
sie das gemeinsame Bindemittel der Nationalsprache -verloren haben. 
Umgekehrt datiert die Wiedererstehung der verschiedenen Volksstamme 
Osteneichs zu neuem nationalen Leben seit dem Aufschwunge der in 
der centralistisch-absolutistischen Ara zu blo.6en Volksdialecten gesunkenen 
Stammessprachen (s. unten § 5). 
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Die Entstehung des heutigen osterreichischen Staates reicht 

auf die Vel'einignng Bohmens und Ung'arns mit den habsburgi

schen Erblanden in del' Hand Ferdinand 1. nach dem Tode des 

J agellol1en Ludwig im Jahre 1526 zul'lick. 1 Bis dahin lagen hier 

drei verschiedene Staatsgebilde vor, welche trotz z'litweisel' Ver

einigung ihr eigenthlimliches Cultul'geprage' behalten hatten. Ob

wohl, theils in Folge ul'sprlinglicher Besiedelung, theils in Folge von 

Einwanderung ethl1isch keineswegs einheitlich, zeigen diese Staaten 

dennoch einen ausgesprochen national en Charakter, und die 

Sonderstellung der fremden Elemente gegeniiber dem herrschenden 

Volksstamme, in den altosterreichischen Landern dem deutschen, 

in den bOlllnischen dem slavischen, in Ungal'll dem magyarischen, 

erscheint als ein auf delll Pel'sonalitatsprincipe beruhelldesPrivileginm. 

1 Schon wahrend der Vel'handlungen mit den bohmischen Standen 
uber die Wahl FeTdinands spielte die Sprachenfrage eine gewisse Rolle. 
Die Stande yerlangten vom neuen Konig, er moge die Goldene Bulle 
Carl IV. uber die Wahl eines Konigs "in einem mit bohmischer 
Schrift und in der Landessprache geschriebenen Briefe" bestatigen, 
Als dann del' Konig den Gesandten deT Stande in deutscher Sprache 
schriftlich zusagte, die Freiheiten und das Herkommen der Einwohner 
wahren zu wollen, gleichzeitig abel' die Zuversicht aussprach, "so etwas 
befunden wurde, was I. M. beschwerlich und dem K(inigreiche wenig 
oder gal' nicht moglich ware; dass dic Stande solches nicht begehren 
wiirden", antworteten die Gesandten, dass sie dieseAntwort aus Un
kenntnis del' deutschen Sprache nicht mit voller Beruhigung verstunden, 
doeh wollten sie dieselbe annehmen, ubersetzen lassen und den Standen 
zur Beschlussfassung vortragen. Vgl. hieruber Buchholtz, Gesch. del' Re
gierung Ferdinand 1., Wien 1831, Bd. II, S. 424 ff. - Zum Schutze gegen 
das Eindringen fremder Elemente in die Landesamter musste 
sich del' Konig durch den in die Landtafel einverleibten JlIajestatsbrief 
vom 15. December 1526 verpflichten. "Item wir haben gelobet - heillt 
es nach der deutschen Ausgabe yon 1828 - kaine Auslennder gaistliche 
oder weltliche Inn des Lands Ampter E;; sei Inn hoff gerichten, Stetten 
oder gaistlichen Sachen nicht einzusetzen, Allain Behaim" (Buchholtz II, 
S. 519); die Jli[ajestatsbriefe abgedruckt bei J. Kalousek, Ceske ~tatni 
pravo (bOhm. Staatsrecht) 2. Auf!., Prag 1892, S. 577 ff. - Obwoh1 schon 
im Jahre 1531 die Stande beschlossen: "Rex modeste monetur, ne ad 
officia regni exteros admittat", hinderte dies nicht, dass sowohl in 
Bohmen als auch in Ungarn das deutsche. Beamtenthum immer 
mehr Eingang fand. Vgl. H. Bidermann, Geschichte del' osterreichi
schen Gesammtstaatsidee, Innsbruck 1867 I, S. 20. 
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Die consequente Politik del' nachsten J ahl'hunderte g'ilt nun 
del' engel' en Zusammenfassung diesel' Landel'gruppen, welche die 

Yel'einigung del'selben zu einem Einheitsstaate vol'bel'eiten 

soUte. flas Progranlln Ferdinand I. war nicht nul', den Besitz del' 
ibm zugefallel1en Lander zu erhalten, sondern ein centralistisch 

regiertes Gauzes daraus zu schaffen. Mit richtigem Blicke wiirdigte 

sowohl e1' als auch seine N achfolger die einig'ende, assimiliel'ende 

Wirkung einer einheitlichen Yerwaltung auf die verschiedenen 
Volkselemente. Die Fordel'ung del' gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Iuteressen von staatswegen nach einheitlichen Grundsatzen 
fUhl't nothwendig zu einer gleichen Auffassung del' Lebensverhalt

nisse, zur Ubereinstimmung del' Interessen, welche die Grundlage 
nation aIel' Einheit bilden. 2 

II. Ohne dies en Process del' Entwicklung del' ostel'l'eichischen 
Gesammtstaatsidee in seinen Einzelheiten zu verfolgen, muss her

vorgehoben werden, dass es zunachst die Schaffung dE'utsch amtieren
del' gemeinsamer Hofstellen, die auch die neu erworbenen 
Lander umfassten, des Geheimraths-Collegiums, del' Hofkanzlei, del' 
Hofkammer, spateI' auch des Hofkriegsrathes, war, welche den 

Einigungsprocess wesentlich beforderte, mochte auch diese Richtung 

namentlich anfangs auf nicht gel'inge Schwierigkeiten sto6en.s Hier 

war Ferdinand del' wii.rdige Fortsetzer del' Plane seines Grollvatel's. 
Neben del' Centralisiel'ung del' obel'sten Vel'waltung waren es 'die 
Tom gleichenGeiste behel'l'schten Codificationen in den einzelnen 

2 Uber dies en Einignngsproeess auf Grund einheitlieher Verwaltung 
vgl. bes. die lJereits citierte Arbeit von Bidermann, dann Th. Fellner, 
Gesehiehte del' osten. Centl'alverwaltung (Mittheil. des Institutes fiir 
osten. Geschichtsforschung VIII, 2. Heft), Innsbruck 1887; Lustkandl, 
Art. Centrals~ellen in OstelTeich-Ungarn, im "Osten. Staatsworterbueh" I, 
S. 233 ff. Uber die Centralisationsbestrebungen unter J)faximilian I. 
S. Adler, Die Organisation del' Centralverwaltung unter KaiseT Maxi
milian I, Leipzig 1886. Vgl. auch A. v: Oneiul, Zur osten. Sprachen
frage, "Zeit" 1896/97, Nr. 187 ff. Auch Sep.-Abdr. 

3 Erst im Jahre 1541 gelang es naeh wiedeTholten vergeblichen 
Versuchen, eine gemeinsame Versammlung von Vertretern der oster
reichisehen ErbHinder und del' bohmisehcn Lander zur gemeinsamen Be
ratung iiber die BefTeiung Ungarns vom Tiirkenjoehe zustande zu 
bringen. Vgl. BideTmann, a. a. O. I, S. 9. 
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Landel'll, die wirtschaftliche Einigung besonders im Gebiete 

des Miinzwesens und die sociale Annaherung des Adels der Yer
schiedenen Lander am Hofe des Kaisers, welche schon frii.hzeitig die 

Landergruppen culturell einander nailer brachten. 
Selbst die zeit weise Landertheilung nach dem Tode Ferdinand 1. 

war nicht in der Lage, die fortschreitende Einigung wesentlich zu 

hemmen. "Varen doch gerade Boillnen und Dngal'll, also die Lander 
mit am meisten von den ttbl'igen Landern des Hauses Ostel'reich ab

weichenden culturellen und nationalen Verhaltnissen, seit ihrel' Ver

einigung unter Ferdinand niemals langere Zeit isoJiert in del' Hand 

eines Herrschers geblieben. 
Auch die pol i ti s c hen Ereignisse waren diesen Bestrebungen del' 

Regierung giinstig. So gab die Niederwerfung des bohmischen 
Aufstandes willkommenen Anlass, nicht nul' dUTch die Gegen
reform a tion auf re ligio s em Gebiete eine Einigung herbeizufiihren, 

sondel'll auch die sprachliche Einheit auf deutscher Grund
lage, welche von den centralistischen Bestrebungen del' Regierung 

nicht zu trennen war, zu fordel'll. "Vahrend bis dahin die deutsche 
Spra che fiir die nach deutschem Rechte lebenden Einwohnel' del' 
bohmischen Lander lediglich VOl' ihren Stadt- und Hofgerichten, 
spateI' wohl auch VOl' dem Appellationsgerichte in Geltung stand,4 

trat dieselbe nach derverneverten Landesordnung, welche die 
bOhmische Verfassung "theils nach jetzigem des Konigreiches Zu
stande, als welches von nnterschiedenen Volkern und Zungen bewohnet 

wird, auch etzlichennaBen nach Dnseren kaiserlichen und anderen 

4 Uber die Rechtsstellung del' Deutschen in Bohmen nUl diese 
Zeit vgl. Luschin-E bengreu th, Osten. Reichsgesehichte, Bamberg 
1896, S. 298ff. - Das Appellationsgericht wurde im Jahre 1548 
in das Leben gernfen, urn die nach deutschem Rechte lebenden Ein
wohner del' Lander del' bohmischen Krone des Rechtszuges an deutsehe 
OberhOfe, bezw. Hoehschulen zu iiberhelJen. Art. 25 Instr. fiir das Appel
lationsgericht vom J. 1644: Ferner was die relationes actorum anlangt, 
soll dieselbe allezeit in deutscher Spraehe besehehen (Kalousek, a. a. O. 
S. 447). - Hiezu Unger u. Randa in del' Sitzung des Henenh. vom 
7. l\1ai 1887, St. Prot. X, S. 442 f., 466 f. - Mit Resol. vom 8. August 
1555 befiehlt Ferdinand den niederosterr. Gerichten nach "dem alten ge
meinen Gerichts-Brauch" sieh (statt del' lateinischen) del' deutschen Sprache 
zu bedienen. Cod. Austr. II, S. 332 f. 
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im Heiligen Romischell Reiche und Unserer Konigf'eiche und Lander 

gewohnlichen Satzullgen corrigirt", auch VOl' delll Lalldrechte und 

in der Landtafel, wo bis dahin nul' die bohmische Sprache zu

gelassen worden war, neben diesel' als gleichberechtigt hillZU,5 Del' 

D Es ist interessant, an del' Hand del' Landesordnungen zu 
beobachten, wie seit dem XVI. Jahrhundert die deutsche Sprache im 
amtlichen Verkehre in Bohmen allmalig an Geltung gewinnt. Die 
~, Odg. Wladislaw II. vom Jahre 1500 (cit, nach Palacky, Archiv 
Cesky, V. 1862, latein, tJbersetzung) setzt diesbeziiglich im p, 7, De 
judicio, fest: Pro jure constitutum est, ut alieni gene, qui ad regnum 
non attinent, (et hi eUam, qui attinent,) omnes coram iudicio regni 
Boemico sermone suas causas agant, seu pel' semet, seu per alium, 
quem sibi possunt disponere. - Die eingeklammerten "\Vol'te fehlen im 
bOhmischen Originaltexte. - Xhnlich die revid. L. Odg. Yom Jahre 
1530. - Die L. Odg. yom Jahre 1549 (C, 9), dann yom Jahre 1564 
(B, 32) fiigt noch hinzu, dass in deu tscher odeI' lateinischel' Sprache 
verfasste Beweisurkunden VOl' Uberreichung durch den beeideten Schreiber 
auf Kosten des Producenten in das Bohmische zu iibersetzen seien 
damit die Richter hiedurch nicht aufgehalten wiirden: und im Abschn. Ii 
19, wird del' Landtagsbeschluss vom Jahre 1495 auf;echt erhalten, nach 
welchem sammtliche Eintragungen in die groJle und kleinere Land tafe!, 
wie auch in die Kauf-, Pfand-, Ladungs- odeI' Gedachtnis-Landiafel fiir 
immerwahrende Zeit en nul' in bohmischer Sprache stattiinden sollen, 
,.xur was Majestatsbriefe odeI' andere lateinische odeI' deutsche Sehrift
stiicke betrifft, weiche wortlich einverleibt werden mussen, so mogen 
dieselben, wie sie geschrieben sind, sei es in deutscher, sei es in Iatei
nischer Sprache einvel'leibt werden," - "lhnlieh die L. Odg, vom Jahre 
1564 (F,7); vgl. Jos. u. Hermenegild Jirecek, cod. juris bohemici IV, 
1, Pragae 1882. 

In del' vel'neverten LandesordnungFerdinandII. yom 10.!Iai 
1627 (Jirecek, Codex V, 2) tritt abel' VOl' dem Landrechte und in der 
Landtafel die deutsche Sprache gleichbel'echtigt neben die bohmi
sehe ein. So konnen nach B, XII die ausgeschnittenen Klagezettel 
"hinfuhro nicht allein in Bohmischer, sonderu auch in Teiitscher 
Sprach vel'fast, und dem Gegentheil zngeschickt werden; Jedoch also, 
dass denenjenigen, welche del' Bohmischen Spraeh Kundbahrlich nicht 
kundig, die aussgeschnittene Zettel in del' Teiitschen, den en aber, so 
der Teiitschen Spraeh nicht kundig, in del' Bohmischen, und denen,' 
welche wedel' eingebohrne Bohmen noeh Teutsche seyn, in einer unter 
denen beyden Sprachen insinuirt werden soHen". - Nach C, II Bollen 
im schl'iftlichen Proeesse "nach dem 'Vir die Teiitsche und Bohmisehe 
Sprach zugleich in '[userm Erb-Konigreich Bohaimb gehalten und 
vortgeptJ.anzt haben wollen", die Sehriften in ahnlicher 'Weise je nach 
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Zusammenschluss der habsburgischen Lander lllusste naturgemaB 

um so grOilere Fortschritte machen, als am Ende del' Regierung 

Ferdinand II. W ien zur dauernden Residenz des gemeinsamen 

Henschel's geworden war, und auch in Ungarn die Vortheile einer 

dauernden engeren Verbindung fUr einen groBen rings von Feinden 

umgebenen Staat immer lllehr zum Bewusstsein kamen, 

III. Indessen Hisst sich nicht leugnen, dass die administrative 

Einigung des Reiches, welche bis in die Mitte des XVIII. J ahrhunderts 

del' Sprache des Beklagten eingebracht werden. - Uber die innere 
Dienstsprache, bezw. die erforderliehen Sprachenkenntnisse del' 
Landrechtsbeisitzer vgl. D, XLVII: "Und ob "\Vir wol genedigst darauff 
bedacht, wie baide Sprachen, die Teiitsche und Bohaimische, also einge
flihrt werden, dass aIle Land-Rechts-Beysitzer einer sowohl als del' 
andern Sprach kundig seyn mochten", wird "weil solches anfangs 
etwas schwar seyn mochte .. " desswegen und zu desto besserer und 
schleuniger Beforderung del' Urtheil" angeordnet, dass wenn beim Land
rechte deutsche und bOhmische Sachen zugleich vOl'handen, die Landes
ofiiciere und Landesbeisitzer in zwei Senatus (wie dies auch wahl in 
anderen hohen Tribunalen zu geschehen ptJ.egt) von dem Landrichter 
eingetheilt werden, und zwar sollen in den einen Senat diejenigen ein: 
getheilt werden, die del' deutschen Sprache kundig sind, u~d werden bel 
diesem Senate die deutschen Sachen deutsch abgelesen; bel dem andern 
abel' in welchem die der bohmischen Sprache kundigen l\'[itglieder ein
geth~ilt sind, sollen die Acten, die in del' bOhmischen Sprach~ eingebracht 
sind in diesel' Sprache abgelesen werden. Es soIl auch III derselben 
Spr~che, in welcher die Schriften eingelaufen sind, umgefragt, votiert 
und sententioniert werden. - In ahnlicher Weise werden die dem 
Konicre vorbehaltenen Urtheile bei del' kgl. bOhmischen Hofkanzlei 

b 'I je nach del' Spraehenkenntnis del' Beisitzer und Secretare zugethel t, 
bearbeitet, berathen und nach del' Sprache del' Partei erledigt (ibid. 

~m ' 
Endlich wird (J, VI) "fiirnamlichen der Ursachen halber, well 

nach gedempffter Rebellion del' mehrere Theil del' Landgtltter mit Aus
Iandischen, insonderheit Te ii tsch en, besetzt worden, "\Velchen Ihres 
Wolverhaltens und erzaigter getreuer Dienst wegell sich einzukauffen" 
gestattet worden ist, die bisherige Vorschrift cassiert, nach welcher a:le 
Eintragungen bei del' Landtafel in del' bOhmischen Sprache elll
verleibt und eingeschrieben werden sollen, und festgesetzt, "dass einem 
jedwedern frey stehe, seine Contract, Testament und anders, in was 
Sprachen unter disen beyden, als del' Teiitschen und Bohaimischen, 
Ihme gefallig, einverleiben zu lassen". 
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sich streng genommen bloB auf die militarische und wil't8chaftliche 

Vel'waltung beschrankte, hinter del' culturellen Einignng' auf 

Grundlage del' deutschen Sprache weit zul'iIckblieb. Denn schon am 

Ende des XVII. Jahl'hunderts hatte die deutsche Sprache nicht bloB 

in Bohmen, sondern auch in den von Slaven und Italienern bewohnten 

Theilen Innel'osterl'eichs bei den hOhel'en Standen, namentlich dem 

Adel und del' BiIl'gerschaft, festen FuB gefasst und driIckte die Ub

rigen Sprachen aHmalig auf das Niveau bloBer Volkssprachen herab.6 

Diese Thatsache bildete schon damals die Klage patriotischer Manner, 

welche ein baldiges Aufgehen del' alten nationalen CultUl' in del' 

deutschen befilrchteten. \Veniger unterlag diesem Zuge Ungarn, 

6 Nach Valvasol', Beschreibung des Hel'zogthumsKrain, 1685 III, 
11. Buch, S. 708, ist die Schriftsprache zu Laibach dUl'chwegs die 
deutsche; und nach MeTian, Topographia Provinciarum Austriaearum, 
Frankfurt 1679, S.64, werden in Krain "die Reichssachen in deutscher 
Spraeh gefiihrt, aueh die filrstlichen Befelen und derg1eichen von Obrig
keits wegen in solcher angeschlagen und verrichtet". In der Grafsehaft 
Gorz wurden wie in Krain, die Verhandlungen VOl' der Landschrallne 
deutseh gefiihrt und die landesfiirstliehen Erlasse in deutscher Sprache 
publiciert (Merian, S. 68); fiir das Vordringen del' deutschen Sprache in 
Triest und Trient vgl. M. A. llIaTiani, Trento con il sacro eoncilio, 
Trient 1673, S. 45: si parla Italiano; benche si prattichi aneor l'Idioma 
Tedesco si per i molti Nationali, che vi stanno, come perche s'usa' 
mandaI' figlioli in Allemagna it tal effetto con rice verne altri in con
cambio. 

Was die bohmischen Lander anbelangt, so klagt del' Jesuit 
Bohuslav B al b in us libel' die Germanisierung des bOhmischen Adels und 
gibt in den Miscellanea historica Regni Bohemiae (I, 3 B.), S. 235 als 
wirksamstes Mittel gegen das Uberhandnehmen del' deutschen Sprache 
in den Stadten den \Vid~rruf der Er1aubnis deutsch zu amtieren: quod 
si hodie l'evocaretur, intra viginti aut triginta annos veterem Bohemiae 
linguam in Oivitatibus audiremus; ahnlich K. von Zierotin 1607 iiber 
Mahr en: Peregrinum idiom a invalescere incipit; natiiTlich musste hier 
die deutsche Sprache noch mehr an Yerbreitung gewinnen, seitdem die 
verney. Landesordnung filr Mahren yom 10. lifai 1628 dieselbe fiir die 
Eintrag'ungen in der Landtafel (Th. I, Tit. 10), sowie im Gerichtsver
fahren (Th. I, Tit. 43) neben del' bohmischen zugeJassen hatte. In 
Schlesien wurde durch die LandesoTdnung des Fiirstenthums TToppau 
,om Jahre 1673 der deutschen Spl'ache groJlerer Haum geschaffen; wenn 
auch nach wie vor die sla vische Sprache als Gerichtssprache zugelassen 
werden solIte, mussten nach derselben Deutsche, die dieser Sprache nicht 
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wo gerade die Hinneigung del' nichtmagyarischen Stamme zu del' 

sie schiItzenden Centralgewalt einen machtigen VorstoB des magya

rischen Elementes zur Foige hatte. 7 

IV. Del' Zeitraum von der dauernden Vereinigung Bohmens 

und Ungarns mit den alten ostel'reichischen Landern bis in die Mitte 

des XVIII. Jahrhunderts kennzeichnet sich fill' die Frage del' Entwick

lung des llationalen Lebens dadurch, dass die allmalige Vel'

drangung del' a uB erdeu ts chen Sp rachen nicht als unmittelbarel' 

Zweck del' Regiel'nngsthatigkeit, sondern mehr als Folgeerschei

nung del' auf die Einigung del' Lander gel'ichteten Bestrebungen 

sich darstellt. Wenn die deutsche Sprache und Cultur unter Ver

drangung del' einheimischen immer mehr Boden gewann, war dies 

eine mittelbare Folge del' centl'alisiel'enden Richtung del' 

Vel'waltung, sowie del' cultul'ellen Bedeutung del' deutschen 

Sprache. Sowie nach den Worten des anonymen Vel'fassers des be

kannten Buches "Osterl'eich libel' Alles, wenn es nul' will" die unter 

dem Erzhause vereinten Lander gleichsam einen einigen, natUrlichell 

Leib, cine kleine \Velt fill' sich selbst bHdeten, welche ohne fremdes 

Zuthun, nicht nul' zur Nothdurft, sondern auch zul' Bequemlichkeit 

mit aHem Erforderlichen versehen war, war auch die deutsche 

Sprache meist olme auBeren Zwang znm culturellen Bindemittel del' 

verschiedenen Volksstamme geworden. Del' \Viderstand war umso 

geringer, als_ das Interesse am nationalen Leben namentlich bei den 

Mittelclassen gegenUber an del' en, besonders den l'eligiosen Interessen, 

im Hiutergl'und stand. 

§ 5. 

Die Zeit des centralistischen Absolutis:mus. 

I. Nachdem durch die pragmatische Sanction die dauemde 

Vereinigung del' osterreichischen Lander in einer Hand sichergestellt 

worden war, erhielt die auf die Einigung del' Lander gel'ichtete Poli

tik dadurch einen kraftigeren Zug, dass jetzt namentlich unter dem 

machtig waren, auch in ihrel' Muttel'sprache gehOrt werden. (,Vein
garten, cod. ferd. carol. S. 508.) Vgl. Bidermann a. a. O. I, III. Ab
schnitt, Anm. 118 und Kalousek a. a. 0., S. 447. 

7 Bidermann I, 3, Anm. 119 u. 120. 
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Einflusse des centralistischen Bureaukratismus unmittelbar auf 
die Einflihrung' einer gemeinsamen Sprache als des vorzliglich
sten Einigungsmittels abzielende lYlaBregeln ergriffen wurden. An
fangs unter Maria Theresia 1 gieng dasBestreben allerdingsnicht 
weitel' als darauf, neben den Landessprachen auch die Kenntnis des 
Deutschen als del' vol'ziiglichen Spl'ache del'Verwaltung auszubreiten. 
Von einer Untel'drlickung del' el'steren zu Gunsten del' letzteren war 
noch nicht die Rede. Gerade del' Sclmlunterricht, welcher beson
del'S die sprachliche Einigung vorzubereiten hatte, hielt den Stand
punkt del' gleichzeitigen Pflege del' Mnttersprache des 
Schiilers und del' deutschen Sprache fest, und stellen die llaBregeln 
del' ersten Regiel'ungszeit del' Kaiserin die Muttersprache sogar in den 
Vordergrund. So sonte an den Schulen del' sieben Hauptnationen 
Ungarns neben del' Pflege del' 1IIuttersp1'ache, beziehungsweise 
mehrerel' nationaler Sp1'achen auch die deutsche Sprache als insig
niter utilis gepflegt werden, da es unumganglich nothwendig e1'
schien, "dass ein Hungar, welcher sich dem Militar- und Handels
stande widmen odeI' zu einem Handwerk begeben will, derdeutschen 
Sprache kundig sei". 2 In ahnlicher Weise wurden in B 0 h men die 
EItel'll angewiesen, ihre Kinder fleifiiger in del' bOheimischen Sprache 
unterrichten zu lassen, damit diese Sprache moglichst "wiedei'um in 
aufrechten Gang' gebracht und erhalten werden moge", und sollten 
.zu den erledigten Dienststellen nul' Subjecta, welche bOhmisch reden 
und schreiben, in Vorschlag gebracht werden. 3 

II. Erst die neue Schulordnung aus dem Jahre 1774, welche 
die "deutsche Schule" in das Leben l'ief, hatte ein kraftigeres Vor
dringen del' deutschen Sprache auf Kosten del' Mutter
sprachen im Schulwesen zur Folge. Nunmehr wurde auf die 

1 Uber die Entwicklung der sprachlichen Verhaltnisse in Osterreich 
unter lYlaria Theresia vgl. be8. L. Gumplowicz, Das Recht der Natio
nalitKten und Sprachen, S. 18ff.; ferner Ign. Beitel, Geschichte der 
osterreiehischen Staatsverwaltung 1740-1848, herausg. von Ruber, Inns
bruck 1896; dann das Schulwesen betl'effend: J. Alex. von Relfert, Die 
osterreichische Volksschule, Prag 1860, 1. Bd. S. 466 if.; s. auch K. Kra~ 
mar, Das bOhmische Staatsrecht "Zeit", 1895/96, Nr. 59-63. 

2 Relfert a. a. 0., S. 468 f. 
3 Rofkzl.-Decr. yom 9. Juli 1763, H. K. A. 62 Jul.1763 (Relfert S. 469). 
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Verbl'eitung' del' Kenntnis del' deutschen Sprache im Sclmlunter
richte, namentlich in Bohmen, in den slavischen Theilen del' Alpen
Hinder, dann in dem milital'isch vel'walteten Grenzgebiete das 
Hauptgewicht gelegt. Del' an fangs lloch in del' Mutterspraclle er
theilte Religionsunterricht sollte nun zum Unterrichte in deutscher 
Sprache liberleiten, und es trat an die Stelle del' harmonischen 
Verbindung del' Pflege del' Landessprachen mit derjenigen del' 
deutschen Sprache im Unterrichte eine mechanische Einformigkeit, 
welche von den besonderen Anlagen und Culturverhaltnissell del' ver
schiedenen V 01ksstall1me g'anz absah. Allerdings liellen sich diese 
Grundsatze nicht liberall in vollkommen gleicher Weise dnrch
flihren. So musste in den i tali enischen Lalldergebieten auch del' 
Sclmlunterricht del' Verbindung mit dem italienischen Hinterlande 
Rechnung tragen. 4 Derselbe Grund, noch mehr abel' die politische 
Riicksicht auf die erst neu erworbenen polnischen Landestheile, 
gebot auch bei del' Verbl'eitung des Deutschell daselbst eine gewisse 

Reserve. Zwar sonte auf die Ausbreitung und Tradierul1g del' 
dentschen Sprache an den galizischen Schulen sorgsamer Bedacht 

genommen werden, urn Lei dem zahlreichen Adel "die deutsche 
Sprache nach und nach, soviel immerthunlich, gemein zu machen" , 
nachdem del' Gebrauch del' polnischen Sprache nicht nul' bei den 
neu errichteten politischen Stellen, sondern auch bei den J ustiz
stellen bereits g'anzlich abgestellt worden war. Dennoch schien 
es del' Reg-ierung nothwendig', wenn sie sich damit auch, "nicht so 
pl'essiert zeigt", die Lehrbitcher nach den besten Dialecten del' 
dOl'tigen Landessprachen zu iibersetzen, da es gefahl'lich schien, 
Ztl dem Glauben auch nul' Anlass zu geben, als ob man die lYIuttel'
sprache ansrotten wollte und es zugleich unthunlich und unmoglich 
:ware, die Landessprache aufhOrel1 zu machen. 5 Am richtigsten 
kennzeiclmet ein Votulll des Freiherl'll von Gebler aus dem letzten 
Regiernngsjahre del' groBen Kaiserin diese Tendenz mit den 

'IVorten: "Ich halte die Nebeneinfiihrung' del' deutschen Sprache 
eben durch die Schule, Bowie in Hungam, also auch in Galizien, 

4 V gL Prot. del' Stud. H. Comm. vom 4. J uli 1776, dann Stud. H. 
Comm. Deer. vom 28. October 1814, P. G. S. S. 144. 

C> A. u. Vortr. del' bohm.-osterr. Hofkanzlei vom 15. J\Iarz 1777 
(Relfel't S. 451). 
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fiir hOchst nutzlich. Del' Staat muss darauf achten, nach und nach 

ein V olk zu werden. Ich weiB, dass ganze und halbe Saecula dazu 

gehoren, und dass am allerwenigsten ein Zwang stattfindet; aHein 

del' Staat lebt ewig und ist flir aIle Menschenalter hinaus, und 

nach diesel' Aussicht, nicht flir seine eigene kurze Lebenszeit muss 

del' Furst und Staats diener denken und handeln." 

III. Viel entschiedener t1'at das Best1'eben nach sprachlichel' 

Einheit untel' J 0 s e f II. und seinen Nachfolgern he1'vo1'. Das 

Regie1'ungsprogTamm des Kaisers: aUe Provinzen del' Monarchie 

sollen nUl' ein Ganzes ausmachen, in allen die Krafte des Volkes 

auf ein Ziel, Osterreichs Macht gerichtet sein,6 konnte VOl' den 

Landessprachen, welchen die vorangegangene Zeit noch einigen 

Raum lieD, keinen Halt machen. Zutreffend charakterisieren die 

Richtung del' josefinischen Sprachenpolitik die bekannten W orte 

del' Verordnung yom 18. lIfai 1784: 7 ""Vie viele Vortheile abel' 

6 Vgl. A. Springer, Geschichte Osterreiehs seit dem Wiener 
Frieden, Leipzig 1863, I, S. 10. 

7 Ges. Josephs II. (Kropatschek) 1. Auf!. VII, S. 929 ff. Diese fitl' 
die Auffassung des Kaisers ilbel'aus bezeichnende VerOTdnung aus dem 
k. Statthaltel'eirathe beginnt folgenderma£en: "Wenn die hungarische 
Spl'aehe in dem Konigreiehe Hungal'll und den dazu gehOl'igen Theilen 
und dem Gro£fiirstenthume Siebenblirgen die allgemeine Landessprache 
ware, so konnte man sieh zwar derse1ben bei del' Verwa1tung der 
offentliehen Gesehafte bedienen; aHein es ist bekannt, dass die deutsehe 
und illyrische Spraehe mit ihren vielfaltigen Dia1ectell so aueh die 
wallaehisehe ebenfalls so sehr im Gebrauehe seyn, dass man die hunga
risehe keineswegs flir allgemein halten kann. JlIan wlirde also nieht 
fliglich eine andere Spraehe zur Flihrung del' Gesehafte wahlen kiinnen 
als eben die deutsche, deren sieh die Regiel'ung bel'eits sowohl in 
allen militarisehen als politis chen Gesehaften bedient hat." 
Es fo1gen nun die im Texte angefiihrten \Vorte, worauf del' Kaiser an 
Stelle del' zeitraubenden Erlernung so vieler1ei Spraehen empfiehlt, sieh 
"durch die Kenntnis del' einzigen Spl'aehe del' ~lonarchie sowohl 
zu vaterUindisehen, als zu auswartigen Gesehaften, und zu den antreten
den Amtel'll geschiekt zu maehen". Es sei nieht die Tendenz die National
sllraehen zu vertilgen odeI' die Erlel'llung del' ]\'[nttersprache zu verhin
del'll, noeh auch der Bequemliehkeit des Herrsehers zu dienen, sondel'll 
es sei nur beabsichtigt, "dass diejenigen, die sieh del' Fiihl'ung offent
Heher Geschafte widlllen, sowohl deutsch als lateiniseh verstehen 
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dem allgellleinen Besten zuwachsen, wenn nul' eine einzige Sprache 

in del' ganzen Monarchie gebraucht wird, und wenn in diesel' aHein 

die Geschafte besorgt werden, und alle Theile del' Monarchie fester 

untereinander verbnnden, und die Einwohnel' dUl'ch ein starkeres 

Band del' Bruderliebe znsammengezogen werden, wil'd ein J edel' 

leicht einsehen und dUl'ch die Beispiele del' Franzosen, Englander 

und Russen davon hinlanglich iibel'zeugt werden." Dass nUl' die 

deutsche Sprache die gemeinsallle Sprache des Staates sein konnte, 

war nach del' vorangegangenen Entwicklung selbstverstandlich. 

Es waren also auch jetzt noch administrativ-politische lHomente, 

welche die Germanisierung des Sta~tes in den Dienst des aufge

klarten A bsolutislllns stellten. s Delllentsprechend finden die dies-

und in del' Handhabung offentlicher Vorfallenheiten dahin Gebraueh 
maehen kiinnen." 

S So fordert dasHofdecr. vom 22. Noveillber 1789, Ges.Jos., 1.AuR. 
XVIII. S.533, da del' Kaiser die deutsehe Spraehe allgemein ver
b rei tet wissen will, von jedem Beamten in Galizi en die Kenntnis der
selben, weil diese sieh andel'llfalls "zur Bedienung des Staates den 
\Veg auf immer verschliellen". Ferner ist sieh nach Hofdeer. yom 
27. ]\'[arz 1788, Jos. Ges. XVI, S. 1194, vom 1. November 1790 an in 
Galizien bei den Gel'ichtshofen unnaehsichtlieh bloB del' deutsehen 
Spraehe zu bedienen und bei Besetzung del' Amter im Justiziache und 
Aufnahme eines Advocaten nul' auf 801ehe Bewerbel' zu sehen, welche 
nebst de~ itbrigen Erfordernissen auch del' deutsehen Sprache kundig 
sind. - Ahnliche Vorschriften wurden flir die 8lid1ichen Lander, die 
walschen Confinen, GOl'Z, Gradisca und Triest erlassen; be8. Hofdeer. vom 
26. Marz 1787, J. G. S. Nr.655, 4. Janner 1790, J. G. S.1089, betl'effend 
die Abstellung der italienischen Sprache zu Gun8ten der deutschen im 
gerichtlichen Verfahl'en, welehe Norm dureh Hofdeer. yom 29. April 1790, 
J. G. S. Nr.19, wiederum zurlickgenommen wurde. J. Kaserer, Handb. 
del' osterr. J ustizverwaltung, Wien 1883, II, S. 348 f. 

Anderseits konnte die A ufklarungst end enz del' Josefinischel1 
Vel'waltung, wenn sie in den bl'eiten Schiehten del' Bevolkerung Full 
fassen wollte, die Volksspl'achen nicht ganz vel'llachlassigen. So lag 
schon in der Bestillllllung des § 13 del' aUg. und spater des § 14 del' 
westgal. Geriehtsol'dnung wohl die Absicht aueh diese Volkssprachen 
zu bel'li.eksiehtigen; doch musste diese Absieht eben wegen der deutsehen 
Ailltsfiihrung del' Gel'iehte das Gegentheil herbeifiihren und war die Be
vOlkerung gezwungen, sieh VOl' Gerieht der "laudeslibliehen", "der im 
Lande bei Gerieht itblichen" Spraehe, welehe meistens nicht die VolkR
spraehe war, zu bedienen (vgl. unten § 13, § 17, Anm. 15). Noeh mehr 

R err n ri t t, N ationalit1it und Recht. 3 
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beziiglichen MaBl'egeln anfangs bloB aus politischen Grlinden, 
namentlich von Seite des um seine pl'ivilegierte Stellung besol'gten 

Adels YViderstand, 9 vi'ahrend dieselben besonders in den bl'eiten 
Schichten del' BevOlkerung', welcher ein nationales Bewusstsein noch 

abging', mit ziemlicher Gleichgiltig'keit aufgenommen wurden, Es 

bedurfte erst del' weiterschittternden Stul'lne, ,,,'elche del' Anfang 

des XIX. J ahrhunderts libel' Europa brachte, um dieses Bewusst
sein in del' BevOlkerung auszubilden und die Nationalitat zu einem 
wirksamen Factor im Staats- und Rechtsleben zu machen. 

So war denn del' 'iViderstand gegen die Gel'manisationstendenz 
Josefs in Bohmen und unter den Sildslaven, da ja hier die 

deutsehe Sprache in den leitenden Kreisen langst eingeblirgert war, 
kein groBer. Auf um so groJleren 'iViderspruch stieil dagegen del' 

Kaiser bei den Standen Ungarns, als er an Stelle del' lateinischen 

die deutsche Amtsspraehe setzen wollte, bis del' offene Widel'stand 
gegen die vel'hasste deutsehe Sprache zum Widerrufe diesel' lllaB
regel und Wiedereinfilhl'ung del' althergebraehten lateinisehen Amts
sprache filhl'te,10 Allerdings war in einem del' modernen Entwick-

tritt die Absicht die yerschiedenen Stammessprachen neben der 
deutschen zu beru.cksichtigen im Hofd. yom 4, December 1787, Jos. Ges., 
1. Aufi. XIV, S. 696 heryor, nach welchem bei del' Wahl der Patrimonial
richter "auf einige Sprachkenntnis Riicksicht zu nehmen war", sowie in 
der Gub. Vdg. yom 6. JiIarz 1788, Jos. Ges., 1. Aufl. XVI, S. 1212, welche 
in Anbetracht dessen, dass in jedem Kreise Bolimens auch noeh b oh
mische Schulen bestehen, yon den Kreisschulcommissaren "nach Er
fordernis der Umstande" die Kenntnis der bohmischen Sprache yerlangt. 

Fiir die J osefinische Sprachenpolitik ist auch das Bestreben, to d te 
{lder frem deS p rac hen, soferne sie nicht yerbreitete Cultursprachen 
waren, auJler Gebrauch zu setzen, bezeichnend; hieher gehoren die Verbote 
der jitdischen Nationalsprache im amtlichen Verkehre, welche nur auf 
den Gottesdienst eingeschrankt werden saUte (Rofd. yom 2. Janner 1783, 
.los. Ges. IV, S. 62 ff., 22. October 1814 P. G. S. XLII, S. 142); ferner 
das Verbot griechischer Rs~ndelsbUcher (Rofd. yom 2. Juni 1788, 
.los. Ges.XVI, S. 800); ferner der Beibringung nicht u.bersetzter griechischer 
Beilagen yor Gericht (Vdg. yom 9. Noyember 1783, Jos. Ges. IV, S. 162). 

9 So namentlich in Ungarn mit Riicksicht auf die Zusichenmg 
der Inauguraldiplome "sich in ungarischen Angelegenheiten sowoW im 
Lande als auch au1lerhalb desselben nur geborener Ungarn bedienen zu 
wollen". Vgl. Arneth, lIIaria Theresia I, S. 282. 

10 Ges. Art. 16 von 1790/91. 
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lung zustrebenden Lande eine todte Sprache wie die lateinische 

nicht allzu lange mehr als Verkehrssprache im offentlichen Leben 

aufrecht zu erhalten. Dieselbe behauptete sicll noeh einige Zeit bloB 
aus Opposition gegen das verhasste Deutschthum und bildete nul' 

den Vorlaufer del' magyarischen Volksspraehe, welcher sie natur
gemaB kein Gegengewieht bieten konnte. Diese letztere trat seit 
dem Tode J osefs als Hauptmittel . einer selbstandigen staatliehen 
Organisation Ungarns immermehr in den Vordel'gl'und,l1 und wusste 

die 'iViener Regierung dieser Bewegung kein wirksameres Mittel 

entgegenzusetzen, als das seither in den nationalen Kampfen so oft 

von ihr angewendete, namlieh die Forderung del' nichtmagya
rischen Volksstamme, namentlich der Saehsen, Slovaken, Serben, 
Ruthenen, wodurch del' nation ale Gegensatz nm wesentlich vel'

scharft wurde. 12 Soviel erreiehte allerdings diese Politik, dass 
sich die lateinische Spraehe als officielle Spraehe del' Staatsbe

hOrden noeh tiber drei Deeennien des XIX. J ahrhunderts hinaus 

behauptete. -

Um diese Zeit sehien wenigstens auBerlieh das langst ange
strebte Ideal del' centralistisch-absolutistisehen Regierung auf natio

nalem Gebiete erreieht zu sein. In den bohmisch-osterreiehischen 
Landern beherrschte die deutsche Sprache den Verkehr, in 
Ungarn war mit del' lateinischen Spraehe wenigstens seheinbar 

die Einheit hergestellt. Die librigen Spraehen, namentlich die 

slavischen, i'varen zu bloBen Volksdialecten herabgesunken, welche 
mit fremden Brocken versetzt kaum mehr zum hohe1'en geistigen 

Verkeh1'e sieh eigneten. Da war es nieht zu verwundern, dass, 

wo die Gesetzgebung noeh auf die landesliblichen Sprachen Rliek
sieht nehmen musste, sie bei den staatlichen Organen hochst lassig 

durchgeftihrt wurde. 

11 Ges. Art. 7 yom J. 1792, welcher den U nterricht der magyarischen 
Sprache an den offentlichen Lehranstalten fiir jeden Eingeborenen 
vorschreibt und Ges. Art. 4 yom J. 1804, betr. die Einfiihrung der 
magyarischen Sprache als Am t ssp r a c h e der ungarischen Hofkanzlei. 

12 Vgl. Gumplowicz a. a. O. S. 32 ff. Auch die bOhmische 
Sprache erfuhr nach dem Tode J osefs einige Forderung; so wurde in 
Folge der Beschwerden der bOhm. Stande mit Hofd. vom 28. October 
1791, Leop. II. Ges., IV, S. 159 ein LehrstuW fiir bOhmische Sprache an 
der Prager U nivel'si ta t errichtet. 

B* 
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,Venn auch die Tendenz, die auBerdeutschen Volkssprachen 

zu unterdriicken, nicht eingestanden wurde, so schienen dennoch 

wenigstens in den diesseitigen Landel'll die Bedingungen flir ein 

allmaliges Erloschen del' nationalen Unterschiede durch Absterben 

del' slavischen Volkssprachen g'egeben, und so bel'eitete sich jetzt 

eine allmalige Verschmelzung del' Volksstamme VOl', welche 

Osterreich nach und nach zu einem deutschell Nationalstaate 

umzugestalten schien.13 

IV. Inzwischen hatten sich jedoch Ereignisse vollzogen, welche 

die bisher nul' schlichtel'll und vereinzelt hervorgetretenen nationalen 

Sonderbestrebungen del' nichtdeutschen Volksstamme machtig an

fachen soUten und del' Verwirklichung des Gedankens einel' natio

nalen Einheitlichkeit Osterreichs ein jahes Ende bel'eiteten. Eine 

lleue Idee hatte sich in Europa Bahn g'ebl'ochen und war unter dem 

Drucke del' napoleonischen Gewaltherrschaft schnell gereift. Es 

war die Nat ion a Ii tats ide e. Diese forderte die Erhaltung del' 

geschichtlich gewordenen Individualitat del' culturellen und sprach

lichen Volkseinheiten gegeniibel' del' diesen Unterschied leugnenden 

Idee del' Gleichheit, welche den EroberungszUgen del' fl'anzosischen 

Republik und deren Impel'atol's zum V ol'wande dienen musste. Fl'agt 

man abel' nach den innel'en GrUnden fiir das starke Hervortreten 

del' bisher meh1' latent gewesenen nationalen Idee, so sind dieselben 

neben denliberalen Gl'undsaten des XVII1.Jahrhunderts in ihre1' An

wendungaufdasVolkslebenzunachstin del' Hebung des geistigen 

und des Verkehl'slebens zu suchen. Dieses verbindet dasVolk zu 

neuen Interessengemeinschaften, jenes reiJlt abel' die Scheidewand 

zwischen den gesellschaftlichen Standen nieder und nahert sie ein

anderi dies flihrt abel' zur Festigung del' durch Abstammullg, 

Sprache, Sitte verbundenen Kreise, welche desto starker sein wird, 

je starkere Machte sie bedrohen.14 So hatten sich denn die in ihl'er 

13 Beitel, II. S. 54: "Osterreich war also fortdauernd ein deut
scher Staat und Niemandem fiel es VOl' 1814 ein, dieses auch nur zu 
bezweifeln." Sehr bezeichnend spricht denn auch Barth-Bartenheim in 
del'Vorrede zum 1. Bande seiner polito Administration (Wien 1838) S. IV 
von einer osterreichischen Nation (vgl. oben § 3, Anm. 1 a. Ende.). 

14 VgL bes. Eotvos, Del' Einfiuss del' herrschenden Ideen des 
XIX. J ahl'h. auf den Staat, Wien 1851, dann de r s e 1 be, Die N ationalitaten-
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Existenz bedrohten Volker Europas gegen Napoleon erhoben, und 

es war die neue Idee del' Erhaltung' del' Nationalitat del' be

siegten Volker, von welcher geleitet die vereinten Heere der aUe 

nationalen Gegensatze unter derselben Knechtschaft ausgleichenden 

Herrschaft des Imperators ein Ende machten. Derselbe Gedanke 

del' Anerkennung del' Individualitat besonderel' Culturgruppen und 

Sprachen auch innerhalb eines Staatswesens findet nun, allerdings 

bloB theol'etisch, Anel'kennung in del' \Vienel' Congressacte gegeniiber 

del' unter die drei Mitchte aufgetheilten polnischen Nation,15 Prak

tisch wird er geltend bei del' Befreiung Griechenlands von dem 

tiirkischen J oche. 

V. VOl' dies em Gedanken musste jetzt auch die schein bare 

nationale Einheit Osterreichs weichen. Nach mannigfachen Kampfen 

gelang es zunachst In Ungarn an Stelle der lateinischen Sprache 

die magyarisclle als Sprache del' Gesetzgebung und Verwaltung 

einzuftihren, und seither behauptet diese Sprache, von kurzen Unter

brechungen abgesehell, ullbestritten ihl'e bevorzugte SteHung gegen

ilber den ilbrigen Nationalsprachen,16 welche SteHung auch im nenen 

ungarischen Staate durch das Nationalitatengesetz vom Jahre 

1868 ihre Sanction erhielt. In almlicher Weise bleibt die Er-

frage Pest 1865 wo namentlich das Hervortreten del' national en Idee 
als degenwil'kun~ gegen die ausgleichende Tendenz der Revolutionszeit 
hingestellt, jedoch im allgemeinen die Annaherung d e1' verschiedenen 
Volksschichten als Ul'sache kriLftigeren Hervortretens diesel' Idee be
tont wird. - Es sind jedenfalls nach Zeit und Ort verschiedene Ur
sachen, welche die Verschmelzung von Volksgruppen zu nationalen Ein
heiten allmalig hel'beifiihren. Bald wird gleiche Rasse, bald die Sprache 
einigend wirken, bald staatliche Einrichtungen, wirtschaftliche Inter
essen, religiOse Gemeinschaft besonders hervortreten. V gL unten § 11, 
Anm.8. 

15 l'liener Congressacte yom 9. Juni 1815, Art. I: "Die Polen, welche 
Unterthanen von Russland, Osterreich und PreuJlen sind, el'halten 
Standesversammlungen und nationale Einrichtungen" etc. (Ph. v. Meyer, 
Staatsacten). YgL auch Gumplowicz a. a. O. S. 38 f. 

16 Ges. Art. III 1832, dUTCh welchen der ungarische Gesetzes
text als der authentische el'klart, die ungal'. Sprache bei del' Gerichts
tafel und theilweise bei denllIatrikell eingefiihrtwird; dalln Ges. Art. VI 
ex 1839/40, welcher das Geltungsgebiet del' ungarischenAmtssprache 
wesentlich el'weitert. 
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starkung del' nationalen Idee aueh auf die slavisehen VOlker del' 

diesseitig'en Reiehshalfte nieht ohne Einfluss. Die tl'eibenden Er

eignisse waren hier besonders die polnische Revolution vom 

Jahre 1830, deren Bedeutung fiir die Entfaltung del' Nationalitats

idee weit libel' die Grenzen des polnischen Volksstammes hinausgieng. 

In Bohmen wurde die Reaction gegen das Gel'manisierungssystem 

namentlich durch den Adel unterstlitzt, welcher wohl auch in del' 

Hoffnung, durch Verbindung mit den nationalen Elementen seine 

politische SteHung zu festigen, das VViedel'erwachen del' in den 

letzten J ahrhunderten arg vernachlassigten bOhmischen Spraehe un d 
Litteratur machtig forderte. 17 

Inzwischen hatte eine machtige nationale Bewegung auch die 

in verschiedenen Staaten zersplitterte d eu ts eh e N a ti 0 n ergriffen, 

welche dahin gieng, eine Organisation der gesammten Nation auf 

staatlicher Grundlage durch die deutsche Nationalversammlung 
herbeizufiihren. 

So war denn die kiinstliche nationale Einigung unter del' Herr

schaft del' deutsehen Spraehe in Osterreich durch das Vordringen 

der nationalen Idee thatsachlich schon untel'graben, als die Ereignisse 

des Jahres 1848 den Ansto£ zur Neugestaltung Osterreichs zu einem 

eonstitutionellen Staate boten. Die nationale Idee findet nunmehr 

auch Eingang in die Verfassungsurkunden, und die nun folgenden 

Verfassungskampfe fiihl'en endlich dazu, den Begriff del' Nationalitat 

auf die ethnische Grundlage zu stellen und den Volksstamm zum 

Trager des Rechts auf vVahrung und Pflege der nationalen Eigen
thii.mlichkeiten zu machen. 

§ 6. 

Die Ereignisse del' Jahre 1848 und 1849. 

1. Untel' del' Fiille del' politischen Ereignisse del' Revolutions
jahre 1848 und 1849, welche die Neugestaltung del' osterreichischen 

lIIonarchie einleiteten, treten die diesen Ereignissen zu Grunde 

17 V gl. hierliber, namentlich tiber die diesfallige Wirksamkeit des 
Staatsministel's Gmfen Kolowmt-Liebsteinsky Beitel a. a. O. II, S. 226, 
3:25 ff. 
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liegenden Been nul' seh1' unbestimmt hervor. Dies gilt.namentlicll 

von del' Idee del' freien bintwicklung des national en Lebens. 

Diese strebte in den Bewegungen diesel' Zeit ebenso machtig als 

unsicher in ihren Zielen und wechselnd in ihren Mitteln del' Vel'

vlirklichung ZU. Es ist daher selbstverstandlieh, dass die noell 

ganz verworrenen und ungeklarten Richtungen des nationalenKampfes 

in dies en J ahren nicht zur dauernden reehtlichen Gestaltnng fiihren 

kOl1nten. Dennoeh lasst sich schon die Richtungerkennen, in 

welchel' die Rechts bildung, nachdem das Verfassungsle ben dauernd. 

begriindet worden war, zur gegenwartigen Ausgestaltung des Natio

nalitatsrechtes fiihren musste. 

II. Wahrend die erste Kundgebung del' Regierung gegenliber 

del' revolntional'en Bewegung, das kaiserliche Patent vom 15. Marz 

1848,1 noch yom national en lIIomente absieht und lediglich "die 

Constitution des Vatel'landes unter Bel'iicksichtigung del' be

stehenden Provinzial-Verfassungen" in Aussicht stellt, trat bald. 

die Nothwendigkeit hervor, auch zur nationalen Frage Stellung zn 

nehmen; zunachst g'egenliber den Bohmen und Ungarn, welehe 

Ul1ter Berufung auf die geschichtliche Vergang'enheit die Be

rilcksiehtigung' ihrer Sprache im Staatsleben geltend machten. Das 

in Beantwortung del' Petition del' Prager BUrger erg an gene Cab in e t

schreiben an Pillersdol'ff yom 8. April 1848 sichert die grund

satzliche G leichstell ung del' b eiden Spra chen in allen Zweigen 

del' Staatsverwaltung und des offentlichen Lebens, sowie die Zwei

sprachigkeit alIer offentlichen Amter und Beamten zu. 2 Das 

1 Pol. G. S. LXXvI, S. 46 f. 
2 Die hier ,vichtigen Punkte dieses Schl'eibens, desseu Inhalt del' 

JlIinister del' Abordnung in entsprechender 'Weise libel' deren Petition 
bekanntzugeben hat, lauten: 1) Die bOhmische NationalWit durch voll
kommene Gleichstellung der bi:ihmischen Sprache mit der deutschen 
in allen Zweigen del' Staatsverwaltung und des i:iffentlichen Unterrichtes hat 
als Grundsatz zu gelten; 9) von nun an sollen in Bi:ihmen aUe i:iffent
lichcnXmter und G811chtsbehi:irden nul' durch Individuen welche beider 
Landessprachen kundig sind, besetzt werden. vgl. hierliber Ka
lousek, Ceske Statni ]lI'avo, S. 551 und den auf S. 640 wiedergeg'ebenen 
Wortlaut; R. bezeichnet das Schreiben als mangelhaft nach Inhalt und 
Form, da es vom Landtage nicht angenommen wurde. FemeI' U 1 b ri c h im 
Osten. Staatswi:irterbuch 1. 8.167 und R. Kramar in del' "Zeit", Jahrg. 
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Patent yom 11. April 1848 sanctionierte dag-eg-en die sog-enannten 

nng-arischen Achtundvisrzig-er-Gesetze, durch welche an Stelle del' 

lateinischen Sprache die mag-yarische als einzig-e diplomatische 

und leg-islative Sprache U ng-arns, als die einzig-e Verhandlung-ssprache 

im g-anzen Konig-reiche erkHirt wird. Auch auf dem nach Vvien ein

berufenen, spateI' nach Kremsier verleg-ten Reichstage gewann die 

nationale Stromung- anlasslich del' Debatten iiber die Grundrechte 

bei den Vertretern del' "historischen Nationen" krliftig-en Ausdruck, 
bei den Polen als "\Viderstand g-eg-en die Anerkennung- des ruthe

nischen Volksstammes,8 bei den Bohmen in dem Bestl'eben nach 

foderalistischer Ausg-estaltung- des- Staates auf nationalel' 

Grundlag-e, unter Anerkennung- del' administrativen Selbstandig-keit 

del' Lander del' bohmischen Krone. <Ie 

Neben diesel' auf ge8chichtlichem Boden stehenden Strolllung 

macht sich abel' eine zweite entgeg-engesetzte geltend, welche ledig'

Hch das theol'etische Freiheits- und Gleichheitsprincip auf 

das nationale Leben anzuwenden bestl'ebt ist. Dieselbe Idee, welche 
die Angehorigen deutscher Nation ohne Unterschied del' Staatsange-

1895/96, S. 102. Bekanntlich beruft die Entsch. des O. G. H. vom 
13. December 1898, Z. 14934 dieses Cabinetschreihen als gesetzIiche 
Grundlage fiir die Verordnungen libel' den Gebrauch del' Landessprachen 
bei den Gel'ichten in Biihmen (s. unten § 17, Anm. 15). 

3 Vgl. die Interpellation des Abg. Krainski vom 8. JanneT 1849, 
betr. die Kundmachungen in polnischer Sprache in den ruth ellis chen 
Kreisen (R. T. Verh. IV. S. 291 f.) und die Antwort Stadions vom 
25. Janner 1849 (S. 568f.), dann die bezeiehnenden Worte des Abg. GrafBor
kowski in derSitzung vom 26. Janner 1849 (S. 599f.) iiher die "erfundenen 
Nationalitaten" im Gegensatze zum "historischen Nationaleigenthum", 
endlich die Interpellation Dilewski in del' Sitzung vom 1. Februar 
1849 (S. 711 f.) (wiedergeg-eben im Wesen bei Gumplowicz S. 85 ff.). 

4 Vgl. bes. das Jlianifest des bohmischen Nationalausschusses iiber 
die Vel'einigung Jl1ahrens und Schlesiens mit del' Krone Biihmens vom 
6. Jliai 1848 (Palacky, Radhost, III, S. 18 ff.), nach welchem die Grund
satze del' Centralisation und del' N ationalitat dadurch vereint werden 
sollen, dass anstatt del' bishel'igen Hofstellen fUr die innere Verwaltung
die im Oabinetschreiben vom 8. April. 1848 in Aussicht genommenen 
Oentralamter fiir die drei Kronlander errichtet werden und die 
Jlfitwirkung bei del' Gesetzgebung durch den C en tr alland tag odeI' 
Landtagsausschuss del' drei Lander geiibt wird. S. auch Gumlllowicz 
S. 69 f. 
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hOrigkeit nach Frankfurt ZUl' Herstellung del' politischen Einheit 

del' deutschen Nation rief, veranlasste auch die zahlreichen natio

nalen Gruppen Osterreichs und Dngarns, die Ruthenen, Slovenen, 

Serben, Rumanen, flir ihreAng-ehOrigen die volle Anerkennung 

ihrer Spl'ache im offentlichen Leben und Garantien selbstandiger 

Culturentwicklung als "N a tion" fUr 8ich in Anspruch zu nehmen.o 

Die Gewahrleistung del' "Nationalitat" ohne Riicksicht auf die staat

liche Gestaltung- und geschichtliche Uberlieferung war hier zum all

gemeinen Schlag-worte geworden, welches auch durch die October

beschlilsse des Frankfurter Centralparlaments seine 'Weihe erhielt.
6 

Eine Uherspannung diesel' Grundsatze fiihrte, nachdelll del' bekannte 

Absag-ebrief Palackys die Selbstandigkeit des bOhmischen Volkes 
gegeniihel' del' deutschen Nation betont hatte, zu dem Versuche, eine 

Einigung sammtlicher slaviseher Volksstamme auf dem Slaven

congresse in Prag herbeizufiihren. 

III. Die Regierung- verhielt sich anfangs diesen entg-egenge

setzten Riclitungen del' Nationalitatsidee gegeniiher vorsichtig-. -Waren 

doch ih1'e Hande in Folg-e del' revolutionaren Winen nicht ganz frei. 

Die erste von ihr verliehene Constitution vom 25. April 1848 7 be

gniigte sieh, allen Volksstammen die Unvel'letzlichkeit ih1'er 

Sprache und N ationalitat zu gewahrleisten, also lediglich einen ~chutz 
del' nationalen Existenz, ohne jedoch an die Zugehorigkeit ZUlll 

Volksstalllme hesondere Rechte zu kniipfen, und das Innsbruckel' 

Manifest Kaiser F erdinands vom 20. l\Iai 1848, sowie das Thron

b este igu ngsp a ten t yom 2. December 1848 begnug-en sich in del' 

nationalen Frage mit ziellllich allgemeinen Zusagen. 'Venn die 

Regierung sieh anfangs vielfach, namentlich in Ungarn, auf Seite del' 

nichtlllag-yarischen Volksstamme steUte', g-eschah dies weniger 

aus Rltcksicht auf die Fol'derung del' nationalen Gleiehheit als in 

dem "\Vunsche, geg-eniiber den Sonderbestrebungen del' historischen 

5 Vgl. Gumplowicz a. a. O. S. 60 ff. 
B Vgl. den Antrag- Titus Mareck vom 27. Mai 1848 und die proto

kollarische ErkIarung vom 31. lYIai 1848, dann die im October 1848 
beschlossenen §§ 2 und 3 del' deutschen Verfassung vom 28. lIarz 1849 
(bei Gumplowicz S. 70 f., 80 f.). 

7 §. 4, Pol. G. S. LXXVI S. 148. 
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N ationen, namentlich del' magyal'ischen, in dies en Volksstammen ein 

Gegengewicht zu schaffen. S 

Als abel' die von Dngam drohende Gefahr beschworen war, 

trat in den Kundgebungen del' Regierung eine den beiden Stromungen 

nationalel' Politik, del' historischen und del' ethnisch-na tio nalen 

entgegengesetzte centralistische Richtung hervor. "Venn schon 

das kaiserliche Patent yom 2. December 1848 die Hoffnung' aus

sprach, es werde gelingen, aIle Lander und Stamme del' Monarchie 

zu einem groBen Staatskorper zu vereinen, so drtickt das Jifanifest 

yom 4. Mlirz 1849,9 durch welches del' Kremsierer Reichstag, 

welcher tiber "Erol'terungen aus dem Gebiete del'TheOl'ie" die that

sachlichen Verhaltnisse del'Monarchie aus dem Auge gelassen hatte, 

aufgelost wurde und eine Vel'fassung fUr das g'esammte Kaisel'thum 

Osterreich verliehen wird, diese Richtung bereits deutlicher aus. 

Die neue Verfassung "fUr das einige und untheilbare Kaiserthum 

Osterreich" soIl das ganze Reich im Gesammtverbande umschlieBen , 
es solI "eine starke, das Recht und die Ordnung schtltzende Gewalt 

tiber das gesammte Reich mit del' Freiheit ..... del' verschiedenen 

Nationen in Einklang gebracht werden". Wir sehen hiel' in del' 

Politik deutlich die Riickkehr zu den Tl'aditionen del' theresia

nischen Zeit, welche namentlich von dem Zeitpunkte die Verwal

tung beherrschte, in welchem die verfassungsmuBig'en Schl'anken der

selben weggefallen waren. 

S Vgl. den Erl. des pro vis. Unterrichtsministers vom 4. December 
1848, R. G. B. Nr. 5 (Erganzungsber. ex 1849, X. StUck), durch welchen 
in Abanderung des ErL vom 29. September 1848, Z. 6177, welchel' an 
der Universitat Lemberg und den ostgalizischen Gymnasien die polnische 
Unterrichtsspmche eingefUhrt hatte, "festhaltend an dem Grundsatze del' 
GIeichberechtigung der Nationalitaten", del' status quo VOl' dem 29. Sep
tember 1848 (deutsche Unterrichtssprache) wieder hergestcllt wurde. Mit 
k. Pat. vom 15. December 1848, R. G. B. Nr. 25 ex 1849 wurde die 
WUrde des serbischen Patriarchates und del' Wojwodschaft der ser
bischen Nation wiederhergestellt, und mit Pat. yom 21. December 1848. 
R. G. B. Nr. 44, wurden "in richtiger Erkenntnis von del' Nothwendig~ 
keit eines organisehen Verbandes del' einzelnen Nationen auf Grundlage 
del' Gleichberechtigung" del' sachsischen Nation SiebenbUrgens wieb
tige Privilegien verliehen. 

9 R. G. B. 149. 
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§ 7. 

Die Zeit (leI' Verfassungskampfe und die (h'ei Rich
tungen del' nationalen Politik. 

1. Die drei schon in den Sturm- und Dl'angjahren del' Revo

lution hervortl'etenden Richtungen, die centralistische, die 

historisch-nationale und die ethnisch-nationale behel'l'schen 

in del' folgenden Zeit del' Vel'fassungskampfe die nationale Politik, 

ge";Yinnen abwechselnd je nach del' Vel'schiebung del' Pal'teivel'

haltnisse in del' Gesetzgebung und Verwaltung' Oberhand, bis end

liell die letzte, die etllniscll-nationale Richtung in del' gegen

wartigen Verfassung zum Durchbruche kommt. 

Die el'ste, deutsch-centl'alistische Richtung knlipft an die 

vol'marzliche Gestaltung des nationalen Lebens an und trachtet die 

josefinische lJberlieferung del' festen Einigung des Gesammt

staates aufGl'undlage del' deutschen Sprache fortzufii.hren. vVenn 

auch die formelle Feststellung del' deutschen Spl'ache als Staats

sprache sieh, seitdem del' Grundsatz del' Gleichberechtigung del' 

Volksstamme zu einem unvermeidlichen Bestandtheile del' Ver

fassungsul'kunden gewol'den war, nicht dul'chsetzen lieB und den 

Beamten sogar aufel'legt wird, sich in jenen Kronlandsgebieten, 

welche meh1'ere Nationalitaten umfassen, "die Kenntnis del' landes

ii.blichen Sprachen zu vel'schaffen und sich angelegen sein zu lassen, 

die Gleichberechtigung alIer Volksstamme zu vermitteln und that

saehlieh zur Geltung zu bringen," 1 ist die Verwaltungspl'axis, 

namentlich del' Bach'schen und Schmerling'schen Epoche, umso 

thatiger bemiiht, die pl'aktisehe Bedeutung des Grundsatzes del' 

sprachlichen Gleichberechtigung zu Gunsten del' einheitlichen deut

schen Sprache abzuschwachen. Alsbald fant in Dngarn die 

magyarische Amtssprache, wenigstens fill' den inneren Vel'kehl', ZUlU 

OpfeT; 2 es folgt die Ubertragung del' Septemviral-Tafel als unga-

1 Erl. des .iHin. des Innern, Dr. AI. Bach, yom 15. August 1849 
anlasslich seiner Berufung zu diesem JiIinisterium (R. G. B. Nr. 362). 

2 V g!. die Instruction fur die DurchfUhrung des provisorischen Ver
waltungsorganismus in Ungam; Beilage zu Nr. 434 R. G. B., §§ 12 
und 13. 
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rischer Senat des Obersten Gerichtshofes nach 'Wien, die Germani

siel'Ung meh1'e1'e1' Lehranstalten. 3 \Veitere Forderung findet c1iese 

Richtung selbstverstandlich, nachdem das kaiserliche Patent yom 

31. December 1851 die Marzverfassung aufgehoben und die RUck

sicht auf nationale Unterschiede ganzlich del' "Kraftigung del' Sichel'

heit, Einheit und l1Iacht des Staates" untergeordnet hatte.;\ Ihr 

dient VOl' aHem die Germanisation des hOheren Schulwesens da , 
ja hier "die Pflege del' \Vissenschaft und die eigentliche Cultur das
jenige ist, was vorzugsweise beriIcksichtigt werden muss", und die veT

schiedenen Sprachen noch nicht eine solcheAusbildung haben, dassEil

dungsmittel in del' nationalen Sprache bestehen und es Lehrer gibt, 

die in denselben tradiel'en konnten.5 Allerdings hatte diese Richtung 

3 S. Gumplowicz S. 110. 
4 R. G. B. Kr. 2 ex 1852. 
5 S. die Antwort Schmerlings vom 19. Juni 1861 auf die Inter

pellation des Abgeordneten Toman uber die Einrichtung des hOheren 
Unterrichtswesens (Sten. Prot. I, S. 292), dann die Antwort desselben 
Ministers vom 3. Oktober 1861, welche eine Darstellung der sprachlichen 
Verhaltnisse an den Jlfittelschulen Bohmens (deutsche, paritatische und 
bOhmisehe Gymnasien mit vorzugsweise deutseher Unterrichtsspmche an 
den oberen Classen) gibt. 

Die wichtigsten einschlagigen lUaBregeln sind d.ie Einsehl'ankun&r 
des Gebrauches der bOhmischen Sprache an den Sehulen Bohmen~ 
(1853), die Germanisierung del' Jagellonisehen Universitat (1854): 
ferner die Vdg. des Min. fiir C. u. U. vom 16. December 1854, R. G. B: 
Nr. 315, betrefferid die Organisation del' Gymnasien, P. 2: In Bezug auf 
die Untenichtsspraehe hat als oberster Grundsatz zu gelten, dass del' 
Unterricht immer und uberall in del' Sprache zu ertheilen ist, dUTCh 
welehe die Bildung del' SchUler am besten gefordert werden kann .... 
Auch da, wo ... die deutsche Sprache nicht ausschlieBliche Untel'l'ichts
spraehe sein kann, ist del' Unterricht in allen Gymnasien, mit Ausnahme 
del' lombardisch-venetianisehen, in dem Ma.Be als es griindlicher Bildung 
dienlieh ist, und daher jedenfalls in den hoheren Classen vorhenschend 
in deutscher Spraehe zu ertheilen, welche ohnehin an allen Gym
nasien obligate!' Gegenstand sein muss. Insoweit es mit dies en 
Grundsatzen vereinbar ist, konnenjedoeh a~ch andere Landessprach en 
als Untenichtsspraehen gebraucht werden. - Ferner die Min. Yd.g. vom 
1. Janner 1855, R. G. B. Nr. 7, welche aueh in Ungal'll die deutsche 
Sprache als obligaten Gegenstand an allen Gymnasien einfUhrt und fiir 
die oberen Classen als "vorherrschende Unterrichtsspraehe" feststellt. 

Eine wesentliche A.nderung dieses Systems kenuzeichnet die C. U. llL 
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umgekehrt zur FoIge, dass dort, wo die historisch-nationale Idee zu 

,,,eit vorgedrungen zu sein schien, als Gegengewicht die Forderung' 

del' tibrigen ethnischen Gl'uppen zUm Programme del' Regierung 

gemacht und in scheinbarem ~Tiderspruche zu den Regiel'ungsgrund

satzen, namentlich in Ungarn die Vielsprachigkeit und nation ale 

Gleichbel'echtig'ung del' nichtmagyal'ischen Stamme verkilndet wurde. (} 

II. Die zweite Richtung, die historisch-nationale, strebt 

die Ausgestaltung des nationalen Lebens auf Grundlage del' histo

rischen Bestandtheile, aus welchen Ostel'reich entstanden ist, 

an. Del' Begriff del' Nation wird hier nicht auf die ethnische Grund

lage del' Volksstaml11e aufg'ebaut, sondel'll als Culturgemeinschaft 

aufgefasst, welchebereits durch den Bestand eines eigenen Staats

wesens gewisserl11afien historisch ihre Daseinsberechtigung erwiesen 

hat. Innerhalb des Gesal11mtstaates sollen durch gemeinsame ge

schichtliche Geschicke und Cultur verbundene Gruppenpolitisch neu 

organisiert werden. Die Sprache, weiche hier einst die herrschende 

war, soIl wieder in ih1'e Herrschaft eingesetzt werden, diejenigen 

Spraehell, die nur als V olkssprachen anerkanllt wurden, sollen dies en 

Charakter beibehalten. Diese historisch-nationale RichtUllg findet 

Ydg. vom 8. August 1859, R. G. B. NT. 150, durch welche die Bestim
mung der Ydg. vom 16. December 1854 uber die Yorherrschaft der 
deutschen Unterriehtssprache in den hoheren Classen del' Gymnasien auf
gehoben und die Beurtheilung' der didaktischen Mittel, welche nebst dem 
in allen Classen obligaten Unterriehte der deutschen Sprache anzuwenden 
seien, urn die SchUler dahin zu bring en, dass sie nach Absolvierung des 
Gymnasiums del' deutschen Sprache in Schrift und Rede machtig seien, 
denjenigen anheimstellt, welchen die Sorge fur das bezugliche Gym
nasium obliegt. Ferner das noeh unter Sehmerling im bOhmischen 
Landtage besehlossene, jedoch erst unter seinem Naehfolger sanctionierte 
Gesetz vom 18. Hnner 1866, L. G. B. Nr. 1 fUr Bohmen, betr. die 
DurchfUhrung' der Gleiehbereehtigung der beiden Landessprachen in 
Volks- und Mittelschulen, und dag Gesetz vom 22. Juni 1867, L. G. B. 
Nr. 13, betr. die Unterrichtssprache an den Yolks- und Mittelschulen 
Galiziens. 

6 So die territorialen Anderungen, wie die LoslOsung des Ban at s 
und der Wojwodina von Ungal'll, die Yereinigung der Murinsel mit 
Cro a tien und mehrerer Comitate mit Sie ben biir gen; dann das Sprachen
g'esetz fi.iT Siebenbiirgen vom J. 1863 (oben, § 2, Anm. 11). Vgl. die 
Ausfiihrungen Sehmerlings vom 23. August 1861 im Reichsrathe anlass
lieh der Auflosung des ungarischen Landtags (bei Gumplowicz S. 168 f.). 
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ihre Vertreter selbstverstandlich in denjenigen Landel'll, welche 
einst schon selbststandige Staaten odeI' Theile von solchen g'ebildet 
hatten, also namentlich bei den Ungarn, Polen und Bohmen, sie 
fand natiirlich Gegner bei den Vertretel'll del' VOlker, die noch nicht 
politisch selbstandig gewesen waren. Die praktische VerwirklicllUng ist 
derForderalismus und A utonomie auf geschichtli cherGrund

lage. Das 'Wort eines polnischen Staatsmannes: "Uns el'scheint die 
Freiheit, die Gleiehberechtigung del' Nationalitaten verkorpert in del' 
Autonomie del' Lander so wie sie als historisch-politische In
di vi d uali ta ten gedacht werden", 7) kennzeichnet das politische 
Programm diesel' Richtung, welche auch in Ungal'll und Bohmen 
durch Streb en nach engel'em Zusammenschluss del' verschiedenen 
Volksstamme dieselben Zll eine1' politis chen Nation zu verschmelzen 
trachtet. 

Diese auf Starkung del' Theile als Vorbedingung del' Starkung 
des Ganzen bedachte Richtung bildet auch den Geist del' October
gesetzgebung' des Jahre8 1860. Del' verstarkte Reichsrath 
solI dem Monarchen Kenntnis von den :Wiinschen und Bediirfnissen 
del' verschiedenen Lander del' Monarchie geben, S und es 8011en in 
del' neuen Verfassung die Rechtsanschauungen und RechtsansprUche 
del' Lander und VOlker mit den thatsachlichen Bediirfnissen del' 
llIonarchie ausgleichend verbunden werden. "Nur solche 1nstitutionen 
undRechtszustande", sagt dasOctoberdiplom,,, welehe dem geschieh t
Ii c hen Rechtsbewusstsein del' bestehenden Vel'schiedenheit unserer 
Konigreiche und Lander und den Anforderungen ihres untheilbaren, 
unzertrennlichen, krliftigen Ve1'bandes g'leiehmaBig entsprechen," 
konnen Bitrgschaften klarel' und unzweideutig feststehender Rechts
zustande und eintrachtigen Zusammenwirkens bieten.9 

, Smolka in del' Sitzung vom 19. Juni 1861, Sten. Prot. I, S. 299. 
Vgl. auch die WaIte Majlaths: In lingam halt sich jeder fliT einen 
Ungar, welcher Sprache er sich auch bedienen mag; dann die Ausfiih
rungen des Grafen Borkowski im galizischen Landtage vom 16. Jiinner 
und 6. Februal' 1866 (Gumplowicz 174 f.) iiber die Unzulassigkeit des Ge
brauches der ruthenischen Sprache im galizischen Landtage. 

8 Kais. Pat. vom 5. Marz 1860, R. G. B. Nr. 56. 
s Kais. lI1anifest vom 20. October 1860, R. G. B. Nr.225 und kais. 

Diplom desselben Datums, R. G. B. Nr. 226. 
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III. 1m Gegensatz zu del' eben betrachteten sieht die ethnisch
nationale Richtung von jeder geschichtlichen Uberlieferung abo 
Sie steht auf rein theoretischem Boden. Die nationale Be
rechtigung' soIl bloB auf Grundlag'e del' Stammesangehorigkeit ge
regelt werden. Del' Volksstamlll, ohne Unterschied seiner Groile, 
seiner g'eschichtlichen, seiner culturellen Bedeutung, soIl wenigstens 
auBerlich, gleichmallig zum Tr agel' na tionaler R ech te gemacht 
werden. Diese Richtung tragt einen sehr radical en Charakter. 
Ebenso wie die franzosische Revolution mit einem Male mit den 
provinzialen Unterschieden gebroehen hatte und an deren Stelle eine 
uniforme Verwaltung setzte, ebenso bl'ieht diese Richtung' mit den 
Uberlieferungen des nationalen Lebens und setzt an die Stelle ge
sehichtlicher Cultureinheiten ethnische Gruppen, Volksstalllllle, welche 
sie ohne Unterschied ih1'e1' En twicklung einander gleich
stell t. Welche Schwierigkeiten die volle Durchfilhrung' dieses 
Grundsatzes in del' 'Wirklichkeit mit sich bringt, lehl'te schon die 
erste parlamentarische Versammlung, welehe unter delll Sehlag
worte del' nationalen Gleiehberechtigung zusalllmentrat, del' Kremsierer 
Reichstag mit seinen zahlreiehen und erregten Sprachendebatten, 
und welehe bewies, dass ein Zll.sammenwirken auf Grundlag'e dieses 
Principes nul' durch ein Compromiss moglieh sei, von dem guten 
"\Villen del' Parteien abhange. Dieses Princip ruft ethnisehe 
Gruppen, die sieh ihrer Individualitat noeh nicht bewusst waren, 
plOtzlich zur selbstandigen nationalen Existenz und setzt sie den 
bisher anerkannten N ationalitaten gleich. 1 0 Es ist daIler das 
Princip, unter welehem die bis dahin vernaehlassigten nationalen 
Minderheiten gegenuber den groileren nationalen Gruppen die recht
Hche Anerkennung beanspruehen; 11 und wenn die Regierung haufig 

10 S. oben § 6, Anm. 3. 
11 V gl. die In terpellationen Po r e n t a vom 13. J uli 1861, betr. die 

Einfiihrung der italienischen Spraehe in den Lehranstalten Triests und 
Cerne yom 9. September 1861 uber die Gleichstellung der sloveni~chen 
Sprache im Gerichtswesen del' siidlichen Obel'landesgerichtssprengel; dann 
die Interpellation Ljubisa yom 16. December 1861, betr. die Anwen
dung des slavischen Idioms in den siidlichen Landem, sowie die Ant
wort Lassers yom 17. Marz 1862, welcher die Frage untersucht, ob 
die slovenische Sprache schon hinreichend fiir den Gebrauch im offent
liehen Leben ausgebildet sei; vgl. aueh die Rede Schmerlings vom 



§ 7, IV. 48 

dasselbe den Sonderbestrebungen der historischen Nationen ent

gegenhalten zu sollen glaubte, so mochte es gerade die Schwiel'ig

keit del' praktischen Durchfiihrung gewesen sein, welche die 

Tl'agweite derartigel' MaBregeln vel'kennen lieB. Und in del' That, 

dieses Princip setzt die Losung schwieriger Fragen voraus: welche 

ethnischen Gruppen als Volksstamme im Staate vorhanden sind, 

unter welchen Vol'aussetzungen eine ethnische Gemeinschaft als 

V olksstamm bezeichnet werden kann, wann eine den V olksstamm 

kennzeichnende Sprache und wann ein bloller Dialect vorliege. 

IV. Das ethnische Pl'incip del' Nationalitat ist auch das Princip 

del' sog'enannten Grundrechte, welche bekanntlich aus den Ver

fassungen del' franzosischen Revolution mehr als Niederschlag ab

stracter theoretischer Erwagungen denn als Ausdruck eines prak

tischen Bedlirfnisses des Staates in die modernen Verfassungen Ein

gang gefunden hat. Dieses Princip hat in Osterreich in den 

Kremsierer Grundrechten zum erstenmale Anerkennung ge

funden, von da gieng es in die Verfassung yom 4. Marz 1849 mit 

einigen Anderungen libel', um endlich als Grundlage fUr das Natio

nalitatenl'echt in Osterreich in dem Staatsgrundgesetze tiber 

die allgemeinen Rechte del' Staatsbiirg'er yom 21. De

cember 1867 als Artikel XIX Geltung zu finden. 12 Aus del' 

3. October 1861 uber die Eignung der slovenischen Sprache fur den 
Gymnasialunterricht (bei Gumplowicz S. 156 f" 160 ff,). 

12) Schon die Frankfurter Verfassung des deutschen Reiches 
vom 28. Marz 1849 bestimmt iill VI. Abschnitte, Uber die Grundrechte 
des deutschen Volkes, Art. 12, § 188: Den nicht. deutsch redenden Volks
stammen Deutschlands ist ihre volksthUmliche Entwicklung gewahrleistet, 
namentlich die Gleichberechtigung ihrer Sprachen, soweit deren Gebiete 
reichen, in dem Kirchenwesen, dem Unterrichte, der inneren Verwaltung 
und der Rechtspflege. - Wahrend die osterreichische Ve rfassung vom 
25. April 1848, § 4 allen Volksstammen "die Unverletzlichkeit ihrel' 
Nationalitat und Sprache gewahrleistet", sagt § 21 des Kremsie reT 
Verfassungsentwul'fes: AIle Volksstamme des Reiches sind gleichberech
tigt. J eder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und 
Pflege seiner Nationalitat iiberhaupt und seiner Spmche insbesondere. 
Die Gleichberechtigung aUer landesUblichen Sprachen in Schule, Amt und 
oifentlichem Leben wird vom Staate gewahrleistet. - Die Marn er
fassung (kais. Pat. vom 4. lI:1:arz 1849, R. G. B. Nr. 150) erklart im 
§ 5: "AUe Volksstamme sind gleichberechtigt und jederVolksstamm hat 
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Initiative des Abgeordnetenhauses hervorgegangen, soUten diese

Staatsgrundgesetze "allgemein anerkannte Postulate des constitutio

nellen Staatsl'echtes, welche einer besonderen Erlauterung oder 
Rechtfertig'ung nicht bedlirfen", verwirklichen. 

Diesem mehl' theol'etischen Ul'sprunge, wohl auch del' Besorg

nis VOl' dem Rtickfalle in die deutsch-centralistische Richtung del" 

vorangegangenen Periode ist es zuzuschreiben, dass selbst unter Mit

wil'kung del' Vertreter del' historischen N ationalitaten das historische

Nationalitatsprincip vel'lassen wurde und unter dem Schlagwol'te 

del' "Autonomie del' VOlker", del' "nationalen Individual-Existenz" 

das rein ethnische Princip flir das Nationalitatsrecht 
in die osterreichische Verfassung eingefiihrt wurde. In 

den Mittelpunkt des Nationalitatsl'echts ist del' Volksstan1m ge

setzt. Alle Volksstamme des Staates sind gleichbel'echtigt 

und jeder Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf 

Wah rung und Pflege seiner Nationalitat und Sprache. 

Die Nationalitat ist also hier ein abstracter Begriff, del' Inbegriff 

del' Eigenschaften, welche sich aus del' Beschaffenheit einer eth

nischen Gruppe als Volksstamm ergeben, die Stammeseigen
thumlichkeit. 13 

ein unvedetzliches Recht auf IVahrung und Pflege seiner Nationalitat 
und Spmche"; und das kais. Pat, vom gleichen Datum, R. G. B. Nr.151 
Uber die durch die constitutionelle Staatsform gewahrleisteten politischen 
Rechte, § 4: "FUr die allgemeine Volksbildung soIl durch offentliche In
stitute, und zwar in den Landestheilen, in denen eine gemischte Bevol
kerung wohnt, demrt gesorgt werden, dass auch die Volksstamme, 
welche die Minderheit ausmachen, die erforderlichen Mittel zur Pflege 
ihrer Sprache und zur Ausbildung in derselben erhalten". - Die Ver
fasBungen vom Jahre 1860 und 1861 enthalten keine besonderen "Grund
rechte", welche sich erst in der gegenwartig geltenden Verfassung 
als Staatsgrundgesetz vom 21. December 1867, R. G. B. Nr. 142, "Uber 
die allgemeinen Rechte der Staatsbitrger fUr die im Reichsrathe ver
tretenen Konigreiche und Lander" wiederfinden. 

13 Die unter der Ara der Decembel'verfassung unternomillenen Ver
suche der Ausgestaltung der Grundsa tu des Art. XIX sind im mate
l'iellen Theile entspl'echend berucksichtigt. - V gl. hieruber insbesondere 
die Art. "Bohmen" und "Geschaftsspl'ache der BehOrden" in lIIischler
UI brichs osten. Staatsworterbuche, S. 174 if. u. 776 ff. 

Rerrnritt, Nationalitat und Recht. 4 
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§ 8. 

Art. XIX desStaatsg'rundgesetzes tiber die allgemeinen 
Bechte del' Staatsbiirger als Grundlage des oster

reichischen Nationalitatsrechtes. 

I. Del' Uberblick tiber die Gestaltnng des positiven Natio
nalitatsrechtes, in Osterreich also des Rechtes del' Volksstamme, 
welches im folgenden gegeben werden solI, muss yom Al'tikel XIX 
des Staatsg'l'undgesetzes tiber die allgemeinen Rechte del' 
Staatsbtirger als del' hauptsachlichen Rechtsquelle aus
gehen. Denn sammtliche Nol'men, die man als das objective 
N a tionali ttL tenrech t bezeichnen kann, gTuppieren sich naturgemaB 
TIm denselben als ihren lHttelpunkt, und was die Gesetzgebung 
hier seither geleistet hat, solI nul' die Anwendung del' Grundsi:Ltze 
des Artikels XIX auf die verschiedenen Verwaltungsgebiete, auf 
welchen die nationale Verschiedenheit tiberhaupt eine Rolle 
spielt, bilden. Die Untel'suchullg muss hier abel' eine zweifache 
Richtung' einschlagen: erstens muss sie die rechtlicihe Be
deutung des Artikels XIX feststellen und besonders unter
suchen, ob und welche Veral1derungel1 derselbe im bestehel1del1 
Rechte herbeigefiihrt hat; zweitens ist die positive Ausge
staltung del' Gl'ul1dsatze dieses Artikels innerhalb del' ein
zeIn en hiel' in Betracht kommenden Verwaltungszweige zu prtifen. 

II. Namel1tlich die erstere Frage bietet bei dem eigenartigen 
Charakter des Artikels XIX einige Schwiedgkeit. Es ist viel
fach erortert worden, welche rechtliche Bedeutung den sogenannten 
Grundrechten, Freiheitsrechten del' modernen Vel'fassung'en 
zukomme 1 ob dieselben tiberhaupt von unmittelbal'em Einftusse auf , 
die Stellung del' Staatsbtil'ger seien odeI' nicht. Eigenthiimlicher
weise pftegen diese Rechtssatze, obwohl gerade von del' natul'
l'echtlichen Auffassung des Staates als einer Schopfung individnellel' 

1 Bes. Gerb e1', Uber offentliche Rechte, Tiibingen 1852; derselb e, 
GrundziiQ'e des deutschen Staatsrechts, 3. Auti., 1880, § 11; Th. v. 
Dantsch~r, Die politischen Rechte del' Unterthanen, Wien 1888, II., 
S. 76 ff., IlL, S. 18 ff.; G. J ellinek, System del' subjectiven offentlichen 
Rechte, 1892, S. 89 ff. 
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Willktir ausgehend, die individuelle Rechtsstellung des Unterthanen 
sehr lllivollkommen zu regeln. Als El'gebnis der Reaction geg'en 
die das Einzeldasein vollig· ergl'eifende und erdrtickende Allgewalt 
des absoluten Staates sollen dieselben dul'ch Abgrenzung del' staat
lichen Machtsphare dem Staatsbiil'ger einen Kreis, innel'halb dessen 
e1' sich f1'ei bethatigen kann, abstecken. Sie bedeuten gewissermaBen 
den am weitesten vorgeschobenen Posten in dem Kampfe des 
Individuums gegen die staatliche Allmacht. Daher ein VOl'zugs
weise negativer Inhalt diesel' Rechtssatze, eine Feststellung 
dessen, was von nun an del' sich selbst beschrankende Staat llicht 
mehr thun darf. Daher abel' auch die meist ganz allgemeine 
Fassung, welche in erster Reihe nul' ein Programm fUr die 
kiinftige TMtigkeit del' staatlichen Gesetzgebung und Verwaltung 
aufstellt. Allerdings ist diese Erscheinung keine gleiclunaBige, und 
es mtissen die einzelnen Bestimmung'en del' Grundrechte besonders 
auf ihre praktische Bedentung gepriift werden. 

Die Collection del' Grundrechte weist zumeist einen gar bunten 
Inhalt auf. Neben bloBen Vel'heiBungen, welche mit del' geltenden 
Gesetzgebung oft fUr lange Zeit in Widerspruch stehen konnen, 
neben bloB theoretischen Satzen 2 finden sich hier auch unmittel
bar in das Rechtsleben eingreifende Normen, und es kann Gerber 3 

llicht vollkolllmen zugestimmt werden, wenn er in den Grundrechten 
durchwegs bloB Satze des objectiven Rechts erblickt. Natiirlich be
grtinden die Freiheitsrechte dort, wo sie auf die Ausfiihrung durch 
die Gesetzgebung verweisen, einen individuellen Anspruch auf die 
Erlassung solcher Gesetze nicht. Abel' auch dort, wo sie nicht die 
blofle Verhei13ul1g ktinftiger Gesetze, sondern unmit tel b al' R e ch ts
satze enthalten, werden sie nul' dann subjective Reehte begriinden 
konnen, wenn in denselben die Richtung' auf einen bestimmten 
Trager, die Fixierung in einer Person enthalten ist. Denn ein 
subjectives Recht als von del' Rechtsordnung gewahrte ,Villens-

2 Der 11lel'kwurdigkeit halber sei hier nul' des Art. 6 der franzo
sischen Verfassung yom 24. April 1793 gedacht, welcher nach langerer 
Erorterung des Begriffes der Freiheit mit den Worten schliesst: Sa 
{liberte) limite morale est dans la maxime: "Ne fais pas a un autre ce 
,que tu ne veux pas qu'il te soit fait." 

3 Grundziige, S. 34. 

4" 
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macht zum Schutze von menschlichen Interessen ist ohne einen 
Trager dieses Willens nicht denkbar. Und eben diese Beziehung 
auf bestimmte Individuen als Willenstrager lassen die Grundrechte 
vielfach vermissen. 

Mit groLler Feinheit unterscheidet hier Unger,4 indem er eine 
unmittelbare Wirkung' nur denjenigen Bestimmungen zuzuschreiben 
geneigt ist, welche entweder eine Erweitel'ung des allgemeinen 
Kreises del' Freiheit, beziehungsweise des Umfanges del' Rechts
fahigkeit, sei es aller StaatsbiIrgeI' odeI' einzelner Classen del'selben, 
enthalten, da die bishel'igen Einschrankungen hiedul'ch beseitigt 
werden; odeI' abel' welche solche positive Anordnungen odeI' 
concrete Rechtserweiterungen statuieren, die zu ihrem unmittelbal'en 
Inslebentreten nicht erst eines eigenen Gesetzes odeI' einer VeI'
ordnung bediIrfen. 

III. Wie stellt sich nun die pl'aktische Bedeutung des Ar
tikels XIX nach dies en Gesichtspunkten dar? 

vVenn wir denW ortiaut desselben betrachten, ilm auf seinen 
jul'istischen Inhalt priIfen, raIlt VOl' aHem das Allgemeine, Un
bestimmte, das Unjuristische in del' Diction auf, die Inhaltlosigkeit 
del' einzelnen Satze. Vom Standpunkte des Rechtes aus deutet 
schon dies auf die Tendenz, bloBe Rechtsgrundsatze, nicht abel' 
subjective Rechte festzustellen. Uber diese Tendenz waren sich 
denn auch die Verfasser des Gesetzentwurfes im Klaren. 5 ,,1m 
Al'tikelXIX", heiLlt es im Bel'ichte desVerfassungsausschusses 
des Abgeordnetenhauses, "wurde del' Grundsatz del' Gleichberechti
gung del' V olksstamme und landesilblichen Sprachen in Schule, Amt 
und iiffentlichem Leben ausgespl'ochen, in eine Feststellung del' Be
stimmungen iIbeI' die AusfiIhrung dieses Grundsatzes jedoch 
nicht eingegangen, weil die AusfiIhl'ungsgesetze und Verordnungen 
theils zum legislativen Wirkungskreise del' Reichsvertl'etnng' und 
del' Landtage, theils zu den administrativen Befug-nissen del' 

4 Bel'icht del' von der Wiener jurist. Gesellschaft nieder
gesetzten Commission tiber den Einfiuss der Staatsgrundg-esetze auf die 
bestehende Gesetzgebung, Einleitung von J. U ng er) osten. Ger. Zeitg., 
Jahl'g. 1868, Nr. 16. 

5 Sten. Prot. des Abg. H., I. Sess., 32. Sitzung vom 8. October 1867 
(Berichterstatter Abg. Sturm), S. 780. 
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Regierung gehoren, und aus den einzelnen Konigreichen und Lan
dem in del' Sprachenfl'age 8ehr verschiedene \Vtinsche vern ommen 
werden. . . . . Nul' mit RiIcksicht auf die den LandesvertretungEn 
zugedachte El'weiterung del' Autonomie in Schulsachen und in 
del' Erwagung del' dem vVillen des Einzelnen und del' Neigung 
ganzel' Volksstamme oft so gewaltsam entgegenstehenden Einrich
tungen del' Unterl'ichtsanstalten in Landern, in welchen verschiedene 
Volksstamme wohnen, glaubt del' Ausschuss, dass fUr die nationalen 
Minoritaten ein del' wahren Gleichberechtigung entsprechender 
Schutz gegen den Sprachenzwang im Untel'richtswesen 
grundsatzlich geschaffen werden miIsse." 

Artikel XIX spricht in drei Satzen drei verschiedene Ge
danken aus: 

"Alle Volksstamme des Staates sind gleichbel'echtigt, und jedel' 
Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege 
seiuer Nationalitat und Sprache." - In diesem Satze ist derVolks
stamm als Trager von Rechten hingestellt. Jeder Volksstamm 
1st gleichberechtigt und werden ihm sogar unverletzliche 
R e c h t e zugesprochen. Es hieBe, eine schon oft ausgesprochene 
Wahrheit wiedel'holen, wenn naher dargelegt wiIrde, dass ein V olks
stamm als nicht organisierte und bestimmte Anzahl von Volksg'enossen 
nicht Rechtssubject sein konne. Es fehlt ebenso die Bestimmtheit 
des angeblichen "\Villenstragers, als auch eiu Organ zur Geltend
machung del' Rechte. Ebensowenig lasst sich die "Gleichberechti
gung" juristisch feststelleni ohne jeden l'echtlichen Inhalt enth1Ht 
dieselbe lediglich ein Vel'bot, einen Volksstamm VOl' denandel'en 
im Staate zu b evorzugen. Desgleichen entbehrt das" unverletzliche 
Recht" auf 'IVahrung und Pflege del' Nationalitat und Sprache jed
weden positiven Inhalts. 

Del' zweite Satz: "Die Gleichberechtigung aIler landes
iIblichen Sprachen in Schule, Amt und offentlichem Leben wird vom 
Staate anerkannt", stellt scheinbar die Sprachen, und zwal' die 
landesiIblichen als Trag'el' del' Gleichberechtigung hin. Auch 
hier ergibt sich, selbst wenn man an die Stelle del' Sprachen die 
sich derselben bedienenden Personen als einzig mogliche Subjecte 
setzt, nicht viel meltr an l'echtlichem Inhalte als aus dem ersten 
Satze, namlich die Gleichstellung sammtlicher Einwohner 
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hinsichtlich del' landesiiblichen Spl'achen. Eine gewisse gl'oBere 
Bestimmtheit scheint allerdings diesel' Satz dadnrch zu gewinnen, 
dass die Anwendungsgebiete fiir die Gleichberechtigung angegeben 
sind, namlich die Schu1e, das Amt und das offentliche Leben. 

Die Gleichberechtigung wird auf diesen Gebieten "anerkannt", ein 
Ausdruck, del' fiir die bloB verheiBende Bedeutung dieses Satzes 
deutlich spricht.6 

·Vvahrend nun die beiden ersten Satze bloB einen negativen 
Gedanken zum Ausdrucke bringen, namlich den des Ausschlusses 
eines Vorrechtes del' Volksstamme auf nationalem Gebiete, ent
halt del' dritte Satz einen positiven Gedanken. "In den Landem, 
in welchen mehrere. Volksstamme wohnen, sollen _ die offentlichen 
Unterrichtsanstalten derart eingel'ichtet sein, dass ohne Anwendurig 
eines Zwanges zur Erlemung einer zweiten Landessprache jeder 
diesei'Volksstamme 6a die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in 
seineI' S13rache erhalt." Diesel' Satz scheint einen juristisch etwas 
bestimmteren Inhalt zu haben. Er enthalt allerdings in del' mil
deren Form eines "So11ens" eine Vorschriftan die Staatsver
waltung, dieoffentlichen Unterrichtsanstalten in jenen Landem, in 
welchen mehrel'e Volksstamme wohnen, l'iicksichtlich del' S13rache in 
bestimmter Weise einzurichten. Diesem Satze, welcher gegen den 
Sprachenzwang' im Unterrichtswesen gerichtet war, wul'de denn 
anch in del' Tbeorie und Praxis eine unmittelhar 1'e chtliche 
Bedeutung zuges13rochen, wenigstens insoweit, als dadurch gewisse 
gesetzliche Bestimmungen des Untel'l'ichtswesens ihre rechtliche 
Grundlage vel'lol'en haben sollen und fill' eine N euregelung' des 
U nterrichtswesens in den gemischtsprlJ,chigen Landern del' AnstoB 
gegeben wurde. Allerdings gehen die Anschauungen iiber das MaB 
des zu beseitigenden Sprachenzwanges im Unterrichtswesen nocll 
Immel' weit auseinander (vgl. unten § 15). 

IV. Auch die allerdings hiernochs13arlicheRechtslittel'atur 
nimmt vorzugsweise den Standpunkt ein, dass es sich im Art. XIX 
nicht um unmittelbar wirksame Rechtssatzungen, sondern urn einen 
erst d urch Legisla ti ve und A dministra ti on d urchzufiihren
den Grundsatz handelt. Diese Anschauung vertritt schon Fier-

6 Der erste Entwurf des Ahg.-Hauses lautete: "gewahrleistet". 
6a Erster Entw.: "auch die Volksstamme, welche in der Mind~eitsind I,. 
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lin g e1' '( unter Berufung auf den Ansschussbericht des Ahgeordneten

hauses, und zwar auch hinsichtlich des Absatzes 3 (S13rachenzwang 
in del' Schule), iiber welchen sich U ng e1' nicht endgiltig auBel't. 
Mit aHem Nachd1'ucke hat sich J ellinek 8 in derselben Richtung 
ausgesprochen: "Volksstammen, die keine Personlichkeit besitzen, 
und Sprachen, die niemals Rechtssubjecte werden konnen," konnen 
auch keine Rechte zugesprochenwerden. "Sodann erfordern diese 
allgemeinen Bestimnmngen einen concreten Inh.a1t, del' aus dem 

so gen. Princi13 del' Gleichberechtigung niema1s abgeleitet werden kann. 
Ein Ausfiihrungsgesetz ist nothwendig,sowohl um die Rechts
suhjecte zu bezeichnen, denen ein Ans13ruch auf dies em Gebiete zu
ges13l'ochen werden soIl, als au~h um dienothigen ohjectivrechtlichen, 
auf die staatliche Organisation beziiglichen Bestimmnngen in ihrer 
richterlichem und administrativem Ermessen untastbar gegeniiber
stehenden Qualification zu kennzeichnen." Er verwirft daher die 
Judicatur des osterreichischen Reichsgerichtes, welche auf Art. XIX 
suhjective Ans13riiche del' Staatsbiirger stiitzt. - Ebenso gelangt 
Exner 9 beim Mangel eines Rechtssubjectes fill' die nationale Gleich
berechtigung und jeder Bestimmtheit des Gegenstandes dazu, im 
Art. XIX lediglich ein"VerheiBungsges-etz" zu erblicken, und 
e1' bezeichnet die entgegengesetzte Praxis des Reichsgerichtes 
als eine yom Stand13unkte del' juristischen TheOl'ie unzulassige, nicht 
mehr innerhalh des Rahmens del' richterlichen Function fallende Er

ganzung und Ausfiihrung des Gesetzes. 
Hingegen scheint Hugelmann, Bowie Tezner,lO letzterer ohne 

indess ex 13rofesso die einzelnen Satze des Artikels auf ihre juristische 
Anwendbarkeit zu priifel1, sich fiir die nnmittelhare Bedeutung 
derselben fill' die Rechtsstellung del' Unterthanen zu erkIaren. 

7 In dem ohen, Anm. 4, erwabnten Berichte, Gel'. Zeitg. Nl'. 21, S. 87. 
8 A. a. O. S. 94 ff. 
9 Ad. Exnel's VOl'tl'ag in der Wiener jurist. Gesellschaft iiber 

"Suhjective Rechte aus Art. XIX St. Gr. Ges. Uber die aUg. Rechte del' 
Staatsbitrger"; Bericht Uber denselben in den Jurist. Blattern, J ahrg. 1892, 
S. 503 f. 

10 K. Hugelmann, Die rechtliche SteHung del' Nationalitaten in 
Osterreich, Zeitschr. f. Verwaltung, Jahl'g. 1877-1879; derselbe, Das 
Recht del' Nationalitaten in Osterreieh, Graz 1880; Fr. Tezner, Handh. 
des osterr. Administl'ativverfahrens,Wien 1896, S. 111 f., 177, 198 f. 
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Dan tscher 11 endlich sieht in den verfassungsmiHlig gewahrleisteten 
nationalenRechten nul' zum geringen Theile Rechte im technischen 
Sinne des "\Yortes. Es ist VOl' aHem die Unbestimmtheit del' Leistungen, 
durch welche die nationale Gleichberechtigung verwirklicht werden 
solI, welche den verfassungsmiWig eingeraumten Freiheiten den 
Charakter von Rechten benimmt. "Es sind Handlungen, welche in 
die staatliche Sphare gar nicht hineingreifen, daher nirht den Staat 
zu einem besonderen Dulden derselben vel'pfiichten." "\V 0 dagegen 
das Gesetz den Staat zu bestimmten Leistungen gegenliher den 
einzelnen Volkssta11lmen, z. B. Errichtung nationaler Schulen ver
pfiichtet, entstehen flir die einzelnen dem Staate angehorig'en Natio
nalen -- denn nUl' diese und nicht die Volksstamme sind rechts
fahig - wirkliche Rechte. 

V. Was die Praxis betrifft, so hat del' Vel'waltungsge
rich tshof in neuester Zeit zu diesel' F1'age grundsatzlich SteHung 
gellommen, illdem e1' ausspricht, es konne nicht zweifelhaft sein, 
dass "Artikel XIX jenen grundsatzlichen Dispositionen, welche zu 
ihrer voUen vVirksamkeit keiner weiteren Ausftihrungshestimmung 
bedlirfen, nicht heizuzahlen ist, dass es sleh bei demselben vielmehr 
um einen Grundsatz, um ein Princip handelt, das dUl'ch weite1'e 
legislative Acte seine nahere Bestimmung und Ausgestaltung eriangen 
solI, Flir diese dem "\Vortlaute und den gesetzlichen Auslegungs
regeln entsprechende Deutung des Artikels XIX spricht auch die 
Entstehungsgeschichte diesel' Bestimmungen" .... , "Es ist hie. 
lJach auBer Zweifel, dass die an sich auffallige und del' Annahme 
des Vorliegens einer dispositiv sofort wirksamen Gesetzesnol'm 
widerstreitende Redeweise des Artikels XIX mit Vorbedacht darum 
gewahlt worden ist, um auszudl'licken, dass mit dem Artikel zunachst 
nul' ein Princip festgestellt werden sollte, von welchem die Gesetz
gebung und Verwaltung im Staate geleitet sein solI, dessen nahere 
Feststellung abel' Ausflihrungsgesetzen vorbehalten bleibt." 12 -

11 A. a, O. III. Heft, S. 18-28. 
12 V. G. H. vom 29. December 1893, B. 7622 und 16. Februal' 1894, 

B. 7729; vgI. unten § 9 Anm. 11, abel' auch § 9 Anm. 8. Auch del' 
Oberste Gerichtshof hat durch die Plenarentscheidung, Jud. Buch Nr. 112 
zur Frage del' rechtlichen Bedeutung des Art. XIX SteHung genommen; 
s. unten § 17, Anm. 13. 
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Hing'egen halt das Reichsgericht grundsatzlich an del' unmittel
baren "\Vil'ksamkeit des Al'tikels XIX fest, indem es iIber Be
schwel'den einzelnel' AngehOriger del'Volksstamme des Staates v\'egen 
Verletzung del' aus dies em Al'tikel unmittelbar abgeleiteten natio
nalen Rechte mel'itorisch entscheidet. -

So besteht delln schon in del' Gl'undfl'age des Nationalitaten
reehtes, libel' die Bedeutung del' vol'nelnnsten Rechtsquelle desselben, 
ein unlosbar scheinender vViderspruch. vVahrend del' zur Elltschei
dung wegen Verletzung del' den Staatsblirgel'll durch die Verfassung 
gewahrleisteten politischen Rechte berufene administrative G erich ts
hof dem Artikel XIX unmittelbare praktische Bedeutung fiir die 
Rechtsstellung derStaatsbiirgel' zuspl'icht, sind die Stimmen nament
lich aus dem Kl'eise del' Theorie in del' lYIehl'zahl, welche wegen 
lIIangels eines bestimmten l'echtlichen Inhaltes, VOl' aHem abel' eines 
anspruchsberechtigten Sl1bjectes, den Artikel XIX bloB als eine An
weisung auf ein goldenes Zeitalter wahrer Gleichberechtigung, als 
eine Art legislatives Feuerwerk ansehen, das nul' die Aug'en blendet, 
abel' wirkungslos verlischtYJ 

13 Mag man auch die wenig gliickliche und ganz nnjuTistische 
Fassung des Art. XIX zngeben, so darf doch nicht verges sen werden, dass 
es schwer halteu mag, einer liiatel'ie, welche zum groJlten Theile Uber das 
Gebiet des Rechtes in dasjenige des politischen Lebens hinliber
greift, eine jnristische Fassung zu geben. Dnd dennoch wiirde in einem 
national so verschiedenartigen Staatswesen wie das osterreichische, eine 
verfassungsmaJlige Norm libel' die Regelung des nationalen Lebens 
schwer vermisst werden. Anderseits wlirde eine Ube!' ein allgemeines 
Princip hinausgehende Regelung schon in, del' Verfassung, die politische 
Entwicklung nicht wenig hemmen, 

Abel' auch del' lilangel eines Rechtssubjectes im Art. XIX er
scheint begl'eiflich, wenn man bedenkt, dass es sich thatsachlich, wie 
unten dargestellt werden soIl, nnr in wenig en Fallen um wirkliche 
Rechte handeln kann. Es ist gewiss richtig, dass ein Volksstamm 
schon wegen Mangels jeder personlichen Organisation kein Rechtssubject 
ist, dass er auch verschieden ist von den Angehorigen desselben. Aber 
ebenso richtig ist es, dass eine Organisation del' "Volksstamme" zu 
Rechtssubjecten mit dem ,Vesen des Einheitsstaates iiberhaupt kaum ver
einbar ist. Anderseits wiil'de es paradox erscheinen, den einzelnen 
Angehol'igen eines Volksstammes zum Trager del' national en Interessen, 
welche sich doch nul' an das Leben der ganzen national en Gl'uppen 
kniipfen, zu machen. Del' einzelne StammesangehOrige moge seine na-
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§ 9. 

Die rechtliche Bedeutung des Art. XIX. 

1. Aus dem dargelegten Inhalte des Al'tikels XIX ergibt sich 

aueh fiir uns, dass derselbenicht unmittelbar subjective Reehte 

fe s tsetzt; bezeichnet e1' doeh wedel' ein Reehtssubject, noch aueh 

enthalt er einen positiven Rechtsinhalt. Das Ziel desselben und 

seine wesentliche Bedeutung besteht darin, dass er del' Gesetz

gebung's- und Verordnnngsgewalt eine Richtschnur fiir 

ihre Th11tig'keit anf dem Gebiete des nationalen Lebens 

g·ibt. Damns el'gibt sich abel' die wichtige Folge, dass del' Artikel XIX 

nicht geeignet ist, positiven Rechtsnormen entgegen

gesetzten Inhalts an und fUr sich zu derogieren. Mogen die

selben auch durch ihren 'IVidel'spruch mit den Grundsatzendel' 

Staatsvel'fassung ihre Daseinsberechtigung veri oren haben, so dauern 

sie in ihrerGeltung dennoch fort, bis sie (lurch rechtlieh gleich

wel'tige Normen abgeandert worden sind. Aus jenem Artikel 

ergibt sich e1)enllurdieVerpflichtung, die positiven Normell 

den Grundsatzen desselben anzupassen.1 

II. Indessen hindert dennoch auch del' Mangel eines positiven 

tionalen Interessen dadurch zur Geltung bringen, dass er eine Action 
der Gesetzgebung oder Verwaltung anregt, als eigentlicher Trager des 
nationalen Lebens erscheint er aber nicht. - In ahnlicher Weise sta
tuiert auch das Strafgesetz die Delicte del' "Aufreizung zu Feindselig
keiten gegen Nationalitaten" (Volksstamme) (§ 302), sowie der 
Beschimpfung von Nationalitaten (§ 496). 

1 O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, I. S.73 (Bindings Rand
biicher): Es gibt thatsachlich Gesetze, aus deren Inhalt sich ergibt, dass 
sie entg'egenstehende Anordnungen eines geringerwertigen Staatswillens 
nicht wie sie konnten, aufheben-wollen; und anderseits gibt es solche, 
die bereit sind, ihre Bestimmungen durch Anordnungen geringerer Art 
abandern zu lassen, Gesetze also, welche die sog. formelle Gesetzeskraft 
nieht geltend machen. Ahnlieh Lab and, Staatsrecht, I, S.577 (2. Auff.) 
und Jellinek, Gesetz und Verorduung, 1892, S. 263, 271 ff., welcher 
iu den "VerheiJlungsgesetzen" lediglich eine naturalis obligatio zur Er
lassung del' Durchfiihrungsgesetze erblickt, dann deTselbe, System de! 
subj. off. Rcchtc, S, 91 f. - Nicht unbedenklich scheint daher der Aus
sprueh des Reichsger. Erk. yom 12. Juli 1880, Rye 219, dass durch Art. XIX 
dem galizischen Gesetze vom 2. Juni 1867, L.G, B. Nr. 13 iiber die TInter
richtssprache an den galizischen Schulen wesentlich derogiert worden sci. 
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rechtlichen Inhaltes nicht, dass jener Artikel an sich, auch wo e1' 

nicht durch besondere Normen ausgefiihrt wurde, eine gewisse un

mittelbal'e Bedeutung fill' das Rechtsleben zeige, ja dass so

gal' subjective Rechte im Rahmen desselben zur Verwirklichung 
g-elangen; selbstverstandlich nicht subjective Rechte del' Volksstamme, 

die ja nicht Rechtstrager sein konnen,sondel'll del' einzelnen An
g'ehorigen derselben. 

"Venn sich die Theorie gegenUber del' praktischen Bedeutung 

des Artikels XIX ziemlich skeptisch verhalt, so erscheint nicht in 

letzter Reihe die allzu formalistische An wendung privatrecht

licher Principien aufdas Gebiet des offentlichen Rechtes daran 
die Schuld zu tl'agen~ Damit allein, dass jener Artikel kein subjec
tives Recht unmittelbal' statuiert, ist e1' yom 1'echtlichen Stand

pun kte noch nicht abgethan. Denn im Gegensatze zum Privat1'echte 

bildet den Angelpunkt del' offentlichen Rechtso1'dnung keineswegs 

dassubjective Recht, sondern bloB das subjective Interesse, 

welches, _ wenn es bei einem groBeren, mehr odeI' weniger bestimmten 

Kreis von Personen gleichmaBig vorkommt, zum offentlichen 

Interesse wird. Fiirdie Verwirklichung des offentlichen Intel'esses 

geniigt abel' eille bloBe Anordnung des Gesetzes, mag dieselbe 

auch von- del' Fixierung von Rechten in einer bestimmten Person 

absehen. Vermoge del' Pflicht del' Verwaltungsbehorde, das 

gesetzlich fixierte offentliche Interesse wahrzunehmen, gelangt das 

mit dies em parallel gehende Interesse des Einzelnen mit del'selben 

Sicherheit zur Geltung, als ob ein Rechtsanspruch vorlage. Del' 

Pflicht del' BehOrde zu gewissen Leistungen steht hier nicht das 

Rech t auf 801che entgegen, sondel'll lediglich einIn t eresse an solchen, 

und es geniigteine bloBe Bekanntgabe, Anzeige an die Behorde, 

um die Vel'wirklichung dieses Interesses herbeizufii.hren. 2 Sogibt es 

z. B. auf Sistierung del' Ausfii.hrung von gesetzwidrigen Beschliissen 

del' Gemeindevertretung' kein subjectives Recht einzelner Gemeinde

mitglieder, wenn auch dieselbe meist in ihrem Interesse gelegen 

ist. 3 Und dennoch genltgt in del' Regel dieses subjective Interesse 

2 Vgl. die Ausfiihrungen J ellineks, Syst. S. 65 ff. iiber die Reffex
wirkung des objediven Rechtes auf die individuelle Rechtssphare. 

3 V. G. H. vom 17. Novembe1' 1888, B. 7348, Reichsger. Erk. yom 
10. Janner 1898, Z. 150, Zeitschr. f. Verw. Nr. 11 ex 1898. 
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vermoge del' Anerkennung desselben durch das Gesetz als ein Offent

liches, Ulll durch bloBe Anzeige an die staatliche Aufsichtsbehol'de 

die Sistierung zu bewirken. Ebenso bildet die Errichtnng nothwen

digel' Volksschulen nicht ein subjectives Recht del' Bewolmel' eines 

bestimmten Territoriums,4 sOlldern nul' ein Interesse derselben, und 

dennoch wird dieses durch die Verwaltung vel'wirklicht werden, so

ferne die yom Gesetze geforderten Thatsachen vorliegen. 

III. Auch auf dem Gebiete des Sprachenrechtes genitgt nun 

mitunter die bloIle im Artikel XIX fUr die Verwaltung gegebene 

Directive, um selbst ohne positive Durchflihrungsbestim

mungen unmittelbar eine rechtliche 'iVirkung hervorzu

bringen. Um ftber dieses Anwendungsgebiet Klarheit zu gewinnen, 

muss auf die oben gemachte Wahrnehmung zuriIckgegriffen werden, 

dass die Pfiege des nationalen Lebens keinen concret abgegrenzten 

Gegenstand del' Verwaltungsthatigkeit bildet, sondern dass die n a tio

nale Verwaltung nul' eine Richtung' darsteilt, in welcher die 

mannigfachsten Verwaltungsaufgaben durchgefUhrt werden konnen. 

Die verschiedenen Beziehungen des geistigen Lebens, del' Verkehr 

mit den Behorden, welcher sich nothwendig del' Vermittlung del' 

Sprache bedient, wurden als das Hauptgebiet nationaler Verwaltung 

bezeichnet. Ohne eine bestimmte Ordn ung del' sprachlic hen Sei te 

diesel' Beziehungen lasst sich in einem gemischtsprachigen Staate 

die ordentliche Functionierung del'Verwaltung nicht denken. Dem

gemaIl ist denn auch eine besondere Regelung vielfach erfolgt, und 

zwar in sehr vel'schiedenel' -Weise, je nach del' herrschenden An

schauung und politischen Strolllung del' Zeit, Mag auch dieselbe 

den Grundsatzen des Al'tikels XIX wide1'sprechen, so erscheinen die 

beziIglichen Normen, wie bereits erwahnt wul'de, durch diesen allein 

nicht abgeandert.5 In vielen Fallen dagegen ist die Frage des 

4 Hinsichtlich der Burgerschulen vgl. V. G. H. Besch!. vain 24. Jl1:ai 
1886, Z. 1450, Exels Sig. Nr. 1361, yom 30. Janner 1893, Z. 96; danach 
statuieren die §§ 5 und 6 des bOhmischen Schulenichtungsgesetzes yom 
19. Februar 1870, L. G. B. Nr.22 kein Pal'teirecht auf Errichtung einer 
BurgerschuIe, sandel'll nur die Bedingungell, unter welchen die Schul
behOrden die concurrenzpfiichtigen Factoren fur die Errichtung solcher 
Schulen in Anspruch nehmen konncn, 

5 S. das in dieser Beziehung interessante Reichsger. Erk. yom 
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sprachlichen Verkehrs nicht durch besondere Bestimmungen 

geregelt, und zwal' entweder weil das Bedii.rfnis, beziehungsweise 

die :Uoglichkeit einer solchen Nol'mierung noch nicht eingetreten ist, 

odeI' abel' weil die Regelung des sprachlichen Verkehl's fitr den ein

zelnenFall imRahmen del' bestehendenGesetze demErmessen 

anderer Factoren anheimgegeben ist. So regelt z. B. die Landesschul

behorde "innerhalb del' dmch die Gesetze gezogenen Grenzen" die 

Unterrichtsspl'ache del' Volksschulen, 6 so ordnet die Gemeinde den 

sp1'achlichen Verkehr, soweit e1' den selbstandigen 'iVirkungskreis 

betrifft, nach freier Selbstbestimlllung, jedoch "mit Beobachtung del' 
bestehenden Reichs- und Landesgesetze".7 Del' sp1'achliche Verkehr 

del' hoheren autonomen BehOrden dagegen ist bisher zumeist gar 

nicht geregelt. 

Hiel' ti.berall, wo eine besondere Regelung nicht vo1'

gesehen ist, liegt nun kein Hindel'llis VOl', dass das vage Princip 

sprachlicher Gleichberechtigung nach ArtikelXIX in un

mittelbare Geltung trete; denn hier handelt es sich nicht um 

die Abanderung entgegenstehender Nonnen, sondern lediglich um 

die El'ganzung einer LiIcke im Sinne des Gesetzes. Es besteht 

hier ein Vacuum, welches auszuflUlen del' Artikel XIX, dem doch del' 

Charakter eines Gesetzes nicht abzllsprechen ist, vollstandig genligt. 8 

22. April 1898, Nr. 470, Zeitschr. fiir verw. Nr. 20, wosclbst erkanut 
wurde, dass aus Art. XIX nicht das Recht auf Beforderung der nur mit 
bohmischer AufschTift versehenen Postkarten als Correspolldenzkarten 
mit erlllaJligter Portogebul' abgeleitet werden Mnne, weil entgegenstehende 
verordnungen (E. Jlfin. V dg. yom 8. September 1871, 12. December 1884; 
eine bestimmte Ausstattung der Karte auch in sprachlicher Beziehung, 
namlich die deutsche Aufschrift "Correspondenzkarte" vorschreiben. Aller
dings ware, m. E. noch zu prmen gewesen, ob die citierten Verord
nungen, welche offenbar dem Grundsatze des Art. XIX Rechnung trag en 
sollen, mit diesem nicht im Widerspruche stehen. - Vgl. auch V. G. H. 
vom 5. November 1891, B. 6221, woselbst ausgesprochen wurde, dass die 
Friedhofsol'dnung den beliebigen Gebrauch del' Sprache del' Grab
inschriften auf einem Gemeindefriedhofe nicht behindern durfe. 

6 § 6 Reichsvolksschulges. yom 14. Mai 1869, R. G. B. Nr. 62; 
s. auch Anm. 8 dieses §. 

? Art. V Reichsgemeindeges. yom 5. Jllarz 1862, R. G. B. Nr. 18. 
S Auf dieser Anschauung beruhen nachstehende Erkenntnisse des V. 

G. H.: Erk. yom 27. April1877, B. 70, woselbst als eine der den Schul-
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Diese Auffassung- g-ewinnt auch in del' Praxis immer mehl' 

Geltung-, und wul'de demg-em1fB z. B. ausg-esprochen, dass co m m u

nal"e Verb ande mit g-emischtsprachig-el' BevOlkerung- in ihren amt

lichen Kundg-ebung-en,9 bei Bestimmung- ihrel' Amtssprache,1o in 

behorden nach § 6 Reichsvolksschulges. bei Bestimmung der Un terrich ts
sprache "duTch das Gesetz gezogenen Grenzen" namentlich Art. XIX 
St. Gr. Ges. angefiihrt wird; ferner bes. V. G. H. vom 31. JlIarz 1894, 
B. 7806: "Durch die im Art. XIX St. Gr. Ges. anerkannte Gleich
berechtigung der Volksstamme und landesiiblichen Sprachen ist den An
gehOrigen des betr. Volksstammes das Recht del'Selbstbethatigung 
und darum auch das Recht eingeraumt, sich der Spraclle des Volks
stammes, deren Landesiiblichkeit vorausgesetzt, im offentlichen Leben iu 
bedienen." Der Einwendung, dass Art. XIX nur einen allgemeinen 
Rechtsgrundsatz feststelle, namlich dass den Volksstanll11en ein gleiches 
Mall von Rechten zukommen solIe, dieses JlIall abel' erst dUTch Aus
fiihrungsbestimmungen naher bestimmt werden musse, kann der V. G. H. 
nUl' mit der Einschrankung zustimmen, "dass das Recht del' Selbst
bethatigung, des Gebl'aucl;ts del' in der Gemcinde landesiiblichen Sprache 
seitens der Gemeindemitglieder in Schule, Amt und offentlichem Leben, 
als sofort wirksam anerkannt wird. Denn in dieser Beziehung ist die 
Anwendbarkeit des Art. XIX durch Erlassung naherer AusfiihrunO's
vorschriften darum nicht bestimmt, weil es sich hiebei znnachst 
nicht urn positive Leistungen del' Gemeinde handelt, da schon durch den 
Umstand, dass die Sprache des betreffenden Volksstammes in del' Ge
meinde iiblich ist, also im Verkehre gebraucht wird, die Ausiibung jenes 
Rechtes ermoglicht erscheint." - Ahnlich V. G. H. vom 15. April 1885, 
B. 2504: N achdem die Gemeinde R (in Bahmen) die Verfiigungen und 
Anol'dnungen, welche in den selbstandigen Wirkungskreis del' Gemeinde 
fallen, nur mit Beachtung del' bestehenden Gesetze, sonach in el"ster 
Lini~ de~ Staat~gl'undgesetze erlassen darf, so kann ei~em Arzte in R, 
del' In emem Dlenstesverbande zur Gemeinde nicht steht, auch nicht die 
Berechtigung abgespTOchen werden, in Ausltbung seiner dienstlichen Ob
liegenheiten sich del' bOhmischen als einer del' landesiiblichen Sprachen 
zu bedienen. 

9 V. G. H. vom 1. JlIai 1890, B. 5287, wo ausgesprochen wird, dass 
unbeschadet des Rechtes einerGemeinde, eine del' im Lande bestehenden 
u~d in del' Gemeinde ilblichen Sprachen zu ihl'er Am tssprache zu wahlen, 
dleselbe dennoch verpfiichtet ist, Eingaben, welche iu einer andel'ell in 
del' Gemeinde ilblichen Sprache eingereicht werden. auch in diesel' 
anderen Sprache zu erledigen. ' 

10 V. G. H. vom28. Februar 188.3, B. 1678 (Bohmen): "Eine del' beiden 
landesiiblichen Sprachen ala Vel'handlungssprache im Gemeinde-
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Handhabung del' localen Verwaltung, soweit hier die Sprache in 

Betl'acht kommt, nicht vollkommen frei vorgehen konnen, son del'll 

del' StammesangehCirigkeit ihrel' Mitgliedel' Rechnung' tragen musaen. ll 

a ussch uss e zu bestimmen steht ... der Gemeinde als einer au tonomen 
Korperschaft allerdings zu; es muss jedoch mit Riicksicht auf den 
Art. XIX St. Gr. Ges. daran festgehalten werden, dass in einer Gemeinde 
mit mehreren landesiiblichen Sprachen zugleich mit del' BestimmUllg 
beziiglich der Verhandlungssprache in positiver Weise Vorkehrungeu be
ziiglich des Gebrauches der anderen landesiibliehen Sprachen 
getroffen werden miissten und dies in einer dem Art. XIX cit. ellt
sprechenden Anordnung." Dureh den Gemeindeausschussbesehluss, dass 
nul', wenn ein Ausschussmitglied bekanntermallen der deutschen Sprache 
nicht machtig ist, demselben gestattet wird, sich der bOhmischen zu 
bedienen, wurde Art. XIX Abs. 2 verletzt, wei! jedem lIIitgliede des Aus
schusses das Recht zusteht, sieh jeder der beiden landesiiblichen 
Spr11chen zu bedienen. Ahnlich Y. G. H. vom 15. April 1885, B. 2504, 
dann V. G. H. vom 1. JlIai 1890, B. 5287, nach welehem dem Rechte 
der Gemeinde auf die Wahl ihrer Amtssprache das sich aus Art. XIX 
ergebende Recht del' einzelnen Person gegeniibersteht, sieh in ihren 
Eingaben an die Gemeinde einer der im Lande bestehenden, ill dieser 
Gemeinde ublichen Sprachen zu bedienen. Vgl.ferner V. G. H. vom 
31. Jllarz 1894, B. 7806; dann V. G. H. vom 5. November 1891, B.6223, 
betl'effend die Amtssprache der Bezil'ksvertTetungen. 

11 Beachtenswert in dieser Beziehung die Entscheidung in del' sog. 
Strallentafelfrage, V. G. H. Erk. vom 29. Decembel' 1893, B. 7622 
(Laibaeh) und 16. Februar 1894, B. 7729 (Prag). Hier hat der V. G. H. aus
gesproehen, dass dieunter Berufung auf Art. XIX St. Gr. Ges. durch 
die AufsichtsbehOrde erfolgte Sistierung der betr. Gemeindebeschlusse, 
nach welchen die Strallentafeln nul' in einer der beiden in der Ge
meinde ublichen SpTachen angebracht werden sollen, gesetzwidrig sci. 
Del' V. G. H. geht davon aus, dass in den betr. Beschliissen wedel' eine 
Ubersehreitung des gesetzliehen \Virkungskreises der Gemeindevertretung 
noeh auch eine Gesetzesverletzung vorliege; das erstere nieht, weil die 
Bezeichnung der Gassen und Platze mit Namen nach del' Gemeinde
ordnung zweifellos zum selbstandigen \Virkungskreise der Gemeinde ge
hOrt, in welehem dieselbe mit Beobachtung del' bestehenden Reichs- und 
Landesgesetze (sic!) nach freier Selbstbestimmung anordnen und verfiigen 
kann (Art. V R. Gem. Ges. vom 5. Marz 1862, R G. B. Nr. 18); das 
letztere nicht, weil kein Gesetz die Gemeinde in ihrem Selbstbestimmungs
l'echte einsehl'ankt. Diese Beschrankung konne abel' besonders nieht im 
Art. XIX gesehen werden, da diesel' nicht eine dispositive Norm 
enthalt, welche die Gemeinde vel'pflichtet, bei allen Vorkehrungen, die 
sie bei Verwaltung ihrer Angelegenheiten zu treffen hat, diese, soweit 



§ 9, IV. 

IV. Innerhalb dieses engen Rahmens kann abel' auch das 

Princip del' nationalen Gleichberechtigung zm Quelle subjec

tiveI' Rechte werden. "Venn namlich auf einelll Gebiete derVer

waltung' dem Einzelnen del' Anspruch auf eine Leistung eingeraumt 

ist, welche eben nul' durch die Vermittlung derSprache erfiillt wer

den kann, liegt in diesem Anspruche gleichzeitig aueh del' An

sprueh auf jene Leistung in einer bestimmten Sprach-e. 

Dadurch erhalt abel' das subjective Recht auch eine nationale 

Seite, gewisserlllaBen eine nationale Farbung, es wird zu-

hiebei die Sprache in Frage kOlllmt, so zu treffen, dass die im Gellleinde
gebiete landesiiblichen Sprachen die ganz gleiche Geltung und Anwen
dung finden. Art. XIX, Abs. 1 und 2 enthalt nul' einen allgemeinen 
Grundsatz, demgema£ aIle Volksstamme und landesiiblichen Sprachen 
mit gleichem MaJle gemessen werden sollen, ohne dass iIber das JHaJl 
selbst irgend eine Bestimmung getroffen ware. Da dieses J\laJ3 ver
schieden bestimmbar ist, kann Art. XIX nicht zu jenen Disposi
tionen gezahlt werden, welehe keiner weiteren AusfiIhrungs
bestimmuug bediIrfen, sondern nur als Gl'undsatz betrachtet wer
den, welcher durch weitere legislative Aete seine nahere Bestimmung 
und Ausgestaltung erhalt. 

Wenn auch diesel' Deutung im ganzen zugestimmt werden ]lluss 
(s. oben § 8, Anm. 12), scheint dennoch die Argumentation des V. G. H. 
nicht einwandsfrei. Es ist m. E. zu wenig Gewicht darauf gelegt, dass 
die Gemeinde im selbstandigen vVirkungskreise nur "mi t Be 0 bach tung 
der bestehenden Reichs- und Landesgesetze" anol'dnen und ver
fugen kann, dass ihre freie Disposition durch die geltenden Gesetze, hier 
also auch durch Art. XIX St. Gr. Ges., ebenso besehrankt ist, wie etwa 
bei Bestimmung der VerhandlungsspTache oder del' Sprache der Partei
erledigungen (s. Anm. 9 und 10); ebenso wie dort das b10Jle Princip des 
Art. XIX geniIgt, die Gemeinde zu zwingen, auch den AngehOrigen des 
anderen Volksstammes in ihrer amtlichen Thatigkeit Rechnung zu trageu, 
diIrfte hier dasselbe Princip hinreichen, die gemischtsprachigen Ge
meinden zu veranlassen, bei Bezeichnung der Gassen und Platze, welche 
doch del' Orientierung der Bewohner der Gemeinde dienen soIl, also zu
nachst als eine fur dieselben bestimmte Kundgebung erscheint, au c h 
auf die Sprache des anderenVolksstamrnes RiIcksichtzunehmen. 
- Vgl. auch die mit dieser Angelegenheit zusammenhangenden Entsch.: 
V. G. H. Erk. vom 18. J\Iarz 1896, B.9446, vom 8. October 1898, Z,5180 
V. G. H.; dann Reichsger. Erk. vom 10. Janner 1898, pro Xr. 275 nnt! 
150 R. G. (Zeitschr. fUr Verw. Sr. 11 und 14, Jahrg. 1898). Vgl. auch 
V. G. R. vom 21. September 1895, B. 8836, betr. die Sprache del' Orts
tafeln, und V. G. R. vom 5. Kovember 1891, B. 6221 (Anrn. 5). 
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gleich zum Rechte auf Berlicksichtigung del' Nationalitat 

des Einzelnen. So liegt in den subjectiven Reehten, welche sich aus 

dem ProcessverhlUtnisse erg'eben, dem Rechte aufAbhorung als 

Partei, als Zeuge, auf Ausfertigung des Urtheils u. s. w. gleich

zeitig ein Recht auf Abhorung, aufUl'theilsausfertigung in einer be

stimmten Sprache, und liegt in del' Missachtung diesel' sprach

lichen Seite thatsachlich die Verletzung eines su bj ec ti ven Reeh tes, 

welches sich aus den Grundsatzen des Artikels XIX ergibt.12 

Bei del' zuletzt angefiihrten Art von Fallen liegen also sub

jective, dul'ch die Verfassung gewahrleistete politische 

Rechte VOl', gegen deren Verletzung del' Schutz dmch Beschwel'de 

an das Reichsgerich t erwirkt werden kann. Die im Artikel XIX 

mangelnde Verbindung des Anspruches auf Schutz des nationalen 

Lebens mit einem bestimmten Rechtssubjecte wird hier aus dem Ver

waltungsgebiete, auf welchem del' concrete Anspruch entstanden 

ist, el'ganzt. vVo dagegen ein solcher concreteI' Anspruch auf eine 

Leistung odeI' Unterlassung nieht besteht, dort tl'itt ledig-lich an die 

Staatsvel'waltung illl Gl'unde des Artikels XIX odeI' del' den

selben ausflihrenden N ormen die Verpflichtung hel'an, ex officio die 

nationale Gleichberechtigung auf den versehiedenen Lebensgebieten 

zu verwirklichen, und konnen die Parteien hier die Hilfe del' admini

strativen Gel'ichtshOfe nicht anrufen.13 

12 In dies em Sinne Reichsger. Erk. vorn 18. Janner 1888, Rye 423 
und 424, vom 3. Juli 1888, Rye 440, yom 24. October 1896, Rye 
Nr. 777-8, betl'effend die Sprache del' El'Iedigungen des Landesaus
schusses in gemischtsprachigen Landern (Istl'ien und Dalmatien). Das 
Reichsgericht erkennt mer "jm Geiste del' staatsgrundgesetz
lichen Bestimm ungen iIber die Gleichberechtigung del'landesiiblichen 
Sprachen" einzelnen Pel'sonen und Gemeinden das R e c h t zu, zu ver
langen, dass ihre in einer del' landesiIblichen Spl'achen verfasste Eingabe 
in derselben Spl'ache erledigt werde. - Vgl. auch V. G. H. Erk. 
vom 5. November 189J, B. 6223, betr. die Ausstellung von Jagdkarten 
in einer bestimmten Sprache. 

13 Vgl. Reichsger. Erk. vom 15. October 1889, Rye 471: Aus dem 
Grundsatze des Art. XIX, Abs. 3, kann nieht gefolgert werden, dass 
einzelnen Insassen einer Seh ulg'emeinde ein verfassungsmaBig ge
wahl'leistetes Recht zustehe, zu verlangen, dass die auf Grund l'echts
kraftiger Verfiigungen del' eompetenten SchulbehOrde bestehenden sprach
lichen Einrichtungen einer Volksschule ihren indiyiduellen WiInschen 

Herrnritt, Nationalitat und Recht. 5 
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V. Aus diesel' Betrachtung ergibt sich ein fur das Nationalitats
recht wichtiger Unterschied. Es gibt namlich Beziehungen des 
nationalenLebens, welche derRegelung durch dieRechtsordnung 
nnterliegen, und solche, die auBerhalb derrechtlichenRege
lung stehen und bloB auf das Gebiet del' Politik gehoren. Dem 
Gebiete del' Rechtsol'dnung gehort die Nationalitat nul' insoferne an, 
als gewisse subjective Rechte durch Einwirkung del' Grundsatze 
des Al'tikels XIX zugleich den Charakter nationaler Rechte e1'
halten (Abs. IV), odeI' insoferne, als die Berucksichtigung natio
naler Interessen durch die Gesetzgebung ausdrucklich voI'ge
sehen ist (Abs. III). 1m erstel'en Fane anel'kennt die Rechtsol'dnung 
nationale Rechte, im letztel'en bloB nationale Intel'essen. 

In diesen verhaltnismaBig eng en Gl'enzen bewegen sich die 
zahlreichen Rechtsvorschriften zur Verwirklichung del' nationalen 
Gleichberechtigung, welche als das objective Nationalitaten
recht bezeichnet werden konnen. ,Vas daritber hinaus liegt, also 
die groBen MaBregeln zur Forderung des nationalen Culturlebens, 
wie die Errichtung von hOheren Bildungsstatten, die FOl'derung 
nationaler Wissenschaft, des nationalen "\Virtschaftslebens und der
gleichen, entzieht sich del' Betrachtung des Juristen. Der
al'tige Ii'IaBregeln lassen sich nicht dul'ch Rechtsl'egeln ol'dnen, sie 
sind das El'gebnis del' politischen Richtung, welche durch den 
Entwicklungsgang des Staatslebens bestimmt wird. 

§ 10. 

Die thatsachlichen Voraussetzungen del' Vel'wil'klichung 
nationaler Rechte; das pel'sonliche und das tel'l'itol'iale 

}lloment. 

1. \Vas abel' die nationalen Rechte und Interessen anbelangt, 
so kann das thatsachliche :ftfoment del' Nationalitat, von welchem 
die Geltendmachung del'selben abhangt, in zweifacher Richtung 
von Bedeutung sein: erstens vermoge del' Zugehorigkeit des 
Einzelnen zu einem Volksstamme, zweitens abel' vermoge des 

gemaJl abgeandert werden. - Ein ahnliches Verhaltnis besteht hinsicht
lich der sog, )}1inoritatsschulen (s. unten § 14). 
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vVohnsitzes eines Volksstammes auf einem bestimmten Terri
torium, welcher seine Sprache auf demselben als Landessprache 
odeI' als I and e sub Ii c he S p l' a c h e erscheinen las st. 1m ersteren 
Fane ist die Nationalitat ein personliches, im letzteren Falle ein 
locales, terl'itoriales Moment bei Beurtheilung del' thatsach
lichen V oraussetzungen fur das V orhandensein nationaler Rechte 
odeI' Interessen. 

II. ·Welches del' beiden Momente, ob das personliche del' Zu

gehorigkeit zum V olksstamm, odeI' abel' das locale des 'IV ohnsitzes 
eines Volksstammes, odeI' ob endlich beide Momente in einem be
stimmten Fane in Betracht kommen, l'ichtet sich nach den fUr den
selben geltenden Normen. 

So wird z. B. nach den Verordnungen uber den Gebrauch 
del' Landessprachen bei den Behorden in Bohmen und Mahren 
die Spl'ache des auBeren Verkehres del' BehOrdennachdem person
lichen Momente del' Zugehorigkeit del' Parteien zu einem del' 
beiden Volksstamme diesel' Lauder, beziehungsweise nach derSprache, 
welchel' sie sich bedienen, bestimmt, ohne dass in Betracht kame, 
ob jene Sprache auch in dem Sprengel del' Behorde ublich ist. 1 

Dagegen ist fUr die Regelung del' sprachlichen Rechte im Verkehre 
mit den Behorden in den ubrigen Landern in del' Regel das terri
tori ale Moment maBgebend, namlich ob eine Sprache im Sprengel 
del' Behorde ublich, ob sie als landesublich erscheint, ohne dass es 
auf das pel'sonliche Moment del' Nationalitat del' Partei ankame. 2 

So konnen sich z. B. VOl' den staatlichen BehOrden \Viens die 
Pal'teien, welch em V olksstamme sie auch angehOren mogen, nach 
del' herrschenden Praxis, welche hier bloB die deu tsche Sprache als 
landesublich anerkennt, nul' del' deutschen Spl'ache bedienen, be
ziehungsweise nUl' deutsche Ausfertigungen el'langen. Die. Ord
nung del' nationalen Gleichberechtigung erscheint in den Fallen 
letzterer Art allerdings nicht so sehr im Interesse del' Parteien als 
vielmehr im Interesse del' Erleichterung und Vel'einfachung 
del' behordlichen Thatigkeit gel'egelt.3 Fur die Verwirk-

1 VgL unten §17, Anm.14. 
2 Vgl. unten §17, Anm.17. 
3 Vgl. die beiden Erk. des Reichsger. vom 11. Janner 1894, betr. 

die Handhabung del' Vereins- und Versammlungspolizei bei Vereinen und 
5* 
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lichung del' nationalen Gleichberechtigung auf dem Gebiete des 
Schulwesens kommt endlich die ~ationalitat als thatsachliches 
}\Ioment gleichzeitig in beiden Richtungen in Betracht. Die 
Errichtung von sogenannten Minoritatsschulen in gemischtsprachigen 
KronHtndern z. B. hangt nach Artikel XIX, Absatz 3, einerseits 
von del' Angehorigkeit del' Impetl'anten zu demjenigen Volksstamme, 
dessen Sprache del' Unterricht nicht Reclmung tragt, anderseits 
abel' davon ab, dass diesel' Volksstamm in dem betreffenden Lande 
"wohne".4 

III. Gerade das richtige Abwagen del' beiden Momente, des 
personlichen und des territorialen, bildet eine del' Hauptaufgaben 
bei Dul'chfrthrung del' nationalen Gleichberechtigung und bietet 
namentlich dort, wo diese J'vlomente einander entgegenstehen, nicht 
geringe Schwierigkeiten. So wird z. B. die Verwaltungsthatigkeit 
einer Gemeinde,deren Gebiet von AngehOrigen mehrerer Volks
stamme bewohnt wird, diesel' Verschiedenheit ihrel' AngehOrigen in 
nationaler Beziehung Rechnung tragen mlissen, und werden hanfig 
Reibungen nicht zu vermeiden sein, wenn die Vertretung del' Ge
meinde aus AngehOrigen bloB eines diesel' V olksstamme sich zu
sammensetzt. 5 1m allgemeinen muss gesagt werden, dass das 
territol'iale J'vloment des landesiiblichen Charakters einer 
Sprache gegeniiber dem personlichen del' Stammesangehorigkeit 
im Vordergl'unde steht. In den wesentlichsten Belangen, Schule, 
Amt und offentlichem Leben, soIl sich del' Gebl'auch del' Sprache 
nach del' en landesli.blichem Charakter rich ten , ohne Riicksicht auf die 

Versammlungen mit nicht deutscher Verkehrssprache in Niederostel'reich; 
unten § 18, Anm.14. 

4 Unten § 14, Anm.l0. 
5 V. G. H. Erk. vom 28. Februar 1883, B. 1678; vom 15. April 

1885, B. 2504; vom 1. Mai 1890, B. 5287; Im Sinne des Art. XIX muss 
als ein Recht del' Gemeinde erkannt werden, eine der im Lande be
stehenden und in der Gemeinde ublichen Spracheu zu ihrer Amtssprache 
zu wahlen und es steht diesem Rechte nul' das aus derselben Gesetzes
bestimmung sich ergebende Recht del' einzelnen pbysischen und 
moralischen PCl'sonen gegenuber, sich bei ihren Eingaben an die Ge
meinde nul' der im Lande bestehenden, in dieser Gemeinde ublichen 
Sprachen zu bedienen und die Erledigung in del' von ibr gebrauchten 
Sprache zu erlangen (s. auch oben § 9, Anm. 9, 11). 
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N ationalitat einzelner am Gebrauehe einer bestimmten Spl'ache 
interessierter Personen. Erst die neueste Entwicklung del' Sprachen
politik zielt dahin, innerhalb del' Grenzen mehrerer KronHinder 
die vel'schiedenen Sprachen del' dieselben bewohnenden Volksstamme 
ohne Rli.cksicht auf die territoriale Vertheilung, im amtlichen Vel'
kehre zul' Geltung zu bl'ingen.6 -

Die folgende Darstellung wird zunachst das personliche 
Moment del' Zugehorigkeit zu einem Volksstamme des Staates 
betl'achten, weitel's festzustellen haben, inwieferne die nationalen 
Rechte und Interessen durch das territoriale Moment des Charak
tel'S einer Sprache als landesli.bliche und als Landesspraehe be
dingt sind, und endlieh untel'suchen, auf welehe vVeise die natio
nalen Reehte und Intel'essen auf diesel' Grundlage auf den ver
sehiedenen Gebieten del' Vel'waltung vel'wil'klieht werden. 

§ 11. 

Die Volksstamme des Staates. 

1. Die Zugehol'ig'keit zu einem "V olksstamme des S taa tes" 
bildet nach osterreiehischem Rechte die personliche Voraussetzung 
flir die Geltel1dmachung nationaler Reehte und Interessen. Unter 

einem "Volksstamme" muss im Gegensatze zum "Volk" als del' 
Gesammtheit del' Staatsangehorigen, eine Bevolkerungsgl'uppe 
vel'standen werden, welche noeh ihl' eigenartiges auf gemein
SameI' Cultur und gemeinsamen gesehichtliehen Sehicksalen 
beruhendes \Ve s en besitzt, also im staatlichen Zusammenleben 
noch nicht ihre Individualitat eingebiillt hat. Das l' ech tli eh re
levante Merkmal des Volksstammes ist abel' nach den oben ge
gebenen AusfUhrungen die Stammessprache. 1 

6 S. unten§§ 13 und 17. - In Belgien uberwiegt noch das terri
torial e Princip; das VHimische ist wesentlich auf die "communes fiaman
des" eiu,geschrankt, wenn auch neuestens die Zweisprachigkeit fortschreitet 
(unten § 16 Anm.l0). In del' Schweiz gilt insofel'l1e das personliche 
Princip als der amtliche Verkehr in allen drei Nationalsprachen li.berall 
gestattet ist (Fischof, S. 27). 

1 Nach F. J. Neumann, Yolk undNation, 1888, S.45, 49, istder 
Volksstamm "eine kleine Bevolkerungsgruppe, die in Folge der Gemein
samkeit del' auBel'll Lebensbedingungen und eigenartiger CultuTanfange 
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vVelche Vol k s s tit m m e einen Staat bewohnen, hat zunachst die 
Ethnographie festzustellen. Auch die Statistik kann wesentliche 

Dienste leisten, indem sie durch Feststellung del' innerhalb des 

Staatsgebietes gebrauchten Sprachen den Schluss auf die dasselbe 
bewohnenden V olksstamme ermoglicht. Die Frage, ob gegebenen 

Falles das Vorhandensein einer Stammessprache odeI' eines bloDen 

Dialectes anzunehmen ist, muss die Linguistik losen. Auf die 
Ergebnisse diesel' Untersuchungen wird die Rechtspraxis zuriick
greifen miissen, wenn festgestellt werden solI, ob auf Grund del' 
Angehorigkeit einer Person zu einem bestimmten Volksstamme 

nationale Rechte odeI' Interessen geltend gemacht werden konnen; 2 

denn nur den "Volksstammen des Staates", also denjenigen, 

welche in den Landern des osterreichischen Staates wohnen, spricht 
das Staatsgrundgesetz die Gleichberechtigung zu. 

II. Das kennzeichnende Moment ftir eine BevOlkerungsgruppe 
als Volksstamm des Staates ist ein dauernder Wohnsitz, 
meist begriindet auf Ansiedlung bei Grfindung des Staatswesens 

odeI' auf spatere Einwanderung,3 ferner ein natiirlicher Zu
sammenhang, ein raumliches Ubergreifen aus einem Lande in das 

andere." BloB voriibergehend zu bestimmten Zwecken, nament-

ein eigenartiges gemeinsames Wesen gewonnen hat, das sich von Genera
tion zu Generation iibertragt und sich vorzugsweise in gemeinsamer 
Mundart, gemeinsamen Charakterziigen, gemeinsamen Sitten und Ge
brauchen und in dem Gefiihle der ZusammengehOrigkeit zu auBern 
ptiegt". S. auch Gumplowicz, Der Rassenkampf, Innsbruck 1883, 
S.194ff.; Stahl, Rechtsphilosophie, II., 2. Abth. § 37 (2. Auti.); Mohl, 
Encyklopadie, 2. Auti., § 4, Anm.1 und oben § 3. 

2 Vgl. Reichsger. Erk. vom 25. April 1877, Rye 129, betr. slavisehe 
Volksstamme in Niederosterreich, vom 19. Janner 1880, Rye 203, betr. 
den ruthenischen Volksstamm im Gebiete von Lemberg; vom 12. Juli 
1880, Rye 219, betr. den deutsehen Volksstamm in Galizien. Rier iiber
all wird auf Tracht, Sitte, Mutter- und Umgangssprache als die Merk
male des Volksstammes zuriickgegriffen und die Entscheidung auf ethno
graphisehe, topographische und statistisehe Daten gestiitzt. 

3 S. bes. Ad. ]'icker, Die Volksstamme der osterr.-ungarischen 
lIonal'chie, Wien 1869, S. 17 ff. 

4 Reiehsger. Erk. vom 25. April 1877, Rye 129, schlieBt auf den 
Charakter der Slaven in den niederosterreichischen Grenzgemeinden als 
Volksstamm daraus, dass dieselben "ihre Fortsetzung in Mahren haben". 
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lieh erwerbshalber auf einem bestimmten Territorium sich auf

haltendeBevolkerung kann nicht als daselbst ansassigerVolkss tamm 

betrachtet werden. 5 So bilden die in groBe Stadte odeI' Fabriks
gegenden wegen des Erwerbes zeitweise zustromenden V olksge
nossen, mogen sie noeh so zahlreich sein, dennoch nicht einen 

daselbst wohnhaften Volksstamm. Erst wenn im Laufe del' Zeit 
die Ansiedlung die Eigenschaft des Dauernden, von zeitweiligen 

Verhaltnissen Unabhangigen gewonnen hat, kann allmalig eine 

Insel eines bestimmten Volksstammes mitten unter fremden Volks

stammen entstehen. In welchem Zeitpunkte diesel' Vorgang als 

vollendet anzusehen ist, bildet eine Thatfrage, die je nach den be
sonderen Verhaltnissen verschieden zu beantworten sein wird. 

,Die heutige Rechtsordnung muss hier itberhaupt mit einer ge

wissen Sta bili tit t rechnen. Jeder national gemischte Staat be

steht aus einer bestimmten Anzahl von Volksstammen, und 
kommen in Europa seit del' Entstehung del' modernen Staatenge

bilde, also etwa seit dell Ende des XV. Jahrhunderts, plOtzliche 

.Anderungen del' nationalen Verhaltnisse nicht mehr VOl'. Riel' steht 

die moderne ",Velt mit del' antiken ill wesentlichem Gegensatze. 
Wahl'end in del' Natur del' antiken VOlkerverhaltnisse ein Zug zur 
Vernichtung ihrer Mannigfaltigkeit gelegen war, und sich das 

Alterthum und das beginnende Mittelalter durch wechselnde Uber

fiuthung Mitteleuropas durch die vel'schiedensten Volksstammo an
kiindigt,6 deren einer dem anderen bald Platz machen musste, bald 

sieh mit ihm zu neuen ethnischen Gebilden vereinte, hat nament

lieh die ehristliehe Idee, sowie spateI' die politisehe Entwieklung 
zur Stabilisierung del' nationalen Verhaltnisse gefiihrt. 7 Gerade 

5 Die Sesshaftigkeit im Lande als Merkmal des Volksstammes be
tont bes. V. G. R. Erk. vom 21. April 1898, Z. 2137. 

6 V gl. die Worte des Historikers der Volkerwanderungszeit 0 rosi us, 
Rist. 1. V praef.: Quam felieiter Roma vincit, tam infeliciter quidquid 
extra Romam est vincitur . . . miserabilis vastatio multarum ae bone 
institutarum gentium ... innumeri divers arum gentium populi diu ante 
liberi, tunc bello vieti, patria abducti, pretio venditi, servitute dispersL 

7 Vgl. Adolf Doves Festrede: Del' Wiedereintritt des nationalcn 
Princips in die Weltgesehichte, Bonn 1890 (Ausgew. Schriftchen vor
nehmlich histor. Inhaltes, Leipzig 1898), ferner J 0 s. He 1 d, Staat und 
Gesellsehaft, Leipzig 1861, I, S. 532 ff. 
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die dauernde Yel'bindung ethnischer Gl'uppen mit einem be
g timm ten Tel'l'itori urn ist die Grundlage del' Staatenbildung und 
flihl't im Laufe del' Zeit diejenig'e Gemeinschaft des Cultul'lebens 
herbei, die das "lVesen del' Nationalitat ausmacht. Die gewalt
same Vel'dl'angung eines Volksstammes durch einen andern bildet 
seit dem Ausgallge des Mittelalters eine Ausnahme. Charak-. 
teristisch ist vielmehl' das allmalige Einwirken del' ye1'schiedenen 
Volksstamme auf einander in langsamer Culturarbeit unter dem 
Einflusse religiosel', geistigel' und wil'tschaftlichel' Illtel'essen; An
siedlung, Assimilierung Yerschiedener V olksstamme bis zur Ver
schmelzung derselben zu neuen Einheiten, allmaliges Aufgehen eines 
<;ulturell 8chwache1'en in einem kraftige1'en Volksstamme - das sind 
die FOl'men, welche in den letzten Jahrhunderten die Entwicklung del' 
nationalen Verhaltnisse bestill1ll1t haben. S Man kann heute nul' von 
V ers chie bung, nicht yon Verdl'angung del' Volksstall1me sprechen, 
und mit Recht beruft sich die Praxis darauf, dass das Vol'handen-
8ein gewisser Volksstamme ill bestimmten Landergebieten eine "un
bestritten notorische rrhatsache" sei. \) 

III. Abel' gerade diese allmalige Entwicklung und Umbildung 
ethnischel' Gruppen, dieses langsame Verwischen del' Grenzen del' 
Volksstamll1e bietet nall1entlich in Osterreich mit seinem bunten Ge
ll1enge von Volksstammen und del' wechselyoHen Entwicklung del' 
llationalen Verhaltnisse fUr die Vel'wirklichung del' nationalen 
Rechte und Interessen oft nicht geringe Schwierigkeiten. Es 1st 
nicht immel' leicht festzustellen, w el ch e ethnische Gruppen ala 

S V gL R ii m e Ii n, Uber den Begriff des Yolks, Reden und Aufsatze, 
Fl'eibul'g 1875, S.102; ferner F. J. Neumann, a. a. 0., S.95ff.; dann 
aus del' neuesten Littel'atUl' K. Ka u tsky, Die moderne Nationalitat in 
del' Zeitschrift "Neue Zeit", Jahrg. 1887, welcher hauptsachlich in den 
wirtschaftlichen und handelspolitischen Interessen den wichtigsten 
Entstehungsgrund modernel' Nationalitat sucht, dann B. A. Licki, 
Narodowoscnowsczesna, Petersburg, und Oelso Ferrari, Lanazionalita 
e la vita sociale, Palermo 1895; e1'8te1'er sucht in "gemeinsamer Seelen
physiognomie", letzterer in Sprache, Religion, Wissenschaft und Kunst 
die Quellen nationaler Verbindung. (Rieriiber Ceska revue 1897 Nr. 1 
und 2.) 

9 Reichsger. Erk. vom 18. Jannel' 1888, Rye 423; vom 3. Juli 1888, 
Rye 440. 
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Volksstamme des Staates zu betl'aehten sind, welche Volks
stamme also den Staat hewohnen, wie weit ihl' 'Yohnsitz l'eicht, 
ob eine auf einem bestinunten Territorium des Staates vom Haupt
sitze eines Volksstammes getl'ennt lebende Gl'uppe seiner Ange
horigen als Volksstamm zu betrachten sei, ob Gruppen, diebei 
Ubel'einstimmung del' cUltul'ellen Verhaltnisse gieh verschiedenel' 
sprachlieher Dialecte bedienen, besondere Volksstamme dar
steHen, und dergleichen. 1o 

Die Gesetzgebung del' ll1eisten national gemisehten Staaten hat 

jeder Unsieherheit in zweckmaBiger 'Yeise dadurch ein Ende ge
macht, dass sie die V olksstauulle, del'en Angehorigen sie Schutz und 
Anerkennung ihrer nationalen Interessen gewahrt, aufzahlt. So 
besteht in Belgien die rechtliche Ordnung des nationalen Lebells 
fUr Franzosen und Vlamen, in del' Schweiz fiir die drei Haupt
nationen, die deutsche, franzosische und italienische, in Luxem
burg fUr die Deutschen und Franzosen u. s. w. 11 Die volle 
Durchfiihrung des nationalen Freiheitsprineipes auf ethnischer 
Gl'undlage lieB fiir Osterreieh eine derartige Regelung, die die 
Entwicklung ethnis che1' Keime, das Hervol'treten neuer nationaler 
Gl'uppen hindert, nicht zu; und so schafft hier das Staatsgrundge
setz fiir das Recht del' Nationalitaten eine neue Schwierigkeit, in
dem es die Praxis l1othigt, mituutel' erst besonders festzustellen, ob 
eine etlmische Gruppe thatsachlieh alsVolksstamm, und zwal' als 
V olksstamm des S t a ate s anzusehen ist odeI' nicht. 

10 Sehl' bezeichnend Reichsger. El'k. vom 25. April 1877, Rye 129, 
woselbst das Reichsgericht hinsichtlich mehrerer Gemeinden Niederoster
reichs auf Grund umfassender Untersuchung tiber die StammeszugehOrig
keit ihrel' Bewohner zu dem Ergebnis gelangt, dass daselbst die "slavische 
Sprache" landestiblich sei. - Intel'essant auch die Rchstagsv. 25. Jan. 1849 f. 

11 So werden als "langues usitees" im Sinne des Art. 23 der 
b elgischen Verfassung die franzosische, die vlamische und die deutsche 
verstanden, letztere hat allerdings gegenwartig sehr an Bedeutung V8T

loren; s. Va u thi ers, Belg. Staatsrecht in JiIarguardsens Randb. 1892, 
§ 24; desgleichen anerkennt die Schweizer Bundesverf. nur die drei 
Rauptsprachen, wahrend die l'hatol'omanische Sprache unberiicksichtigt 
bleibtj und die luxembul'gsche Verfassung schiitzt die deutsche und 
franzosische Sprache; s. Anm. 13. - Auch das Ges. yom Jahre 1863 fUr 
Siebenbilrgen l'egelt die Gleichbel'echtigung del' dreiLandessprachen, 
del' ungal'ischen, deutschen und romanischen. 
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Selbstverstandlich wird sich hiel' die Untersuchung auf das 
Vorhandensein del' oben als das allein rechtlich relevante Merkmal 
nationaler Individualitat bezeichneten S tam me ssp r a c he be
schranken mlissen. Nul' die durch eine gemeinsame Sprache ver
bundenen Bevolkerungsgruppen kommen als solche flir das Natio
nalitatsrecht in Betracht. Hienach mlissen als Volksstamme 
des Staates im Sinne des Artikels XIX diejenigen in Osterreich 
sesshaften Gruppen del' Bevolkerung angesehen werden, welche eine 
besondere Stammessprache besitzen. Nur die ZugehOrigkeit 
zu einer del' art durch eine besondere Stammessprache gekenn
zeichneten Gemeinschaft ist die personliche V oraussetzung fUr die 
Geltendmachung nationaler Rechte und Intel'essen. 

IV. Die Stammessprache abel', welche das geistige Band 
del' Stammesgenossen und das dauernde Kennzeichen del' Stammes
gemeinschaft ist, bildet naturgemaB auch den wesentlichen Gegen
stand flir den rechtlichen Schutz des nationalen Lebens, 12 

und mit Recht sind die Gesetze del' gemischtsprachigen Staaten nicht 
libel' den Schutz del' Stammessprachen hinausgegangen. So regelt 
die belgische Verfassung nul' den Gebrauch del' Sprachen der 
Volksstamme Belgiens; desgleichen die luxemburgische und schwei
zerische Verfassung. 13 

Nul' die osterreichische Verfassung gieng hier weiter, indem 
sie neben der Sprache auch die "Wahrung und Pfiege del' Natio
n ali tat" als "unverletzliches Recht" del' Volksstamme statuierte. 
Es ist ftir den theol'etisierenden Charakter del' Grundrechte des 
Staatsgl'undgesetzes bezeichnend, dass hier del' reale Boden ver-

12 Natul'lich begl'eift del' rechtliche Schutz del' Sprache auoh die 
derselben eigenthumlichen Schriftzeichen; vgl. Reichsger. Erk. vom 
25. April 1882, Z. 54, Rye 257. 

13 Belgische Verf. vom 25. Februal'1831, Art. 23: "L'emploi des 
langues usitees en Belgique est facultatif; il ne peut etre regIe que par 
Ia loi, et seulement pour les actes de l'autorite publique et pour les 
affaires judiciaires"; luxemburgsche Verf. vom 9. Juli 1848, Art. 30: 
Der Gebrauch der deutschen und franz5sischen Sprache steht jedem 

frei; es darf derselbe nichtbeschranktwerden"; Schweizer Bundesverf. 
vom 30. 1Iiai 1874, Art. 116: "Die drei Rauptsprachen der Schweiz, 
die deutsche, fl'anzosische und italienische, sind Nationalsprachen des 
Bundes." 
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lassen und vel'sucht wul'de, auch jene auBerlichen, oft zufalligen 
Zeichen nationalel' Zusammengehorigkeit, als nation ale Gebrauche, 
Trachten, Fahnen, Farben und dergleichen, welche eines besonderen 
rechtlichen Schutzes aus dem Gesichtspunkte del'Nationalitat 
kaum bedtirftig sind, unter den Schutz des Nationalitatsrechtes 
zu stenen. - Es ist librigens bezeichnend, dass del' nivellierende Zug 
des modernen Culturlebens derartige auBerliche Kennzeichen del' 
Nationalitat auf immer engere Kreise einschrankt. Insoferne die
selben nicht etwa als vVappen, Flagge, Uniform zu staatlichen, 
unter staats- und volkerrechtlichen Schutz gestellten Emblemen ge
worden sind, erscheinen sie heutzutage zumeist nul' noch in del' 
Tracht del' Landbevolkerung, dann gewissermallen als Festschmuck 
des V olksstammes, odeI' als Demonstration nationaler Zusammcn
gehOl'igkeit. Ein besonderer Rechtsschutz del'al'tiger, oft auch nUl' 
vorii.bergehend zu 'Wahrzeichen nationalen Lebens gestempelter 
AuJlerlichkeiten libel' den denselben ohnehin aus anderen Gesichts
punkten zukommenden Schutz hinaus, wlirde die Rechtsordnung 
in den Dienst bloBer Liebhabereien auf nationalem Gebiete steHen. 
Es bildet denn auch die Anrufung del' Bestimmungen des Ar
tikels XIX zum Schutze diesel' nationalen vVahrzeichen flir die 
Praxis eine gewisse Verlegenheit, die beweist, dass das Natio
nalitatsrecht, soweit es libel' das Sprachenrecht hinaus erweitel't 
wird, auf ganz unsicherer Grundlage beruht.14 Fi.i.r die Rechts
ordnung ist und bleibt del' einzige Gegenstand des Schutzes auf dem 
Gebiete des nationalen Lebens die Sprache del' Volksstammei 
das Nationalitatsrecht ist Sprachenrecht. 

§ 12. 

Die Zugehorigkeit zum Volksstamme. 

1. Insoferne im Rahmen del' gegebenen AusfUhrungen fUr den 
Einzelnen subjective Rechte auf Berlicksichtigung seiner Nationali
tat entstehen sollen, odeI' l'ichtiger gesagt, insoferne die auf den 

14 V gl. Reichsger. Erk. vom 28. October 1892, Rye 589, betr. die 
Untersagung einer nationalen Vereinsfahne, dann vom 11. Janner 1894, 
Rye 651. 
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verschiedenen Verwaltungsgebieten entstehenden subjectiven Rechte 
durch die Grundsiitze des Artikels XIX den Charakter nationaler 
Rechte empfangen sollen, mii.ssen die Trager derselben Angehorige 
diese s Volksstammes sein. 

AngehOrige eines Volksstammes sind abel' YOI' aHem die physi
s ch e n Pel'sonen, deren Gesammtheit den Volksstamm bildet. Konnen 
auch juristiscbe Personen Stammesang'ehOrige sein? In diesel' 
Form gestellt, muss die Frage verneint werden, denn del' Volks
stamm ist eine Culturgemeinschaft, und was die einzelnen An
gehorigen desselben zu Stammesgenossen macht, ist VOl' aHem die 
Gemeinsamkeit del' Intel'essen, Anschauungen und Uberzeugung·en. 1 

Das alles sind abel' meist auch mit einer bestimmten physischen 
Beschaffenheit vel'bundene El'scheinungen des Seelenlebens, welche 
nul' dem menschlichen Individuum eigen sind, nicht abel' del' von 
del' Rechtsordnung als Rechtssubjecte anerkannten, von den ein
zelnen Mitgliedern verschiedenen, ol'ganisiertenPersonengemeinschaft. 

Doch flir die rechtliche Ordnung des nationalen Lebens kommt 
es, wie bel'eits ausgefuhrt wurde, nicht auf das innere ,Vesen del' 
nationalen Gemeinscbaft, sondern nul' auf die AuBerung del'selben 
dul'ch die Sprache an. Vermoge del' Sl)l'ache, deren sich auch die 
Personengemeinschaft durch ihre Organe wie die einzelne Person 
im Verkehre bedienen muss, nehmen auch die juristischen Per-

·sonen am rechtlichen Schutze nationaler Illteressen theil. 
Nul' steht hier meist auch die Sprache wie die ubrigen Lebens
aufierungen del' jul'istischen Persollen unter del' besonderen Satzung 
des Statutes. Dieses wird erforderlichen FaHes sine Sprache fest
setzell, welche als Vel'kehrssprache zu dienell hat, und welche 
auch auf Respectierung innerhalb del' Schranken des Rechtes An
spruch machen kann. 

Mit Recht schiitzt denn auch die osterreichische Praxis die 
aus den Grundsatzen des Artikels XIX sich ergebenden Interessen 
auch bei juristischen Personen, g'leichviel ob corporativen odeI' all
staltlichen Charakters, davon ausgehend, dass die allgemeinen Rechte 
del' StaatsbiIrger, soweit sie nicht naturnotlnvendig auf physische 

1 S. oben § 3, Anm. 5; vgl. noell J ellinek, System del' subject. 
off. Rechte, S. 245. 
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Personen eingeschrankt sind, wie z. B. Artikel III, VII, VIII und 

XVIII, auch juristischen Personen zustehen,2 und gerade die Inter
essen des nationalen Lebens finden in del' corporativen Bethatigung 
l'eichste Pflege. 

Dagegen beschrankt sich del' Schutz nationaler Interessen 
lediglich auf Staatsbtirger. 3 A nslander, mogen sie auch einem 
im Staate wohnhaftell Volksstamme angehOren, kommen fiir den
selben nicht in Betracht. Daher wird man auch nul' denjenigen 
juristischen Person en, deren Sitz im Inlande sich befindet, die Theil
nahme an del' nationalen Rechtsordnung zusprechell konnen. 

II. Dadurch, dass das Gesetz an die ZugehOrigkeit zu einem 
Volksstamme Rechte geknupft hat odeI' wenigstens die Moglichkeit 
del' Elltstehung von Rechten aus derselben eingeraumt hat, wurde 
die Nationalitat zu einem Status im juristischen Sinne. Unter 
einem solchen wird die Angehorigkeit zu einem Kreise von Per
sonen verstanden, insoferne sich aus derselben Rechte ergeben 
konnen. Del' Status selbst ist also kein Recht, sondern nur eine 
thatsaehliche Beziehung. Diese erhalt abel' eine rechtliche Bedeu

tung eben dadurch, dass subjective Rechte aus derselben hervor
gehen konnen. Diese subjectiven Rechte sind es, welche dem Status
verhaltnisse 8einen Werth geben. .t e mehr und gl'ofiere Rechte sich 
aus del' ZugehOrig'keit zu einem Personenkreise ergeben, desto wert
voller, bedeutender ist diese Zugehorigkeit selbst. Sollen abel' jene 
Rechte sich auf den Status thatsachlich grunden, also auf die An
gehOrigen eines bestimmten Kreises beschrankt sein, muss die An
gehOrigkeit zu demselben, also del' Eintritt in denselben, del' Aus
tritt aus demselben in bestimmter ,Veise rechtlich geregelt sein. 
Erwerb und Verlust sind die Hauptfragen, welchen sich die 
juristische Untel'suchung des Status zuwenden 111USS. 

Doch gerade in diesem Punkte liegt die grofie Schwache des 
Nationalitatsrechtes in Osterreich, wodurch demselben eine sichel'e 
Basis g'eradezu entzogen erscheint. Die thatsachlichen Voraus
setzungen del' Zugehi5rigkeit ZU111 Volks8tamme, del' Beginn und das 

Z Vgl. Reichsger. Erk. vom 18. Janner 1888, Rye 423. 
3 V. G. R. Erk. vom 31. Mai 1894, B. 7931; vom 7. Marz 1895, 

B. 8478: Es ist richtig, dass del' Anspruch aus dem Art. XIX nur von 
StaatsbUrgern erhoben werden kann. 
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Aufhoren derselben sind keineswegs in bestimmter '.Veise geordnet, 
in Folge dessen die Theilnahme am nationalen Rechtsleben, anstatt 

del' Thatsache del' Stammeszugehorigkeit zu entspringen, meist zum 

Gegenstande del' '.Villkul' des Einzelnen wird. 

Eine objective Feststellung del' ZugehOl'igkeit zum Volks

stamme el'scheint umsomehl' geboten, als diesel' eine auf in n e l' Ii c hen 
lYlomenten beruhende Gemeinschaft bildet, und hier jede Or g anis a ti 0 n 

mangelt, durch welche sich Genossenschaften sonst VOl' dem Ein
dl'ingen unberufener Elemente selbst schutzen konnen. J a umgekehrt, 
gerade das Bestreben nach Heranziehung neuer Genossen fremder 

Volksstamme als Starkung del' eigenen Position liegt hier im politi

schen Interesse del' Stammesgenossenschaft, wodul'ch abel' die El'

mittlung des wirklichen numerischen Bestandes del' Volksstamme 

noch mehl' verdunkelt wird. 

Von del' Gesetzgebung ganzlich im Stiche gelassen, musste die 
Praxis bei Feststellung del' Zugehorigkeit zum Volksstamme selb
stan dig ihren '.Veg einschlagen. '.Vahl'end frither noch auf das 
objective Kennzeichen del' Umgangssprache einiges Gewicht gelegt 

wurde,4 hat die neue Praxis, namentlich des Verwaltungsgerichts

hofes diesen realen Boden im:p:ter mehr verlassen und ist dazu 
gelangt, in Ennanglung gesetzlicher Kriterien fUr die ZugeMrig

keit zu einem Volksstamme lediglich die Erklarung del' Partei 
als maBgebend anzusehen. 5 Die Kenntnis allein einer Sprache ist 
fur die Nationalitat ebenso wenig bestimmend als deren Gebrauch 

als "U mgangsspr ache". 6 Dem objectiven Kritel'ium del' Sprache 

4 Reichsger. Erk. vom 25. April 1877, Rye 129; vom 12. J uli 1880, 
Rye 219. 

5 V. G. H. Erk. vom 27. April 1877, B. 70; "Daruber, nach welchen 
llierkmalen die N ationalitat Einzelnel' zu bestimmen sei, besteht eine 
gesetzlicheVorschrift nicht"; dann V. G. H. Erk. vom 3. Jan. 1881, B. § 6 
Nr.130; vom 3. Juni 1896, B. 9708: Fiir die Frage, welcher Nationalitat 
eine Person angehi:irt, ist "in Ermanglung gesetzlichel' Kriterien die 
diesfalls von derselben abgegebene bestimmte Erklarung bei der com
missionellen Verhandlung allein maJlgebi:md". 

6 V. G. R. Erk. vom 31. Janner 1890, B.5123; vom 31.l\1ai 1894, 
B. 7931; vom 7. l\Iarz 1895, B.8478. - Nach Min. Vdg. vom 9. August 
1890, R. G. B. Nr. 162, ist die "Umgangssprache" einer Person die
jenige Sprache, "deren sich dieselbe lin gewohnlichen Umgange bedient", 
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fur die Stammeszugehorigkeit des Einzelnen scheint bloB insoferne 
eine gewisse Bedeutung eingeraumt worden zu sein, als diese Zu

gehOrigkeit dann nicht als vorhanden angenommen wurde, wenn die 
Kenntnis del' Stammessprache ganzlich mangelt.7 Fur die Natio

nalitat del' Kindel' wird die Erklarung del' Eltern, beziehungsweise 
ihrer gesetzlichen Vel'treter als maBgebend angenommen, und findet 
eine abgesonderte Ermittlung ihrer Nationalitat nicht statt. 8 So 

ist denn die ZugehOrigkeit zum Volksstamme auf die Erklarung del' 

Partci gestellt, und del' Eintritt von Rechtswirkungen, welcher del' 

Idee nach durch eine objective Eigenschaft bedingt sein sollte, dem 
subjectiven Belieben des Einzelnen anheimgegeben. 

'.Vie wenig befriedigend abel' diesel' Stand del' Dinge ist 
braucht nicht erst naher beleuchtet zu werden. Es drangt sich VOl: 

aHem die Frage auf: Von wem ist die Erklarung uber die nationale 
Zugehorigkeit abzugeben, und auf welchen Personenkl'eis erstreckt 

sie sich? An wen ist sie zu richten? Wie lange ist dieselbe 

bindend? 1st sie widerruflich? In welchem Lebensalter kann sie 
bindend abgegeben, beziehungsweise geandert werden? - Alles dies 

sind ungeloste Fl'agen, welche del' Stammesangehorigkeit, del' doch 

ein stabiles J!foment naturgem1ii.l innewohnt, den Charakter voller 
Unsicherheit und Zufalligkeit geben. Noch schlimmer abel' 

sind die p raktischen Folgen. Das nattil'liche Bestreben jedes Volks

stammes, auf Kosten des andel'll die politische Vorherrschaft zu er
langen, fiihrt in von verschiedenen Stammen bewohnten Kronlandern 

zu Kampfen, we1che sonderbarer W"eise um so erbittel'ter zu sein 
pfiegen, je weniger sich die Stammesangehorigkeit in Folge del' 

Kreuzung zwischen Angehorigen verschiedener V olksstamme rein 

erhalten hat. 9 Jeder Fall del' El'l'ichtung sogenannter Minoritats
schu1en in gemischtsprachigen Landel'll, welche von dem Nachweise 
einer bestimmten Anzahl schulpfiichtiger Kinder einer Nationalitat 

jedenfalls aber eine der nachbenannten Sprachen: deutsch b6hmisch
:na~ris.ch -slov~~isch, polnisch, ruthenisch, slovenis~h, serb~ _ croatisch, 
Itahemsch-Iadllllsch, rumanisch, magyarisch". 

7 V. G. H. El'k. vom 3. Jan. 1881, B. § 6 Nr.130: vom 3. Juni 1896, 
B. 9708. ' 

8 V. G. H. Erk. vom 3. Juni 1896, B. 9708. 
9 Vgl. Eotvos, Rerrschende Ideen, S. 51; Fischhof, Kationali

tatenrecht, S. 59. 
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im Schulsprengel abhangt, 1st ein trauriger Beleg hiefilr. Gerade 
die Thatsache, dass bei mangelnden objectiven Kriterien die Stammes
angehorigkeit von del' ErkHLrung des Einzelnen abhangig gemacht 
ist, drii.ckt den einander entgegenstehenden Parteien mitunter selbst 
die unlautersten Waffen in die Hand, um mindel' widerstandsfahige 
Elemente in ihr nationales Lag'er zu ziehen und den nationalen Be
stand des Gegners zu schivachen. Selbst Bestechung, Drohung, 
wirtschaftliche Unte1'drlickung wird, wie die Erfahrung lehrt, nicht 
gescheut. Und so fiihrt bier thatsachlich nach dem bekannten W orte 
Grillparzers del' vVeg "von Humanitat tiber N ationalitat zu Bestiali
tat", und was ein Forderungsmittel del' Bildung sein soUte, wird 
zum Ausgangspunkt nationalel' Zwietracht. 

III. Abhilfe kann hier offenbar nul' dadurch geschaffen 
werden, dass die ZugehOrigkeit zu einem Volksstamme durch ein 
objectives Merkmal und thunlichst unabhangig von auBeren 
Einflii.ssen festgestellt wird. vVas nun dieses Merkmal del' Stam
meszugehorigkeit betrifft, so kann dasselbe auch nul' dasjenige sein, 
welches den Volksstamm nach auBen kennzeichnet, namlich die 
Sprache desselben. Doch hiemit scheint nicht viel gewonnen. Auf 
hOhe1'er Culturstufe odeI' in sprachlich gemischten Gegenden bedient 
sich namlich del' Einzelne meist meh1'ere1' Sprachen. Die Gesellschaft, 
del' Verkehr, die Umgebung bestimmen die Sprache, deren man sich 
bedient. Welche unter diesen Sprachen solI nun fill' die Nationali
tat maBgebend sein? Die Sprache des Verkehrs, die Umgangssprache 
offenbal' nicht, denn diese kann durch zufallige Umstande, durch die 
Umgebung bedingt sein. Dageg'en bildet bei jedem lIienschen, mag 
er noch so viele Sprachen sprechen, meist e i n e dal'unter, ganz 
unabhangig von den auBeren Umstanden, den Ausdruck del' natio
nalen Zugehol'igkeit; sie ist die erste Vermittlerin des Denkens, 
gewissel'maBen das erste sichere Zeichen des vorhandenen mensch
lichen Geistes, durch welche das Cultnrleben des Volkes von den 
Eltern auf die Kinder fortgepfianzt wird. Diese Sprache wird ge
meinhin die Muttersprache genannt.10 Dureh diese wil'd die 

10 Vgl. Bockh, a. a. 0., S. 10, welcher die Muttersprache als 
"treues Abbild des gemeinsamen Volksgeistes" bezeichnetj auch Ficker, 
Gutachten etc. in den Memoires de la Comm. perm. du congres intern. 
de st:1tistique, S. 209 f. 
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Stallllllessprache im einzelnenAngehorigen des Stammes gewisser
maBen subjectiviert. Sowie die Stammessprache die Existenz des 
Volksstammes auBerlich kennzeichnet, bildet dieselbe als JYIutter
sprache des Einzelnen das Kellnzeichen seiner Stammeszugehorigkeit, 
und wie die l'echtliche Individualitat des Volksstammes durch das 
Untel'gehen seiner Sprache aufhort, kann auch die ZugehOrigkeit des 
Einzelnen zum V olksstamme als el'l08chen betrachtet werden, wenn 
der sprachliche Zusammenhang desselben mit delll Volksstamme 
g'anzlich aufgehort hat. 

Das zweite Erfordel'l1is, die 0 bj ecti v e, von a uB e1'en Ein
flUssell thunlichst unabhangige Feststellung del' Nationalitat 
lasst sich abel' nur dann el'zielen, wenn die Feststellung nicht fiir 
jeden einzelnen Fall, den einzelnen Vel'waltungsact, welcher 
nationalen Interessen dienen solI, stattfindet. Die del' Ermittlung 
del' Wahrheit bindel'lichen EinflUsse mlissen von selbst aufhol'en, 
wenn die Stammesangehorigkeit des Einzelnen bel'eits von vOl'l1ehel'ein 
anderweitig festgestellt wurde, und die so gewonllenen Daten bloB 
auf den einzelnen Fall angewendet werden. Del' Herstellung einer 
form ellen Ma tl'ik del' Nationalitaten inllel'halb del' Bevolkel'ung steht 
allel'dings del' Mangel gesellschaftlicher Org'anisation entgegen; doch 
JieBe sich ein Ersatz durch einen periodischen Census schaffen. 
Gegen die Aufnahme der Nationalitat unter die lIiomente del'Volks
zahl ung wul'den zwar von Seite del' Statistiker Bedenken el'hoben, H 

namelltlich wegen del' Unsicherheit und schwierigen Contl'oliel'bar
keit del' Bekenntnisse und des dabei gelibten Druckes. Da abel' nun 
einl1lal die ZugehOrigkeit zu einem Volksstal1l111e, die Nationalitat 
Zll einer rechtlich relevanten Thatsache geworden ist, ist auch die 
Feststellung derselben in thunlichst objectiveI' vVeise zur unabweis
lichen Not h wen dig k e i t gewol'den. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, 
dass dul'ch Erfassung del' nationalen ZugehOrigkeit gelegentlich del' 
Volkszahl ung als 1vIassenel'scheinung del' Einfluss des nationalen 
Kampfes schon wegen del' gegenseitigen Ausgleichung ein geringerer 

11 Fickel' a. a. 0., S. 209, welcher die Nationalitat iiberhaupt 
nicht als ein individuell durch Befragen feststellbares Moment ansieht, 
und Glattel', Gedanken tiber dieKriterien del' Nationalitat, 1874, S. 3 
(abgedl'. in den J\femoires). 

Herrnritt, Nationalitiit und Recht. 6 
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sein wird, als wenn sieh die Agitation jedes einzelnen FaUes be
maehtigt. Ubrigens lassen sieh wohl dieselben Einwendungen aueh 
gegen die gegenwartig den Gegenstand del' Volkszahlung bildende 
Umgangsspra-che erheben, da ja erfahrungsgemafi diese, wennauch 
entgegen den Intentionen del' Statistik, vielfach dazu dient, dem 
GefUhle nationaler Zngehorigkeit Ansdruek zu geben.12 

IV. Dureh die Einbeziehung del' Nationalitat, bezw. del' :Mutter
spraehe nnter die dureh die Volkszahlung festzustellenden Thatsachen13 

wiirde abel' aueh del' del' StammeszugehOrigkeit innewohnenden Sta bi
li tat naturgemafi Rechnung getragen werden. Denn die ZugehOrig
keit zu del' als Volksstamm bezeichneten Cultnrgemeinschaft ist 
keineswegs eine von del' freien 'Vahl abhangige Eigensehaft; will
kiir Heher vVechsel ist hiel' ausgesehlossen. Sowie del' V olksstamm 
nul' allmalig umgebildet werden kann, nnterliegt auch die Stammesan
gehorigkeit nul' allmaligelll Weehsel durch Ubergang in eine andere 
Culturgemeinschaft. Es entspricht vollkomlllen dem Charakter der
selben, wenn sie als fUr einen langeren Zei tra urn fes ts tehend an
genom men und so gewissermafien eine Prasumption del' Nationalitat 
geschaffen wird, welche innerhalb dieses Zeitraumes nul' durch ganz
liches Aufgeben del' Muttersprache entkriiftet werden kann. Bei 
diesel' Regelung wiirde del' Einzelne innerhalb del' ganzen V olks
zahlungsperiode gegebenen Falles als zu demjenigen Volksstamllle 
gehorig betrachtet werden, zu welchelll e1' sich anlasslich del' 
Volkszahl ung bekannt hat, sofel'll die Kenn tnis derStalllmes
sprache nicht aufgehort hat. Nul' illl letzteren Falle wiirde eine 
neuerliche ErkHtrung erforderlich sein. 

Solange abel' die Feststellung del' Nationalitat nicht einer be
stimlllten, vom einzelnen FaIle absehenden Regelung unterzogen ist, 
wird die Verwirklichung nationaler Rechte und Interessen, beson
del'S in sprachlich gemisehten Gegenden, nieht ohne erbitterten Kampf 
moglich und von hOchst zweifelhaftelll ,Verte sein. 

12 Vgl. Heinr. Rauchberg, Die Bevolkerung Osterreichs, Wien 
1895, S. 203. 

13 Uber die diesbeziiglich in verschiedenen Landern gemachten Ver
suche berichtet Ficker a. a. 0., S. 214 ff. 
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§ 13. 

Das territoriale JUoment im NaHonalitatsrechte; 
Landessprache und landesiibliche Sprache. 

1. Neben delll personlichen Momente del' Zugehorigkeit zu einem 
del' Volksstamme des Staates bestimlllt sich die l'echtliche Regelung 
del' Nationalitat zweitens durch ein ortliches Moment, namlich 
den vVohnsitz des Volksstammes odel', um mit delll Gesetzgeber 
zu sprechen, dadurch, dass eine Stalllmessprache auf einem bestimm
ten Territoriulll als "Landessprache", bezw. als "landeslibliche 
Sprache" erscheint. Hier wird also zu Gunsten dieses ortlichen 
Momentes von del' Stamlllesangehorigkeit des Einzelnen, von seiner 
l'YIuttersprache ganz abgesehen. Del' Gebrauch einer bestimmten 
Sprache ist hier nicht so sehr illl Interesse des Einzelnen normiert, 
sondel'll als Pflicht desselben, sich im Verkehre dieserSprache 
an z u pas sen, weil dieselbe landesiiblich ist, gleichviel 0 b sie seine 
Muttersprache odeI' ihm auch nul' gelaufig ist. Und da dieses territoriale 
Princip gerade fUr die ,dchtigsten Belange des Nationalitatsrechtes, 
namlich fUr den sprachlichen Verkehr in Schule, Amt und offent
lichem Leben vorherrschend ist, kann das Nationalitatsrecht auf 
diese Weise fUr den Einzelnen vielfach sogar in Harten ausarten. 

Dieses Princip, dessen Durchfiihrung sprachlieh einheitliche 
Gebiete voraussetzt, und welches VOl' das nation ale Interesse des 
Einzelnen die Riicksieht auf dieEinfachheit und G leichmafiig keit 
del' Ve rw a It u ng setzt, entstammt denn anch del' Ara des aufgekIarten 
Absolutismus. Dasselbe hat in Osterreich besonders in den beiden 
Gerichtsordnungen, welche den Verkehr del' Parteien mit dem 
Gerichte nul' in del' "landesliblichen", del' "im Lande beim Gerichte 
lib lichen " Sprache zulieBen, groBe Bedeutung gewonnen. Seitdelll 
die josefinischen Grundsatze allmalig das ganze staatliche Leben 
durchdrungen hatten, wurde dieses territoriale Princip fiir den ge
samlllten sprachlichen Verkehl' del' BehOrden iiberhaupt illllller meh1' 
maBgebend, und auch die heutige Praxis, gestiitzt auf den W ortlaut 

des Alinea 2 des A1'tikels XIX, welcher die "Gleichberechtigung 
del' landesublichen 8prachen in Schule, Alllt und offentlichem Leben" 

6* 
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anerkennt, wird von delllselben vorzugsweise beherrscht.1 Ander

seits lllacht sich eine Gegenstrol11ung gel tend , welche unter delll 

Schlagworte del' "Gleichberechtigung del' Volksstamme" bei Regelung 

der sprachlichen Verhaltnisse das Moment der personlichen Zuge

hOrigkeit zu einem Yolksstaml11e gegen dasjenige des landesliblichen 

Charakters einer Sprache wiederum kraftiger zur GeltlIDg zu bringen 

sucht. Bevor abel' der Einfiuss dieser beiden Richtungen im oster

reichischen -Nationalitatsrechte dargeleg't wird, miissen die Begriffe 

der "Landessprache" und del' "landesliblichen Sprache" 

aufgeklart werdeu. 
II. Del' Begriff der Sprache erhalt seine nahere Bestiml11ung 

entweder von dem Sub j e c t e, dessen geistigen Verkehr dieselbe ver

mitteln solI: so wird von einer Volks-, Staats-, Landes-, Amtssprache als 

der Sprach~, welcher sich das Yolk, del' Staat, das Land, das Amt 

in ihrem Verkehre bedienen, gesprochen, oder aber nach dem Z w e ck e, 

welchem dieser Verkehr dient; in diesem 8inne werden die A usdrucke 

Verkehrs-,Umgangs-, Geschaftssprache, Dienstsprache, diplomatische 

Sprache gebraucht. Docll weder in dem einen nocll in dem andel'll 

Sinne scheint die im Artikel XIX vorkommende nahere Bestimmung 

del' Spraclle verstanden zu sein. Unter del' "Landessprache" im 

dl'iHen Absatz mms vielmehl' die Sprache eines ein Land be

wohnenden Volksstammes verstanden werden, also die Stammes

sprache mit Rlicksicht auf den ,Vohnsitz des Volksstammes im 

L an de, mit Beziehung auf ein Lan d. In Landern, in "welchen 

mehrere Volksstamme wohnen, gibt es demgema£ auch nach dem 

'Vol'tlaute diesel' Gesetzesstelle meh1'er8 Landessp1'achen, nach 
welchen sich die Enichtung nationaler Untel'richtsanstaltenbe-

stimmt. 2 

1 Vgl. unten § 17, Anm.l0 f. 
2 Del' Ausdruck "Landessprache" iindet sich in den alter en 

Normen nu:r sparlich VOl'; meistens wil'd del' Gegensatz zu den fremden, 
auslandischen Sp:rachen durch die Ausdriicke" "iibliche", "landesiibliche", 
"gel'ichtsiibliche" Spl'achen bezeichnet. V gL zUl~ Ausdrucke ,,~and:s
sprache" allenfalls Hofdecr. vom 30. November 1187, J. G. S. Nr. 700, 
woselbst ausgestellt wird, dass zu den Jlfagistraten in Bi:ihmen Vorstehel' 
und Rathe gewahlt werden, "die der in ihren Gerichtsbezirken iiblichcn 
Landessprachen" nicht kundig sind; dann El'l. del' O. Just. R. St. vom 
22, April 1803, Z. 1192, fernel'Rofdecr. yom 22, D(lcembel' 1835, J. G. S. 

85 § 13, II. 

In yiel engerer Beziehung zum Territo1'ium steht, wenigstens 

llach der Erkl1ixung, die dieser Begriff in del' Praxis del' Gerichte 

gefunden hat, die "landesiibliche Sprache". Untel' diesel' wil'd 

eine Sprache verstanden, welche, wenn auch nicht im ganzen Lande, 

so doch in einzelnen Bezil'ken odeI' Orten des Landes, also 

im Lande, in Ubung steh t, ublich ist, das heiJ.lt von irgend einel' 

gl'i:i£eren Anzahl von Einwohllern im taglichen Umgange gesp1'ochen 

wird. 3 Riel' ,vird also von dem ethnischen Zusammenhange abgesehen. 

"Es gelliIgt, damiteineSprache an einem Orte landesublich sei, dass 

sie von einer gri:i£el'en Gruppe dauernd im taglichen Verkehre ge

braucht werde, mag auch diese Gruppe keinem der "Volksstamme 
des Landes" angehOren, die Sprache also nicht auch Lan des

"S p r ach e sein.4o Gerade del' Gegensatz der beiden abgesondert ge-

Nr. 109, welches anordnet, dass im Gerichtsverfahren von Urkunden, 
die nicht in der Gerichtssprache odeI' in einer del' Landessprachen 
ausgestellt sind, Ubersetzungen in die Gerichtssprar,he oder eine der 
Landessprachen beizulegen sind (s. unten § 17, Anm.15). 

VgL auch Reichsger. Erk. yom 12, Juli 1880, Rye 219, welches 
unter "Landessprache" im Gegensatze zur "landesilblichen" die "im ganzen 
Lande und nicht bloll in einem groBel'en oder kleineren T!)r:ritorium oder 
Bezirke oder bloB in einzelnen Orten des Landes iibliche Sprache" ver
stebt: Ferner Graf Schaffgotsch, Art. Geschaftsspracheder BehOrden 
im osten, Staatsworterbuche I, S. 767 f, Del' Ausdl'uck "Landessprache" 
entspricht ungefiihr der ,;langue usitee" del' belgischen Veri. (s. oben 
§ 11, Anm.13). - Uber die Auffassung der Landessprachen als Gegen
satz zur Staatssprache s, unten §.19, 

3 Ygl. Reichsger. Erk. yom 12. Juli 1880, Rye 219, nach welchem 
Bine Spl'ache landesublich ist, "wenn sie aueh nur in einzelnen Be
zirken odel' Orten des Landes, also doch auch im Lande iiblich, 
d.h. von irgend einer grolleren Zahl von Eingeborenen im tag'lichen 
Umgang gesprochen wird". Landesiiblich ist soviel als "im Lande iiber
haupt, also wenn auch nUT ill einzelnen Orten oder Bezirken des
selben ublich". - Der bloll locale Charakter der "landesttblichen Sprache" 
kommt auch in der Praxis des V. G, H. ZUT Geltung; z. B. Erk, vom 
28. Februar 1883, B. 1678; 14, October 1885, B. 2722, nach welchem 
die italienische Sprache in Istrien "sowohl Landessprache

c 
als auch in 

der Gemcinde L, landesiiblich" ist; 1. lIlai 1890, B. 5287; 29._ December 
1893, B. 7622; 31. lIfarz 1894, B. 7806 u. s. W. 

4 Es ist also ein gewisser usus longaevus einer Spraehe in einem 
Lande, welcher dieselbe dort autochthon macht, fUr den landesublichen 
Char"kter nothig (Hugelmann, Zeitschr. flirVerw.1877, S,158); daher 
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brauchten Ausdrlicke, del' landesl'tblichen und del' Landesspl'ache, 
auf welch en die Praxis vielleicht grOfieres Gewicht legt als del' 
Gesetzgebel', dann wohl auch die Heranziehung des Begl'iffes del' 
"landesiiblichen Spl'ache" aus del' josefinischen Gel'ichtsol'dnung ZUl' 

Erklarung desselben Ausdruckes im Artikel XIX, mochte zu diesel' 
vielumstl'ittenen Interpretation flihren, wonach eine Sprache auch 

"landesiiblich in einer Gemeinde" sein kann. 
III. Dies ist abel' flir Osterreich von weittl'agendel' poli

tischer und rechtlichel' Bedeutung. Nach del' angedeuteten Inter
pretation gewinnt die Regelung des N ationalitatenrechtes einen 
exclusiv local en Charakter, sie schafft getrennte Sprach
gebiete auch innel'halb desselben Vel'waltungsbezirkes und ist in 
einem g'emischtsprachigen Lande del' amtliche Verkehl' del' An
gehol'igen eines del' Volksstamme des Landes in del' llIuttel'sprache 
in Bezil'ken, in welchen diese nicht "landesiiblich" ist, ausgeschlossen. 
Anderseits muss die offentliche Verwaltung selbst in einsprachigen 
Landern del' Sprache eines Bruchtheiles eines fl'emden Volksstammes 
Reclmung tl'agen, wofern dieselbe in einem art des Landes als 

"landesublich" erscheint. 
Ob diese Regelung del' Verhaltnisse del' Tendenz des Ar

tikels XIX, die Gleichberechtigung del' V olksstamme und Sprachen 
herbeizuflihren, entspricht, kann dul'ch juristische Interpretation 
nicht entschieden werden, denn "Gleichbel'echtigung" ist kein 
Rechtsbegriff, sie ist nul' ein formales Princip, welches del' 
Gesetzgebung und Verwaltung vol'schreibt, die als g'leichberechtigt 

denn auch das Reichsgericht den landesiiblichen Charakter gewissel' 
Sprachen in den verschiedenen Landern als notorische Thatsache hin
stellt; z. B. Erk. 18. Janner 1888, Rye 423, 3. J uli 1888, Rye 440, 
wonach in Istrien das Croatische und Italienische "unbestrittenermaJlen 
landesiiblich" ist; Erk. yom 24. October 1896, Rye 778, 18. Hnner 1888, 
Rye 424, nach wBlchem das Italienische in Dalmatien "unzweifelhaft 
landesiiblich ist". - Eine gute Zusammenstellung del' Landesspl'achen 
uud der landesiiblichen Spl'achen nach den Kl'onlandern bei S chaff
gotsch a. a. O. S.768; vgl. auch § 7 des Antrags Scharschmid, Sten. 
Prot. des Abgh. X, Beil. 99. 

Eill Beispiel dafiir, dass Biue Sprache, die nicht als "Landes
sprache" gilt, dennoch in einzelnen Orten des Landes als "landesiiblich" 
gelten kann, gibt Reichsger. Erk. yom 12. J uli 1880, Rye 219, nach 
welchem die deutsche Sprache in Brody (Galizien) landesublich ist. 
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bezeichneten Subjecte, in unserem FaIle die Volksstamme, in sprach
Hcher Beziehung nach gleichem Mafie zu behandeln. Das M aB und 
die Form diesel' Gleichheit kann abel' erst aus den positiven 
Gesetzesnormen gewonnen werden.5 Soferne derartige positive 
Nol'men nicht bestehen, bietet die Verwirklichllng del' nationalen 
Gleichberechtigung lediglich eine Frage del' Politik. Erwagungen 
del' ZweckmaBigkeit, mehr abel' noch politische Macht, sind daflir 
maJlgebend, ob und in welchem MaBe Einrichtungen, welche im Inter
esse eine s Volksstammes bestehen, einem an dern vel'moge seiner cul
turellen Entwicklung, seiner Bedeutung im Staate, seiner nume
l'ischen Starke, zugebilligt werden konnen, und eine unrichtige An
wendung des MaBes del' Gleichberechtigung ist nicht eine Rechts
verletzung, sondern eine Verriickung des Gleichgewichts im 
Staate, eine StOrung seiner ol'ganischen Entwicklung. Die Gleich
berechtigung del' Volksstamme und del' landesublichen Sprachen ist 
zu einem politischen Schlagworte geworden, welches die positive 
Ausgestaltung des Nationalitatsrechts nach den vel'schiedenen An
schauungen und namentlich den Machtmitteln del' Parteien bestimmt. 
So wurde denn je nach den verschiedenen Parteiinteressen del' 
territoriale Kreis, innerhalb dessen die sprachliche TIbung, del' 
lalldeslibliche Charakter del' Sprache, fUr die Gleichberechtigung in 
Betracht kommen solI, bald enger, bald weiter gezogen, und wurde 
flil' die AngehOrigen del' Volksstamme die Berlicksichtigung ihrer 
Sprache bald im ganzen Reiche, bald nur innerhalb des Landes, in 
welchem dieselben wohnen, bald abel' nur innerhalb des Ortes, in 

welchem die Sprache in TIbung steht, vindiciert.6 
-

Es ist gewiss, dass die Regelung del' nationalen Verhaltnisse 
nicht ganz von del' territorialen Vertheilung del' Volksstamme ab
sehen kann, und es ware in einem von so vielen Volksstammen be
wohnten Staate wie Osterreich schon aus praktischen GrUnden un-

5 Vgl in diesel' Beziehung J. Kaizl, Rovnopravnost jazykova 
(Sprachliche Gleichberechtigung), Ceska revue I. 1898, Nr. 5 und 6 und 
K. Kramar in del' "Zukunft", Berlin 1898, Nr. 21; dann V. G. R. Erk. 
yom 29. December 1893, B. 7622 u. a. (oben § 9, Anm.11). 

6 Zu weit geht wohl Rugelmann a. a. O. S. 158, wenn e1' die 
Beriicksichtigung der Stammessprachen von jeder territorialen Schranke 
innerhalb des Staates losgelost auf das gauze Staatsgebiet ausdehnen will.. 
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mog-lich, del' Nationalitat del' Angehorig'en jedes Yolksstammes im 
ganzen Staatsgebiete in sprachlicher Beziehung Rechnung zu tragen. 
Dies wiirde einen Polyglottismus in del' Yerwaltung zur Folge haben, 
del' die gesammteThatigkeit derselben lahmen miisste. Anderseits wird 
die Localisierung und vollige Trennung del' Spracheng-ehiete inner
halb desselben Kl'onlandes namentlich in Anbetl'acht del' bestehen
den Organisation del' BehOrden nach Kronlandern vielfach als Un
billig'keit empfunden. Die neueste Entwicklung del' Spl'achenpolitik 
kennzeichnet sichdenn durch das Abweichen von dem Principe, dass 
fill' den landesiiblichen Charakter del' Sprache del' Gebrauch der
selben in einzelnen behordlichen Sprengeln, in einzelnen Orten des 
Landes maJ3gebend seL und geht dahin, in den von mehreren Yolks
stammenbewohnten Kronlandern, namentlich in Boillnen und Mahren, 
fill' deren ganzen Umfang die Verwaltung mehl'spl'achig zu ge
stalten,7 wenn auch hier das letzte ,Vort noch nicht gesprochen ist. -

IV. Schule, Amt und offentliches Leben sind die Ver
waltungsgebiete, auf welchen die Gleichberechtigung del' landes
ilblichell Sprachen dul'chgefiihrt werden soIl. Die Aufzahlung ist, 
entsprechend dem bloB grundsatzlichen Charakter del' Bestimmung, 
wenig pracise: dennSchule und Amt sind jedenfalls auch Belange 
desoffentlichen Lebens, und sind dieselben nm neben dies em letzteren 
als fiir das Nationalitatsrecht besonders wichtige Gebiete eigens her
vorgehoben worden. In del' Sch ule komll1t die Sprache einerseits 
als Mittel, anderseits abel' auch als Gegenstand des Unterrichtes in 
Betracht. 1m All1te ist die Sprache sowohl Vermittlerin des Vel'
kehres mit den Parteien, als auch des inneren Vel'kehl'es del' Be
hOrden sowie del' einzelnell Beall1ten untel'einandel', welche die amt
lichen Enunciationen VOl'bereiten. Die Hel'volhebung des 0 ffen t-

7 S. unten§§ 16 u.17.Die entgegengesetzteStromung nach spraehlicher 
Scheidung innerhalb del' gemischtsprachigen Lander kommt nament
Heh in den VOTschHigen yon deutscher Seite libel' die Regelung der 
spraehlichen Verhaltnisse Bohmens zum Ausdrucke: bes. Antl'ag Plener 
vom 5. December 1885, Ldt. Drck. XXXVII, Vorschlag Pfersehe- Ulbrich 
(K. Fr. Presse y. 29. Juni 1897); abel' auch Antrag Trojan (December 
1885 Nr. 200 Ldt. Drck. LXIII) und Solc yom 23. September 1892 und 
2. Janner 1894 (Ldt. Drck. XXX). Fill' die Zweisprachigkeit im ganzen 
Lande Antrag Facek yom 14. Jauner 1886 (Ldt. Drck. OXXXIV). 
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lichen Lebens abel' imAl'tikelXIX bildet eine clausulageneralis, 
welche die nicht bereits unter den Begriff del' Schule und des All1tes 
fallen den Belange umfassen soIl, soweit sie Uber das praktische 
Interesse Einzelnerhinausgehen. Fiir die Regelung del' sprachliclien 
Verhaltnisse sind auf den verschiedellen VerwaltUligsgebieten zu
nachst die bestehenden Normen ll1aJ3gebend. Soweit abel' solche nicht 
vorhanden sind, was hier gegenwartig noch die Regel bildet, wird 
die Form del' Durchfilhl'ung derGleichberechtigullg sowie dasMaB 
derselben sich im allgemeinen danach rich ten , wie weit hiel' die 
staatliche Einflussnahme geht, und sie wird dort, wo sich die 
staatliche Einwirkung llicht geltend ll1achen kann, ganzlich im Be
lieben del' die TMtigkeit bestimmenden Factoren stehen. 

§ 14. 

Die nationale G leichberechtigung auf dem Gebiete der 
Schule; a) die Uuterrichtssprache. 

.1. Mit Recht stellt das Gesetz unter den Vel'waltungsgebieten, 
innerhalb welcher die nationale Gleichberechtigung verwirklicht 
werden soIl, an el'ste Stelle die S ch ul e; nicht nul' weil ihre Thatig·· 
keit die nation ale Selbstandigkeit machtig fol'dert, und gerade in den 
\Verken del' ,Vissenschaft und Kunst sich das llationale Leben am 
treuesten widerspiegelt, sondern weil del' Sprache auf delll Gebiete 
des Unterrichtswesens del' wichtigste Platz eingeraulllt ist. Die 
Sprache steht namlich zum Ullterrichtswesen in zweifacher Be
ziehullg. Erstens, im Vel'kehre zwischen Lehrer und Schiller ver
mittelt sie als Unterrichtssprache <lie wissenschaftlichen Begriffe 
und Systellle, zweitens abel' bildet die Pflege und Kenntllis del' 
Sprache selbst einen Theil des Unterl'ichtszweckes, es ist die Sprache 
also anch Unterrichtsgegenstand. Diesel' wichtigen Stellung del' 
Sprache tragt denn auch das Gesetz Rechnung, indell1 es gerade hier 
den allgemeinen Begriff del' Gleichberechtigung naher pracisiert, 
durch Feststellung des Verbotcs des sprachlichen Zwanges in del' 
Schule.1 

Die juristische Wiirdigung del' spl'achlichen Bestimmungen auf 

1 Vgl. oben § 8. 
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dem Gebiete del' Schule muss von del' zweifachen Function del' 

Spl'ache ausgehen, einel'seits als Unterrichtssprache, anderseits 

als Unterrichtsgegenstand. 
II. Was die Unterrichtssprache betrifft, so erheischt hier 

das Princip del' Gleichberechtigung streng genommen, dass 

die Bildungsmittel, welche einem Volksstamme des Staates mit 

seiner Sprache als del' Unterrichtssprache zur Verfiigung stehen, 

auch den librigen Volksstammen in ahnlicher ·Weise zul' Ver

fiigung gestellt werden, und del' Ausschluss des Sprachenzwanges 

verlangt, dass, wenn eine Unterrichtsanstalt flir AngehOrige eines 

bestimmten Volksstammes errichtet wil'd, dieselbe mit del' Spl'ache dieses 

Volksstammes als Unterrichtssprache eingel'ichtet werde. Das lieBe 

sich abel' nul' dadurch vel'wil'klichen, dass entweder die bestehenden 

Untel'l'ichtsanstalten durch entsprechende Einrich tung en den Volks

stammen gleichmaBig zuganglich gemacht wiil'den, odeI' abel' dass 

flir jeden del'selben, soferne solche nicht vorhanden sind ,neue 

Anstalten mit seiner Spl'ache als Untel'richtssprache errichtet 

wlirden. 
Die Durchflihrung del' sprachlicheu Gleichberechtigung dul'ch 

El'richtung von Lehl'anstalten lasst sich als Rechtspilicht nul' 

innerhalb desVolksschulwesens feststellen, und zwal' ergibt sich 

dieselbe aus del' Pilicht zur Errichtung von Volksschulen iibel'haupt. 

Auf dem Gebiete des hoheren Unterl'ichtswesens besteht dagegen 

eine derartig l'echtlich festgestellte Pilicht nicht, und kann die 

sprachliche Gleichberechtigung hier nul' innerhalb del' Schranken 

administrativer ZweckmaBigkeit durch entspl'echende Einrich

tungen verwirklicht werden. 
Die Errichtung von Roch- und Mittelschulen ist eine freie 

Th:Higkeit del' Unterrichtsverwaltung, geleitet durch politische und 

administrative Erwagungen. Ein rechtlicher Zwang ist hier aus

geschlossen. Die numerische Starke eines Volksstammes, seine cul

turelle Bedeutung, die Entwicklung seiner Sprache, das V orhanden

sein del' Lehrbehelfe in derselben - das sind dieadministrativen 

Erwagungen, welche fiir die Errichtung derartiger Anstalten mit 

bestimmter V ortrags- und U nterrichtssprache, beziehungsweise fur 

die sprachliche Einrichtung derselben im nationalen Interesse ent

scheiden 8011en. So wechselte denn auch je nach del' Auffassung diesel' 
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JlIomente die Vortragssprache mehl'erer Hochschulen,2 und 

wurde angewissenRochschulenauch eine zweite Spracheals Vortrags

sprache nach den sprachlichen Bediirfnissen del' Rorer zugelassen.3 

In anderell Fallen abel' wurden Rochschulen vorzliglich mit Ruck

sicht auf das Bedlirfnis eines Volksstammes neu in das Leben ge

rufen.4 Ebenso sind es administrative Erwagungen, welche die 

Ullterrichtssprache del' Jllittelschulen bestimmen. 1m aUge

meinen entscheidet hier, unter Festhaltung des Grundsatzes, dass 

del' Unterricht in del' Sprache ertheilt werden soIl, durch welche 

die Bildung del' Schiiler am besten gefordert werden kann, die dem

ni:ch den Schiilern so bekannt und gelaufig ist, dass sie den Unter

richt mittelst derselben mit ganzem Erfolge empfangen, del' Er

hal tel' derAnstalt libel' die Unterrichtssprache.o Eine rechtlicheRege

lung aus dem Gesichtspunkte del' nationalen G leichberechtigung 

ist hier schon von vornherein dadurch ausgeschlossen, dass ja der

artige Anstalten keinen bestimmtell Sprengel haben, also nicht 

iiir einen abgegrenzten Kreis von Personen bestim11lt sind, wenn 

2 V gl. binsichtlich der Kraka u er Universitat bes. Staats min. Erl. 
vom 13. Februar 1861, Z. 615, betreffend die Unterrichtssprache an den 
drei weltlichen Facultaten und die theoretischen Staatsprtifungen, dann 
die O. U. Min. Erl. vom 9. October 1868, Z. 8808 .und 14. Mai 1870, 
Z. 4043 (Jilin. Vdg. BI. Nr. 87), betr. die EinfUhrung der polnischen Vor
tragssprache an dieser Universitat. Ahnlich fUr L e m berg O. U. Min. 
Erl. vom 11. J uli 1871, Z. 525 (Kundm. im Jlfin. V dg. Bl. S. 132; tiber 
die Einfiihrung del' polnischen Unterrichtssprache an der technischen 
Akademie in Lemberg O. U. Jilin. Erl. vom 14. September 1871, Z. 10666, 
Jl1. Vdg. Bl. Nr.53. Ferner O. U. Min. Erl. vom 3. April 1882, Z.5204, 
betreffend die ruthenischen Lehrkanzeln. S. auch Mayrhofer, Hand
buch, 5. Aufi., IV., S. 1058 f. Note 1. 

3 Vgl. beztiglich der italienischen Vortragssprache an den Univer
sitaten Graz und Innsbruck, JlIayrhofer, IV, S. 1058. 

4 Ges. yom 31. Marz 1875, R. G. B. NI'. 40, § 1, betreffend die 
Errichtung der Universitat Czernowitz und vom 28. Februar 1882, 
R. G. B. Nr. 24, betreffend die Universitat Pug. 

5 O. U. lIlin. Vdg. vom 16. December 1854, R. G. B. Nr. 315, 
8. August 1859, R. G. B. Nr.150, 8. Marz 1860, Z.1532 (lIIarenzellers 
Normalien fUr die Gymnasien und Realschulen I, Nr.11); § 17 des Entw. 
del' Organisation der Gyml1asien etc. in Osterrcich ex 1849. V gI. tiber 
die Untcrrichtssprache an lIIittelschulen bes. Mayrhofer IV S. 913 ff. 
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auch gerade die Riicksicht auf die culturellen Bediirfnisse Ange

hOriger eines bestimmten Volksstaml11es bei deren Errichtung und 

Einrichtung l11aBgebend zu sein pfiegt. 

III. Andets auf del11 Gebiete del'Volksschule. Del' Cha

rakter derselben als Zwangsschule macht hier die techtliche 

Regelnng del' Errichtung' von Unterrichtsanstalten zur Noth

wendigkeit. ",Vo sich im Umkreise einer Stunde und Dach einem 

flinfjahrigen Durchschnitte mehr als 40 Kinder vorftnden, welche 

eine iiber vier Kilometer entfernte Schule besuchen miissell," erwachst 

del' UnterrichtsverwaltuDg' die gesetzliche VerpfiichtuDg zur Errich

tung einer Volksschule. Ferner hat nach den Gesetzen mehrerer 

-Kronlahder im Gebiete eines jeden politischen Verwaltungsbezirkes 

mindestens eine Biirgetschule zu bestehen. 6 Rienach muss jede 

Volksschule einen bestimmten Spreng'el haben; sie ist diePfiicht

schule flir einen abgegrenztell Kreis von SchtUern.7 Wenn 

auch im aHgell1einen die LandesschulbehOrdeinnerhalb del' dnrch 

die Gesetze gezogenen Grenzen libel' die Ullterrichtsspl'ache del' 

Volksschulen zu entscheiden hat, kann sich hiel' dennoch mit Riick

sicht auf Artikel XIX die Vel'pfiichtung zur Errichtung von Volks

schulen mit bestimmter Unterrichtssprache ergeben. Ein 

Sprachenzwang lasst sich namlichnicht vel'll1eiden, wenn del' 

-Schulsprengel vonAngehOrigen V e r s ch i e de n e l' V olksstamme bewohnt 

wird, die Schule also von diesen gleichmaJ3ig besucht werden muss. 

Riel' kann sich also aus del' gesetzlichen Ptlicht zur Errichtung von 

Volksschulen einerseits, aus dem durch das Staatsgrundgesetz gTund

satzlicn ausgeschlossenen Sprachenzwange im Schulwesen anderseits 

fLlr die Schulverwaltung die Nothwendigkeit ergeben, eine Schule 

mit bestimmtel'Unterrichtssprache zu errichten. Derartige, in 

den von mehreren Volksstammen bewohnten Landern fiir gell1ischt

sprachige Schulgemeinden, welche bisher offentliche Volksschulen nul' 

in einer Landessprache besaJlen, mit Rlicksicht auf das Schulbediil'fnis 

del' anderssprachigen, meist in derlHinderzahl befindlichen Schul

kinder errichtete Volksschulen werden bekanntlich als lIIinorHats-

6 § 59 Ges. vom 14. lIfai 1869, R. G. B. Nr. 62; hinsichtlich del' 
Biirgerschule z. B. § 5 Ges. vom 19. Februar 1870, L. G. B. fiir Biibmen 
Nr. 22. 

7 § 9 Ges. vom 19. Februar 1870. 
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s ch ul e n (Nationalitatenschulen) bezeichnet. s Die thatsachliche Vor

aussetzung derselben ist also die Collision zwischen del' Unterrichts

sprache der bestehenden Schulen und del' N ationalitat eines Theiles 

del' dies en zugewiesenen Kinder, ihr Zweck die Vermeidung des 

Sprachenzwanges im Unterrichtswesen nach MaJ3gabe des Art. XIX.9 
DieErrichtung muss aber von den AngehOrigen del' im Unterrichtswesen 

nicht berlicksichtigten Volksstamme beg ehrt werden, daein Sprachen

zwang nicht vorliegt, wenn sich jene mit dem anderssprachigen Unter

richte znfriedell geben.l0 In Ermang-lung besonderer gesetzlichel' 

S V gl. bes. V. G. H. Erk. vom 2. J uni 1897, B. 10786 mit der, 
dem Ges. Entw. liber lIIinoritatsschulen aus dem J. 1890 entnomll1enen 
Definition der llIinoritatsschule als jener Schule, "welche in gemlscht~ 
sllrachigen Schulgemeinden, wo bisber fUr den offentlichen Schulunter
richt nur in einer Spl'ache vorgesorgt ist, flir das Schulbedlirfnis der 
anderssprachigen Schulkinder errichtet werden solI". - N ach -dem neuesten 
Entw, (Anm. 13 dieses §) werden als lI1inoritatsschulen auiler den nach 
den neuen Bestimmungen zu errichtenden auch die . seit Beginn del' 
IVirksamkeit des Ges. vom 19. Februar 1870, L. G. B. Nr. 22 als so1che 
bereits errichteten, behandelt. . 

9 lIIit Erk. vom 19. Janner 1898, B. 11341 und 21. April 1898, 
Z. 2137 hat del' V. G. H. ausgespl'ochen, dass sich die Verllflichtung Z.Ul' 
Errichtung einer Burgerschule auf Grund des Art. XIX.aus del' Be
stimmung des bohm. Ges. vom 19. Februar 1870, §5, dass in jedem 
Schulbezirke mindestens eine Biirgerschule zu bestehen habe, nicht ab
lei ten lasse, da die Blirg.erschulc nicht eine Pflichtschule sei . so dass in 
dem Bestehen einer anderssprachigen Burgerschule ein Spr~chenz\Yang 
nicht erblickt werden kann. 

10 Uber die YOl'aussetzungen fUr die Errichtung einer Mino
ritatsschule (Nationalitatenschule)vgl. bes. V. G. H. El'k. vom 4. De
cember 1884, B. 2314 und vom 31. Janner 1890, B.5123. Diose Voraus
setzungen sind folgende: a) Die Parteien mlissen einem im Lande 
wohnhaften Volksstamme angehOren CIT. G. H. Erk. vom 1. October 1898, 
Z. 5129); b) die Errichtung der Minoritatsschule mUES besonders ver
langt worden sein; c) die Kinderzahl muss nach flinfjahrigem Durch
schnitte mindestens 40 betragen; d) die nachste Schule mit del' an
gestrebten Unterrichtssprache muss liber 4 km weit entfernt sein (vgL 
bes. V. G. H. Erk. vom 3. J uni 1896 B. 9708' 2 lIIal'z 1898 Z 1128· 
dagegen 20. Februar 1891, B. 5763). Die Heirr:at'szustandi~k~it de; 
die llIinoritatschule anstrebenden Parteien ist gleichg'iltig, nul' deren 
Wohnsi tz im Schulsprengel mailgebend, glefchvier'ob derselbe da uernd 
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Bestimmungen flir die Errichtung derartiger Nationalitatenschulen 

muss hier auf die allgemeinen Normen flir Errichtung von Volks~ 

schulen zurilckgegriffen werden; denn die lHinoritatsschule ist bloB 
eine gewohnliche Volksschule, welche behufs Vermeidung des 

Sprachenzwanges mit einer bestimmten Unterrichts

sprache errichtet wird. Liegen daher die allgemeinen Voraus

setzungen flir die Errichtung einer Volksschule gegebenen Fanes 

nicht VOl', kann del' Sprachenzwang nul' durch die gesetzlichen 
Ersatzmittel des offentlichen Volksschulunterrichtes, namentlich 
dul'ch den hauslichen Unterricht vermieden werden.ll 

Die Minoritatsschule bietet einen Fall, wo eine gesetzlich nor
mierte Verpfiichtung auf dem Gebiete des Unterrichtswesens durch 

Einwil'kung des Principes des Artikels XIX gleichzeitig de.n Cha

rakter einer positivrechtlichen Bestimmung tiber die Durchflih

rung del' sprachlichen Gleich b erech tigu ng in sich schlieBt. Die ge-

ist oder nicht (Y. G. H. Erk. vom 19. December 1884, B. 2337; 25. Juni 
1886, B. 3127; 16. September 1886, B. 3159; 22. October 1890, B.5506; 
31. Mai1894, B. 7931; 26. Juni 1895, B.8771; 1. October 1898, Z.5129 u.s.w.). 
Die Kenntnis der Unterrichts8prache der bestehenden Schule ist gleich
giltig (31. Mai 1894, B. 7931); ebenso die Umgangssprache der Parteien 
(Y. G. H. Erk. vom 31. Janner 1890, B. 5123; 31. Mai 1894, B. 7931; 
7. Marz 1895, B. 8478; 3. Juni 1896, B. 9708; vgl. dagegen auch Erk. 
vom 14. October 1885, B. 2722). - In die fiinfjahrige Durchschni tts
zahl einzurechnen sind die Kinder der die Minoritatsschule verlangen
den Parteien, gleichviel, ob sie etwa die bestehende (anderssprachige) 
Schule thatsachlich besuchen, da denselben iiber Yerlangen die 
Mittel zur Ausbildung in del' Sprache ihres Yolkss tammes zu ge
wahren sind (Y. G. H. Erk. vom 20. November 1889, B. 4964; 31. Janner 
1890, B. 5123; 31. Mai 1894, B. 7931); ebenso diejenigen, die eine Pri va t
schule ihrer Muttersprache besuchen (Y. G. H. Erk. vom 22. October 
1890, B. 5506; 7. Marz 1895, B. 8478). Der Ausspruch muss besonders 
geltend gemacht worden sein (Y. G. H. Erk. vom 22. October 1890, 
B. 5506; 31. Mai 1894, B. 7931; 27. November 1896, B. 10137). - Die 
Unterlassung der Zuziehung der Gemeindevertreter bei Fest
stellung der Nationalitat der Impetranten bildet keinen JlIangel des 
Yerfahrens, weil durch diese Erhebung nur das Substrat flir die eom
missionelle Yerhandlung tiber die Schulerriehtung geschaffen werden solI 
(Y. G. H. Erk. vom 19. December 1884, B. 2337; 22. October 1890, 
B. 5506). 

11 Reiehsger. Erk. voln 2H. October 1897, Hye 842. 
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setzliche Pflicht zur Errichtung einerVolksschule wird hier zul' 

Ptlicht zur Errichtung einerVolksschule mit bestimmter Unter

richtssprache im Interesse del' nationalen Gleichberechtigung. 

Im Gegensatze zu den tibrigen Verwaltungsgebieten, aufwelchen 
sprachliche Interessen in Betracht kommen, ist im Schulwesen die 
Geltendmachung solcher Interessen nicht davon abhangig, dass eine 

Sprache im Schulorte landesiiblich sei, sondel'll es gentigt, dass 

dieselbe bloB Landessprache sei, gleichviel ob sie im Schulorte 
auch landesiiblich ist odeI' nicht.12 DemgemaB konnen auch in vor

zugsweise einsprachigen G e bieten del' vonmehrerenVolksstammen 
bewohnten Lander Minoritatssclmlen errichtet werden, soferne nul' 

die nothwendige Anzahl von Schulkindern des anderen Volksstammes 
des Landes nachgewiesen wurde. Dass hier abel' derartig'e Schulen 
auf besondere Forderung von Seite del' einheimischen Bevolkerung 
nicht zu rechnen haben, ist nicht zu verwundel'll. Pfiegt diese doch 

in derartigen Anstalten, welche nach dem Gesetze zumeist auf Ge

meindekosten zu errichten sind, ein Mittel fiir die Festsetzung fremd

sprachiger, oft nul' voriibergehend das Gebiet bewohnender Elemente, 

einen Durchbruch del' sprachlichen Einheit zu erblicken. Es 
war daher die Gesetzgebung auf eine besondereN ormierung derEr
richtung von Minoritatsschulen, durch welche die schal'fsten Be
schwerdepunkte behoben werden soUten, bedacht.13 

12 Y. G. H. Erk. vom 1. October 1898, Z. 5129. 
13 Ygl. in dieser Richtung be8. den Antrag des Abg. Kvicala und 

G . b"h L d Nl'. 286 Ldt. 3 
en. 1m 0 m. an tage 1884 Dr. C. VII § : Wenn im Umkreise einer 

Schulgemeinde blo.6 eine offentliche Yolksschule mit einer Unterrichts
sprache besteht, wenn sieh aber zugleich daselbst nach einem fiinfjahrigen 
Durchschnitte mindestens 40 sehulpfiichtige Kinder :linden, welche del' 
Unterrichtssprache dieser Schule unkundig sind, so ist fiir diese Kinder 
eine offentliehe Yolksschule mit der zweiten Landesspraehe als Unter
riehtsspraehe zu errichten. "- Der Gesetzentwurf tiber Minorita ts
sehulen fiir Bahmen aus dem J. 1890 wollte diese Sehulen insofel'lle 
abweichend behandeln, als fUr die Errichtung derselben neben der Minimal
zahl von 40 Kindel'll nach fiinfjahrigem Durchschnitte aueh die Zahl von 
80 nach dreijahrigem Durchschnitte geniigen sollte. Der Mehrauf
wand, welcher der Gemeinde durch die Errichtung und den Bestand 
solcher Schulen erwachsen wiirde, sollte der Schulgemeinde aus dem 
Landesfonde vergiitet werden. - Neuester, vom Landtage jiingst an-
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§ 15. 

b) Del' Spl'3.chllutel'l'icht. 

1. Die Sprache erscheint abel' im Unterrichtswesen noch in 

einer zweiten Function, namlich als Unterrichtsgegenstand. 

Riel' ist die Pftegeder Sprache Selbstzweck des Unterrichtes. 

Der Unterricht in einer Sprache kann aus verschiedenen Griin

den stattfinden: entweder weil die Sprache die lIIuttel'sprache, 

also di~ Sprache des V olksstammes del' Schiller ist, od.er weil sie 

die Unterrichtsspraehe del' Anstalt ist, odeI' endlich wegen ihres 

culturellen vVertes. Fiir die SteHung des Sprachunterrichtes im 

Lehrplane sind hienach neben didaktischen auch nationalrecht

liche l\1omente ma£gebend, welche miteinander concurrieren, mit

unter auch collidieren konnen. Die Pftege del' Jlfu t tel'S p I' a ch e 

im Unterrichte entspl'icht dem Rechte del' Volksstamme auf Wah

rung und Pftege del' Nationalitat und Sprache. Die Pftege del' 

Unterrichtssprache wird vorziiglich durch die Riicksicht be

stimmt, dass die Schiiler die Sprache, in welcher del' Unterricht 

stattftnden solI, thunlichst vollkommen beherrschen. Del' Unterricht 

einer . anderen Sprache endBch, welche wedel' die l\Iuttersprache 

del' Schiller noch die Unterrichtssprache ist, erfolgt aus padagogisch

didaktischen Griinden. 
Die l\Iuttersprache als solche findet nach del' geltenden 

Schulgesetzgebung unter den Unterrichtsgegenstanden unmittelbar 

keine besondere Beriicksichtigllng. Die Pflege derselben findet in

sofel'lle statt, als sie in del' Regel auch die Unterrichtssprache 

ist. Diese und nicht die Muttersprache pflegen daher die Lehrplane 

anznfiihren .1 

Bei del' vViirdigung des Sprachnnterrichtes yom Standpunkte 

des Nationalitatsrechtes kann von den Rochschulen fliglich abge

sehen werden, weil dieselben, insofel'lle sie Sprachstudien betreiben, 

yom rein wissenschaftlichen Standpunkt ausgehen. Die selbst einen 

genomniener Entw. (Politik Nr. 123/1899): 40 schulptiichtige Kinder, 
dreijahriger Wohnsitz der Eltern im Schulsprengel. . 

1 B. §§ 3 u. 17 Reichsvolksschulgesetz vom 2. Mal 1883, R. G. B. 
Nr .. 53. 
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o blig a tenGegenstand des Unterrichtes bildende Unterrichtssprache 

del' Gymnasien dagegen soIl eben diejenige sein, durch welche die 

Bildung del' Schiiler am besten gef6rdert werden kann, die demnach 

den Schiilel'll so bekannt und gelaufig ist, dass sie den Unterricht 

mittelst derselben mit ganzem Erfolge empfangen; das wird nun in 

del' Regel die Muttersprache del' Schuler sein.2 Auch in den 

.LehrpUinen del' Realschulen findet del' Unterricht in del' Mutter-

sprache nul' mittelbar Beriicksichtiguug. Die Volksschule end

lich, welche ja von vol'lleherein flir einen bestimmten Kreis von 

Kindel'll errichtet wird, erh1Llt ihre sprachliche Einrichtung eben mit 

Rucksicht auf die Muttersprache del' eingeschulten Kinder. Wenn 
daher in den lIIittel- und Volksschulen die Un tel' rich tssprache als 

obligateI' Gegenstand eingefiihrt ist, wird dam it gleichzeitig auch 

del' Gesichtspunkt del' Pflege del' nationalen Sprache 

del' Schiiler intendiert odeI' wenigstens getroffen. 

II. ,Vas den Unterricht anderer Sprachen neben der Unter" 

richtssprache betrifft, so wird gegen die obligatorische Einfiihrung 

desselben, wenn diese Sprachen gleichzeitig Landessprachen sind, 

del' Grundsatz des drittenAbsatzes des Art. XIX geltend gemacht, dass 

2 Del' Organisationsentwurf vom J. 1849 fiihrte die "llIutter
sprache" als unbedingt obligaten Lehrgegenstand an; die iibrigen 
Landessprachen sowie die deutsche, wenn sie nicht unter diesen 
schon begriffen war, wurden zwar an jedem Gymnasium gelehrt, waren 
aber nul' uber Verlangen del' EItern oder Vormiinder obligato Die Min. 
Vdg. vom 26. Mai 1851, R. G. B. Nr.149, iiber die Abhaltung del' Ma
turitatsprliJung ersetzte bereits die Muttersprache durch die Un ter
richtssprache hinsichtlich der Abhaltung der schriftlichen Prlifung; 
ebenso die spateren Normen. S. die geltenden Einrichtungen des 
Sprachunterrichtes an Gymnasien bei Mayrhofer 5. Auti. IV, S. 913 ff., 
an Realschulen ibid. S. 1034 ff.; an den letzteren ist derSprachunterricht, 
von den model'nen Cultursprachen abgesehen, entweder nach dem Ge
sichtspunkte del' Untenichtssprache odeI' der Landessprache oder 
durch Anfiihrung be s tim m t e r Sprachen festgestellt. - Der Charakter 
einer an lIHttelschulen unterrichteten Sprache als lIIutterspracheder 
Schiiler kann insoferne besondel'e Bedeutung erlangen, als von ihm die 
obligatorische Eigenschaft des Sprachunterrichtes mitunter abhangig ge
macht wird; so ist z. B. nach C. U.M. Erl. v. 22. Februar 1887, Z. 13472 fiir 
Schiiler slovenischer Muttersprache an den Gymnasien in Karnten die 
slovenische Sprache ein u;nbedingt obligater Gegenstand (s. Anm. 9 dieses §). 

Herrnritt, ~ationalitiit und Recht. 7 
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in den von mehreren Volksstammen bewolmten Landern die offent

lichen Unterriehtsanstalten derart eingeriehtet sein sollen, "dass 

ohne Anwendung des Zwanges zur Erlernung einer zweiten Landes

spraehe jeder dieserVolksstamme die erforderliehen 1YIittel zur Aus

bildung in seiner Spraehe erhalt". Diese Auffassung geht davon 

aus, dass del' Zwischensatz "ohne Anwendung des Zwanges zur El'

lernung einer zweiten Landesspl'ache" eine selbstandige Gesetzes

bestimmung beinhalte, so dass in Alinea 3 jenes Artikels neben del' 

Garantierung del' Bildungsmittel in del' Sprache jedes Volksstammes 

als zweite Vorschrift aueh das absolute Verbot del' obliga

torisehen Einfuhrung' des Unterriehts einer Spraehe liegt, 

wenn dieselbe eine Landesspraehe ist. Es handelt sich hier urn 

.eine Interpretationsfrage von groBter Tragweite. Die AngehOrigen 

jedes Volksstammes in gemischtspraehigen Landern sollen in ihrer 

Ausbildung vollig isoliert von einander gehalten werden. Die Sehule 

soIl hier nieht nul' kein Bindemittel, sondern im angeblichen Interesse 

des nationalen Schutzes eine Art Garantie fUr die culturelle Tren

nung del' Volksstamme sein. 
Die politischen ,Virkungen einer derartigen Is 0 Ii e rung, welche 

die in einem polyglotten Staate wie Osterreich in eultureller und 

wirtschaftHcher Beziehung auf einander so vielfach angewiesenen 

V olksstamlIle gegenseitig mehr und mehr entfremden muss, sind hier 
nicht zu erortern. 3 Dagegen muss darauf hingewiesen werden, 

3 Eine derartige sprachliche Scheidung im Schulwesen iet den 
iibrigen Nationalitatenstaaten unbekannt; im Gegentheil.e besteht 
hier das Streben nach thunlichster Erweiterung des Sprachunternchtes auf 
die Landessprachen. Vgl. fill' Belgien das Ges. yom 1. Juni 1850, Loi 
sur l'enseignement moyen, bes. Art. 22'1' 23'1' 26'1' nach welchem in den 
athenees royaux, sowie in den eco1es moyennes ~iir den Unterri~ht beider 
Landessprachen auch wo diese1ben nicht ublich smd, vorgesorgt 1St ~ alier
dings unter Bevorzugung del' franzosischen Sprache, welche III den 
vlamischen Provinzen durchwegs obligater Gegenstand ist; ferner Ges. 
yom 15. Juni 1883, Loi reg1ant l'emploi de 1a langue fiamande pour l'en
seignement moyen dans la partie fiamande du pays. - uber die Unter
l'ichtsverha1tnisse in der Sch w eiz, wose1bst in den hOheren Schulen 
aUer Cantone nebst der Cantonssprache mindestens noch eine National
sprache obligat ist, vgl. Fisehhof, Sprachenrecht, S.26; dann tiber.die 
niederen Cantonalschulen, welche zum Theile auch fur den Unterl'lcht 
cineI' zweiten Cantonssprache sorgen (Bern, Freiburg, Waadt), vgl. Hun-
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dass diese Interpretation, welche in den ersten Jahren nach Ein

fiihrung del' geltenden Verfassung dadurch einen officiellen Charakter 

erhielt, dass die Unterrichtsgesetzgebung und -vel'waltung daran 

gieng, "in Ausflihrung des Al'tikels XIX." den obligatorisehen UnteI'

l'icht del' anderen Landessprache, welche wedel' die Unterrichts-, 

noch auch die Jlluttersprache del' Schuler war, soweit diesel' in Geltung 

stand, abzustellen,4 keineswegs zwingend erscheint. So ist schon 

vom Standpunkte del' sprachlichen Interpretation eine andere 

Deutung moglich. In dem Zwischensatze "ohne Anwendung eines 

Zwanges zur Erlernung einer zweiten Landessprache" muss nicht 

unbedingt ein selbstandiger Gedanke gesueht werden. Es lasst 

sich diesel' Satz auch auf die den Volksstammen in Aussieht gestellte 

Gewahl'ung del' el'fol'derlichenBildungsmittel in ihrerSprachebe

ziehen, so dass del' Sinn del' betreffenden Gesetzesbestimmung dahin 

gienge, dass bloB ein Zwang zur El'lernung einel' zweiten Landes

sprache als Mittel zul' Ausbildung, also als Unterrichtssprache, 

ausgeschlossen sein sollte; und gerade flir diese Erklarung, also fiir 

die Garantie del' Bildungsmittel in del' Unterrichtssprache 

derVolksstamme, sprieht sowohl die Entstehungsgesehichte des 

Artikels XIX, als auch die ganze Einrichtung des Unterrichtswesens. 

Die Feststellung del' Grundrechte del' Staatsbiirger pflegt das 

Ergebnis einer Reaction gegen den bisherigen Zustand zu bilden, 

indem dies em gegenUber dem Individuum eine bisher nieht inne

gehabte rechtliehe Stellung eingeraumt wird. So bildet gerade del' 

friihere Zustand einen Fingerzeig flir die Tendenz del' neuen Regelung. 

Del' Zustand des hoheren Unterrichtswesens VOl' demJ.1867 kennzeich

nete sich abel' gerade dadurch, dass dasselbe in den meisten Landern 

ziker, Schweiz, S. 49 f. (Del' Kampf um das Deutschthum, 10. Heft, 
1IIiinchen 1898). - uber die politischen Wirkungen der sprachlichen 
Isolierung vgl. die AusfUhrungen des Fursten Lo bkowicz in der Rerren
haussitzung yom 7. Mai 1887, Sten. Prot., Herrenh. X. Sess., 34. Sitzg., 
S. 476 f. 

4 V gl. C. U. 111. Erl. v. 12. Febr. 1868, Z.317, 4. Mai 1868, Z. 1767 
(Jlfarenzellers Samm1ung I, Nr. 54, 55); dann das Gesetz yom 
5. October 1868, L. G. B. fUr Bohmen Nr. 29, mit welchem "in Voll
ziehung des Art. XIX St. Gr. G." § 4 des Gesetzes yom 18. Jan. 1866. 
L. G. B. Nr. 1, betreffend die obIigatorische Einfiihrung des Unterrichte~ 
in der zweiten Landessprache, auBer Wirksamkeit gesetzt wurde. 

7* 
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wesentlieh auf Grundlage del' deutsehen Unterriehtsspraehe 
eingeriehtet war.5 Darin wurde, wie aueh aus den parlamenta
risehen Debatten hervorgeht, eine mit dem Gl'undsatze der Gleieh
bel'eehtigung nieht vereinbare Benaehtheiligung del' niehtdeutsehen 
Volksstamme erblickt, welebe nunmehr beseitigt werden sonte. Des 
kurz vorher an den Sehulen Bohmens obligatoriseh eingefUhl'ten 
Unterriehtes in der zweiten Landesspraehe, in welchem, da el' fur 
beide Volksstamme gleichmaBig bestand, ein 1Vidersprueh mit dem 
Grundsatze del' nationalen Gleiehbereehtig.ung kaum erbliekt werden 
konnte, wurde dabei nieht besondel's Erwahnung gethan.6 Moehte aueh 
den SehOpfern des Gesetzes die Absiehteiner Anderung vorgesehwebt 
haben, die denn aueh kul'z naehher unter Bernfung auf Artikel XIX 

erfolgte, zu einem dentliehen Ausdrueke ist dieselbe im dritten Ab
satze dieses Artikels nieht gekommen. Es Mtte doeh, wenn in 
dieser Beziehnng eine bestimmte 1YlaBregel beabsiehtigt gewesen 
ware, geradezu ansgesproehen werden miissen, dass fort an eine 

5 Oben§ 7. 
6 Sten. Prot. des Abg. Hauses, I. Sess., Sitzungen vom 8. und 

9. October 1867, S. 785 ff. Die Klagen der nicht deutschen Abgeordneten 
giengen mit Riicksicht auf den damaligen sprachlichen Zustand der :M:ittel
schulen besonders dahin, dass die Sohne slavischerEltern die deutsche 
Sprache erlel'llen miissen, um an den offentlichen :M:ittelschulen ibre Aus
bildung erlangen zu Mnnen. Auf die Bemerkung Ziemialkowskis 
dass derjenige,dessen Kinder in einer ihnen unverstandlichenSprach; 
unterrichtet werden, nicht gleichberechtigt sei -mit demjEmigim, desseri 
Kinder in der :M:uttersprache den Unterricht genie.ilen, erwiderteHerbst, 
"man mlisse nach dies en Worten f!Lst glauben, dass jenes Staatsgrund~ 
gesetz diesem Unterrichte der Kinder in der Muttersprache ein Hinder
nis in den Weglegen wiirde, wahrendgerade das Entgegengesetzte in 
dem Gesetze ausgesprochen ist" (S. 793). Dasselbe ergibt sich aus den 
Ausfiihrungen Leonardis, Sten. Prot. S. 816, welcher auf Grund des 
AI. 3 Art. XIX sich gegen eine fremde Vortragssprache an den Hoch
schulen wendet, und der Antwort Sturms. Vgl. auch den Jilinol'itats
bericht (Abg. Sturm) uber den Antrag des Grafen Wu!mhrand betr. 
die gesetzliche Regelung der Sprachenfrage: "Und doch war der liber 
Antrag deutscher Abgeordnetel' beigefiigte dritte Absatz des Art. XIX 
niemals so gemeint, dass auch ein Zwang zur ErlernungdeT Staats
sprache ausgeschlossen werden sollie" (bei Madeyski, Die deutsche 
Staatssprache, S. 147). 
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zweite Landessprache an den Schulen nicht als obligateI' Unterriehts
gegenstand eingefiibrt werden durfe. 

III. Abel' aueh mit dem Zwecke und del' Organisation des 
Unterrichtswesens ist die bekampfte Interpretation schwer vereinbar. 
Auf dem Gebiete derVolkssch ule mag immerhin wegen ihres Charak
tel'S als Piiiehtschule in del' Einfilhrung einer zweiten Sprache als 
Unterriehtsgegenstand <, ein Zwang erblickt werden; anders abel' in 

del' Mittelschule, wo unsel'e Frage die hervorragendste Rolle 
spielt. Hiel' lasst sich, abgesehen davon, dass del' Besueh derselben 
dem Einzelnen anheimsteht, die Erlangung des Unterrichts
zieles ohne Zwang zur Erlernung gewisser Spraehen gar nieht 
denken. Hier ist del' Lehrplan doeh vorziiglieh durch die Aufgabe 
der Mittelschule, dul'eh bestimmt eingel'iehteten Unterrieht eine 
hohere allgemeine Bildung und zugleich die Vorbereitung fUr 
das wissenschaftliehe Hochschulstudium zu vermitteln, bediugt, und 
lasst sieh ohne einen gewissen Zwang das Lehrziel schleehthin nicht 
erreichen. 8 Es liegt jm Wesenjedes Organismus, dass die Nutzbar
maclmng desselben nul' dUl'ch ,die Unterwerfnng unter seine Regelll 
moglieh ist. SoIl del' Zweck del' Mittelschule dal'um vereitelt werden , 
weil eine Spraehe, del'en obligateI' Unterrieht vermoge ihres culturellen 
Werthes flt1' nothwendig erachtet wird, zufallig eine Landessprache 
ist? odeI' solI diesel' Zweck in eillemLande vollkommeller als in 
ande1'en vel'wirklicht werden, weil dieselbe Spraehe, je nach dem 
W Ohllsitze del'Volksstamme, hier Landesspraehe ist, dort aber nicht? 

vVenn abel' auch von den Erfordernissen des hoheren Unter
richtes ganz abgesehen wird, so HeBe sich die vollkommene sprach
Hche Isolierung des Unterrichtes nach natiollalen Gesichtspunkten 
nnr unter del' Voranssetzung durchfilhren, dass fur jedes Yolk die 

7 Vgl. V. G. H. Erk. 27. April 1877, B.70, welches als gesetzliche 
Grenze fUr die Entscheidung der LandesschulbehOrde libel' die Unter
weisung in einer zweiten Landessprache (§ 6 Reichsvolkssehulgesetz) den 
Art. XIX. sowie das bOhmische Gesetz yom 18. Jiinner 1866, L. G. B. Nr.i, 
un~ yom 5. October 1868, L.G. B. NT. 29 (Anm. 4 dieses §), ansiehtj ferner 
Rel~hsger. Erk. yom 5. Juli 1888, Hye 444, welches einen Zwang nicht 
anlllmmt, wenn der Unterricht in der zweiten LandessPTache von der Zu
stimmung del' Eitel'll zu Beginn des Schuljahres abhangig gemacht wird. 
- Vgl. jetzt lIIayrhofer IV, S. 576 ff .. 

8 Vgl. § 1 Org. Entwurf bei Mazenzeller I. 
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Unterrichtsmittel von del' untersten bis zur oberstenStufe 
in seiner Sprache vorhanden sein wiirden. So lange dies nicht 
del' Fall ist, wiirde z. B. den Ang'eh1il'igen deljenigen Volksstamme, 
in deren Sprache Hochschulen nicht vorhanden sind, die Beniitzung 
diesel' Anstalten, deren Unterrichtssprache sie, weil dieselbe zuf1tllig 
auch Landessprache ist, an ihren Mittelschulen nicht erlernen konnten . , 
wenn nicht ganz unmoglich gemacht, so doeh wesentlich erschwert 
werden. Allerdings erheischt die consequente Durchfli.hrung des 
Princips del' nationalen Gleichberechtigung die gleichmassige Aus
gestaltung del' gesammten Un terichtsmittel fiir die Angehorigen 
jedes Volksstammes; doch ist dies, wie oben dargelegt wurde, that
sachlich nul' bis zu einem gewissen Grade durchfiihrbal'. Bei diesel' 
Sachlage wiirde abel' die vollige sprachliche Isolierung an Stelle natio
naler Gleichberechtigung, thassachlich eine na tionale B edriickun a> 

'" 
zur Folge haben, und was erne W ohlthat sein sollte, wiirde zur 
Plage werden. Del' Unterrichtsol'ganismus muss eben als ein Ganzes , 
dessen Theile untel'einandel' im Zusammenhange stehen, aufgefasst 
werden. Auch sind die hoheren Un terrichtsanstalten, wenigstens 
form ell , nicht ausschlielllich fur die Angehorigen eines be
stimmten Volksstammes errichtet; sie werden oft thatsachlich 
von AngehOrigen verschiedener Stamme besucht, und die ~Iuttel'. 
sprache als solche ist iiberhaupt nicht Gegenstand des Unterrichtes , 
wodurch allein schon die Einfiihl'llng des Unterrichts in einer 
bestimmten Sprache den Character eines gesetzwidl'igen Zwanges 
vel'liert. 

So ist denn die Unterrichtsgesetzgebung und -verwaltnng in 
letztel' Zeit mit Recht von del' fl'iiheren Auffassung ganzlich 
a b g ega n g en, dass die Einfiihrung des obligatol'ischen Unterrichtes in 
einer zweiten Landessprache einen Sprachenzwang nach lliaBgabe 
des Artikels XIX beinhalte, und es beziehen die Realschnl
gesetze sowie die LehrpULne del' Gymnasien, wenn es das Lehrziel e1'
heischt, vielfach auch die zw eite Lan dessprach e unter die 0 b liga
ten Untel'l'ichtsgegenstande, wahrend anderwarts diesel' Ullterrichlt 
nach del' Nationalitat (Muttersprache) del' SchUler odeI' del' 
"Vahl del' Eltern obligaten Character hat. 9 

9 Uber die gegenwartigen sprachlichen Einrichtungen del' 
MitteiEchulen in Osterreich sowie uber den Sprachenunterricht an 
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§ 16. 

Die nationale Gleichbel'echtigung im Amte; die allge
meinen Gl'undsatze. 

L Als zweites Gebiet, auf welchem die nationale Gleichberech
tigung verwil'klicht werden soIl, fiihrt das Staatsgl'undgesetz das 
"Amt" an, indem es die Gleichberechtigung del' landes
iiblichen Sprachen im Amte anerkennt. 

Selbstverstandlich hat hier das Gesetz das in del' Be h 0 r d e 
personificiel'te Amt im Auge. Da das Gesetz nicht unterscheidet, 
muss diesel' Grundsatz auf sammtliche Arten von Behorden 
bezogen werden, soferne dieselben nur untel' die raumliche Wil'k
samkeit des Staatsgrundgesetzes fallen, also besonders anf die diessei
tigen BehOrden des Staa te s und del' staatlichen Anstalten,l ferner auf 
die BehOrden del' Selbstvel'waltungskorper, soweit auf deren 
vVirksamkeit die staatliche Gesetzgebung Anwendung findet, na
mentlich also del' communalen Verbande. 2 Ferner macht das Gesetz 
keinen Untel'schied, ob die BehOrde obrigkeitlichen Charakter 
hat odeI' nul' berathend und begutachtend wirkt.3 

Natiirlich wird die Verwirklichung des Pl'incips sprachlicher 
Gleichberechtigung je nach del' Beschaffenheit und Function del' Be
horde, je nach ihl'er Stellnng im staatlichen Orgallismus eine vel'
schiedene sein. Bald wird del' Staat unlllittelbar durch Normen 

denselben vgl. J\layrhofer, 5. Aufi. IV. S. 917 ff. Anm. 1, S. 1033 ff., 
dann Hugelmann, das Recht der Nationalitaten, S. 25 ff. - Auch wo der 
obligatorische Unterricht in der zweiten Landessprache noch nicht ein
gefiihrt ist, wurden in diesem Sinne in den Landtagen vielfach An
regungen gegeben; so flir Bahmen Resolution Clam-Martinitz 
310 Ltg. 1884 

C. XX ; Antrag Adbt. Schonborn und Gen. 1. Jahressess. 1895, 

Dr. 2, XLVII, Nr. 28 Ldt.; fUr Mtthren die Resolution vom 5. Februar 
1895 betr. den obligaten Unterricht der Landessprachen an Gymnasien. 

1 Vgl. C. U. llin. Erl. vom 5. Mai 1879, Z. 6275, 1II. V. B. Nr. 33 
betreffend die Amtssprache der Lemberger Universitat. 

2 V. G. H. Erk. 28. Februar 1883, B. 1678 hebt den "amtlichen" 
Charakter im Sinne des Art. XIX bei del' Thatigkeit del' Gemeinde
vertretung henol'. 

3 S. unten § 17, Anm. 21. 
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oiler Verwaltuugsbefehle die behordliche Thatigkeit nach dies em 
Principe einrichten konnen, bald wird e1' nul' innerhalb seines 0 ber
aufsichtsrechtes einwirken. Anders wird das Princip verwirk
licht werden, wenn die Behol'de berufen ist, unmittelbar mit den 
Parteien zu verkehren, andel's wenn sie sich hiezu del' Vermitt
lung anderer Behorden und Organe bedient. Endlich wird auch 
die Configuration del' Bevolkerung, del' getrennte Wohnsitz 
del' Volksstamme odeI' del' en Vermengung innerhalb des Sprengels, 
von Einfiuss sein. 

II. Die gesammte Thatigkeit del' BehOrde findet mittelst sprach
Hcher, beziehungsweise schriftlicher Ausserung statt. DieSprache 
wird hier mit Rlicksicht auf den Zweck als Amtssprache, Ge
is chafts sp r a c he, Di ens tspr ach e bezeichnet. 

Yom Standpunkte des Spl'achenrechtes ist besonders die Unter
scheidung des Verkehrs derBehOrde mit dritten, a uBerh al b derselben 
stehenden Personen einerseits und del' Vel'kehr del' verschiedenen 
13ehOrden, dann del' del'selben BehOrde angehorenden Pel'sonen unter
einandel' anderseits, von Wichtigkeit. Die Amtssprache wird in 
el'stel'er Beziehung als Sprache des auBel'en Dienstes, in letz· 
terer Beziehung als Sprache des inneren Dienstes bezeichnet; 
diese scheidet sich wiederum, soferne sie den meist schriftlichen Vel'
kehl' del' Behol'den untereinander betrifft, in die am t li c he Co rr e
spondenzsprache, soferne sie sich auf den amtlichen Verkehr del' 
AngehOrigen derselben BehOrde untereinander beziel1t, in die innere 
Amtssprache im engeren Sinne.4 

Die auBere Amtssprache beherrscht im allgemeinen den Par
teienverkehl', also den Vel'kehr mit auBerhalb des Amtes stehen-

4 Del' Gegensatz zwischen del' 8prache des inneren und des auGeren 
Dienstes fallt keineswegs zusammen mit demjenigen del' vorbereiten
den Handlungen und der Entscheidung; so kann die vorbereitende 
Thatigkeit der Behorde vielfach schon den Verkehr mit Parteien be
dingen, z. B. Erhebungen, Anfragen verschiedener Art, Zeugen- und Sach
verstandigeneinvel'llahme, wahrcnd umgekehrt del' Entwurf del' Ent
scheidung del' Oberinstanz, welcher unmittelbar an die untere Instanz 
gerichtet 1St, dem inneren Dienste angehort. - Uber das Verhaltnis del' 
-inneren zur ausseren Amtssprache vgl. die interessante Debatte in der 
Herrenhaussitzg. vom 7. ]Uai 1887; bes. Unger und Randa, Sten. Prot. 
X. 8ess. 8. 439, 457 f. 
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den Personen. Del' Pal'teienverkehr besteht einerseits· in AuBe
l'ungen von Seiten del' Behorde, als Entscheidungen, Urtheilen, 
Beurkundungen, Verfiigungen, Befehlen, constitutiven Acten und 
den dieselben vorbereitenden Amtshandlungen, als Vorladungen, An
fragen, weiters in Edicten, Kundmachungen u. s. W.; anderseits in 
AuBerungen dritter Personen a n die BehOrde, als scbriftlichen Ein
gaben verschiedener Art, Gesuchen, Klagen, Beschwerden, Anzeigen, 
dann miindlichen Erklarungen von Parteien, Zeugen Sachverstan
digen u. dergl. Die AuBerungen del' BehOrde konnen entweder 
iiber Einschreiten del' Pal'tei stattfinden odeI' von amtswegen, 
olme ein solchesj sie konnen entwedel' sich an eine concrete Person 
richten wie Entscheidungen, Befehle u. s. w. odeI' abel' zur Kennt
nis grosserer odeI' kleinerer Personenkreise bestimmt sein, als 
Kundmaclmngen, Edicte etc. Ferner konnen die Auilerungen einer 
Partei mittelbal' an eine andere gerichtet, zur Beantwortung durch 
dieselbe bestimmt sein odel' nicht. AIle diese Unterschiede sind 
fiir die rechtliche Regelung del' Sprache des ausseren Dienstes von 
.Wichtigkeit. 

DieSprachedes inneren Dienstesalsamtliche C orrespondenz· 
s p l' a c h e kommt besondel's in Weisungen, Auftragen, Bekann t
machungen, Mittheilung von Entscheidungen behufs Intimation an 
die Partei von Seiten del'libergeordneten an die untergebene BehOrde, 
in Antl'agen, Berichten, Anfragen, Ausklinften diesel' an jene, dann 
in verschiedenen Mittheilungen del' Behorden anderer Dienst
zweige zur Anwendung. Die innere Amtssprache im engeren 
Sinne findet in del' Manipulation, den Actenausziigen, amtlichen 
Bemerkungen, Gutachten, Exposes, dannbeim miindlichen Verfahren 
in Referaten, collegial en Berathungen, Abstimmungen, Beschlussen, 
ferner in del' protocollarischen Feststellung derselben Geltung. 

III. Das Interesse del' Partei wird bIos dul'ch den Vel'
kehl' mit del' Behorde unmittelbar beriihrt. Die Partei kann 
ih1'e Rechte und Interessen gegenliber del' BehOrde nul' dann ent
sprechend wahl'llehmen, wenn sie die Ausserungen derselben voll
kommen versteht, nnd wenn ihre AuBerungen von del' BehOrde ver
standen und unmittelbar zur Grundlage del' behOrdlichen Thatigkeit ge
macht werden. Auf demGebiete del' auBeren Amtssprache k.onnen 
sich auf Grund des Prinzips del' sprachlichen Gleichberechtigung 
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und ~der dasselbe ausflihrenden Normen, wie oben el'wahnt wurde, 
auch subjective Rechte ergeben, indem die subjectiven Rechte 
del' Parteien hier gleichzeitig den Character von subjectiven R e cll ten 

auf den Gebrauch einer bestimmten Sprache erha1ten. Das 

subjective Recht auf Parteigehor, auf Mittheilung eines Bescheides, 

eines Urtheils, einer Entscheidung ist gleichzeitig ein Recht auf 
GellOI', anf ein Urtheil, auf eine Entscheidung in einer bestimmten 

Sprache, und die Verletzung del' Vorschriften libel' den Gebrauch 
einer bestimmten Sprache bildet die Verletzung eines subjectiven 

Rechtes.5 

~Was die Sprache des inneren Dienstes betl'ifft, so kann diesel' 

das Interesse del' Partei nur mitt e1 bar berlihren, insofel'll namlich 

del' innere Verkehr innerhalb del' BellOrde oder mit anderen Be

llOrden im Zusammenhange mit del' AnBerung del' .BellOrde an die 
Partei steht, die Erlediguug vorbereitet. Die vorbereitendeAmts

tMtigkeit verMlt sich zur Erledigung wie del' Gedanke zum Worte, 
und wie dieses del' unmittelbare Ausdruck des Gedankens sein soIl, 
wird auch die behOrdliche Aullerung nul' dann vollkommen zutreffend 
sein, wenn sie unmittelbar auf del' vorbereitenden Amtshandlung 

beruht 6• DieVennittlung durch Ubersetzung schwacht die Garantie 

del' vollen Ubereinstimmung zwischen del' Erledigung und del' die
selbe vorbereitenden Handlung, und so entspricht einer objectiven 

Thatigkeit am meisten die volle Ubereinstimmung in del' Sprache 
diesel' beiden Funktionen 7. Diese Ubereinstimmung liegt wohl im 

5 V gL oben, S. 6U., hiezn die Ansfiihrungen des Grafen Taaffe1n del' 
Sitzung" des Herrenhauses vom 22. Apri11887, X. Sess. Sten. Prot. S. 395, dann 
den Commissionsbericht des Herrenh. X. Sess. Beil. 145: "Es ist ein un
bestrittenes und gesetzlich anerkanntes Recht jeder in del' Gerichts
sprache odeI' einer del' Landessprachen ihr Recht snchenden Partei, dass 
es ihr in derselben Spmche zu Theil werde." 

6 Dieser Grundsatz kommt selbst ceim obersten Gerichtshofe ins 0-

ferne zur Geltung, dass w~nn die Verhandlung in einer" andern als der 
dentschen Spmche gefiihrt worden ist, der O. G. H. seine Entscheidung 
dariiber sammt den Griinden in der Sp~cache. in welcher die Ver
handlung in erster Instanz gefiihrt wurde, nnd in der deutschen 
Sprache hinauszngeben hat. (Rais. Pat. vom 7. August 1850, R. G. B. 
N r. 325, § 27); vgl. auch § 18 betr. die Zusammensetzung der Senate. 

7 Vgl. bes. die Ausfiihrungen Randas in der Sitznng des Herrenh. 
vom 7. Mai 1t$87, Sten. Prot. X. Sess. S. 461 f. 
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sUbjectiven Interesse del' Pal'tei, bildet abel' nicht ein subjeeti

v e s R e c h t derselben. 8 SoferTIe dagegen del' innere amtliche Verkehr 

nieht der Vorbereitung concreter AuBernngen an die Parteien dient, 
sondern den allgemeinen Zwe cken del' Amtsthatigkeit, wie dies z.B. 
bei Erlassung von Instructionen, organisatorisehen Mallregeln etc. 
del' Fall ist, liegt e1' selbst ausserhalb del' Interessensphare 
des Einzelnen. Es gibt somit auf dem Gebiete des inneren 

Dienstes subj ectiv e Rech te auf den Ge bra ueh einer Spl'ache 
n i e h t, sondel'll allenfalls nur In t ere sse n an demselben. Das Einzel

interesse an bestimmter spraehlicher Regelung flieBt hier mit dem 

allgemeinen Interesse an einer objeetiven Reehtspreehung und Ver
waltung znsammen, und es ist die Aufgabe des Staates, durch ent
sprechende MaBregeln dies em Ziele thunliehst nachzukommen. Diese 
Mallregeln miissen sieh abel' nicht bloB auf die spl'achliche Ein
rich tung des innerenAmtsverkehres selbst beschranken. Die ,Vahrung 

del' sprachlichen Interessen kann aueh durch organisatorische 

MaBregeln verschiedener Art garantiert werden; so durch die 

Eintheilung der Amtssprengel, dUTch bestimmte Modalitaten bei Be

setzung der Amtsstellen nach spraehliehen Rlicksiehten und durch 
das Erfordernis einer bestimmten sprachlichen Qualification del' Be
am ten liberhaupt \) 10. 

8 Unger, ibid., Sten. Prot. S. 445. 
9 Die Vereinbarung diesbeziiglicher l\IaBregeln bildete einen Theil 

der Ansgieichsverhandiungen in Bohmen im J. 1890; vgl. hieriiber 
M. Menger, Ausgieich, S.105ff. Auf Grund dieserVerhandlungen wurden 
zwei Verordnungen des J ustizministeriums erlassen: vom 3. Februar 1890, 
Z. 1549, betreffend Anderungen in der Gerichtsorganisation im Ronig
l'eicheBohmen, weiche die nationale Abgrenzung derGerichtssprengel 
bezweckte (dazu der Erl. des O. L. Ger. Prag vom 8. April 1890, Z.174) 
und vom 3. Februar 1890, Z.1874, betr. die Besetzung der Rathsstellen 
beim O. L. Ger. Prag und die Besetzung der Dienststellen bei den 
Gerichten erster Instanz nnd bei den Staatsanwaltschaften in Bohmen, 
deren hauptsachliche Bestimmung darin bestand, dass bei einem Theile 
der Rathsstellen von der Renn tnis der bohmischen Sprache ab
gesehen wurde. (Bei l\Ienger S. 273 if.). - In neuester Zeit erfolgte 
eine Regelung del' sprachlichen Qualification der Beamten in Bohmen 
und Mahren durch die Min. Vdgl'. vom 5. Apri11897, L.G.B.Nr.13, bezw.30, 
welche denselben die Renntnis del' beiden Landesspl'achen in 
Wort nnd Schrift VOl'schrieb, dann dUTCh die Vdgn. vom 24. Februar 1898, 
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L. G. B. fUr Boh. Nr. 16, § 17 und fiir Mahr. Nr. 19, § 16, welche in 
Abanderung der ersteren das thatsachliche Bediirfnis zum lHa£stabe 
der sprachlichen Eignung macht. - V gl. auch § 20 und 26 der Ge
schiiftsordnung fiir die Gerichte (Just. lInn. Vdg. vom 5. l\Iai 1897, R. 
G. B. Nr. 112). 

Auch bei der Bildung der Schulaufsichtsbehorden in Bohmen 
nndet die Nationalitat Beriicksichtigung; nach § 7 des Ges. vom 
24. Februar 1873. L. G. B. Nr. 17 betr. die Schulaufsicht miissen in 
Orten in denon sich sowohl deutsche als auch bOhmische Schulen ohne 
ortl. Abgrenzung der Sprengel befinden, die Vertreter der Gemeinde fiir die 
beiden Ortsschulrathe sowieder Ortsschul-Inspector den Angehorigen 
jener Nationalitat entnommen werden, fiir welche die betr. Schule be
stimmt ist. Ebenso findet bei Bildung des bOhm. Landesschulrathes die 
N a ti 0 n ali tat der ~fitglieder nach § 40, P. 2, 5, 7 des Gesetzes vom 
24. Juni 1890, L. G. B. Nr. 46, sowie nach§ 44 Abs. 3 die Kenntnis 
der Landessprachen entsprechend BerUcksichtigung. Vgl. auch V. G. H. 
Erk. 28. September 1887, B. 3671. - Eine ahnliche Richtung verfolgen 
die Antrage des Abg. Russ auf Gliederung der Statthalterei flir 
Bohmen sowie des Ob erland esgerich tes Prag in zweiA btheil ung en 
fUr die deutschen und die bOhmischen Geschaftsstlicke der ersten Instanz. 
{Abgh. Sitzg. vom 11. Marz 1884, Sten. Prot. IX. Sess., S. 11859 ff.). 
Vgl. hieriiber Dr. V. Russ, der Sprachenstreit in Osterreich Wien 1884, 
bes. S. 4i ff., 78 ff. und F i s chh 0 f die Sprachenrechte S. 57 f.; ferner 
der Vorschlag Pfersche-Ulbrich (N. Fr. Presse vom 29. Juni 1897). 

10 Interessant ist ein Blick auf die sprachlichen Verhaltnisse 
Belgiens. Nach dem Ges. vom 22. Mai 1878, L. relative Ii l'emploi 
de la langue flamande en matiere administrative, erfolgen in den vlamischen 
Provinzen (Antwerpen, die beiden Flandern, Limburg und Arrondissement 
Lowen) die offentlichen Kundmachungen in vlamischer oder in beiden 
Sprachen. Die Parteien verkehren in vlamischer Sprache, woferne nicht 
die franzosische begehrt wird. Die franzosische Sprache ist also im 
g a nz e n Staate zugelassen, die flamische nur in den flamischen Provinzen.
AhnUch im Strafverfahren nach dem Ges. vom 3. l\Iai 1889, L. con
cernant l'emploi de la langue ftamande en matiere repressive (Mon. v. 10). 
In den vlamischenProvinzen wird das Verfahren in der Regel vlamisch 
durchgefiihrt, woferne nicht der Angeklagte ~ie franzosische Sprache 
verlangt; es fungiert dabei ein ausreichender Ubersetzungsapparat. In 
den durch kgl. Vdg. als vlamisch erklarten Gemeinden (communes 
fiamandes) dagegen werdennur die Aussagen von Parteien und Zeugen 
vlamisch protocolliert, wenn dieselben nicht in franzosischer Spiache 
gemacht worden sind. Fur das Arrondissement BrUssel gel ten besondere 
Vorschriften. - Als vlamisch gelten nach der kgl. Vdg. vom 10. Janner 
1896 (Mon. v. 23) in den vlamischen Provinzen diejenigen Gemeinden, 
in denen die }lehrzahl der Bewohner der vlamischen Sprache machtig 
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§ 17. 

Die positive Ausgestaltung des Grun<lsatzes del' spl'ach~ 
lichen Gleichberechtig'ung im Amte. 

1. Del' dargelegte Rechtsstandpunkt gab denn seit jehel' 

aueh in Osterreich die Richtung del' zahlreiehen Vorschriften 

fUr den sprachlichen Verkehr del' Behorde an. Auf dem Gebiete 

del' Sprache des inner en Dienstes kommt vorzUglich das staat

liehe Interesse del' moglichsten Einheitliehkeit, Gleiehfor

migkeit, Einfaehheit del' Verwaltung zur Geltnng, die auBere 

Amtssprache dagegen wird mehr durch das Interesse del' reeht

suehenden Partei bestimlllt und daher del' Spraehe del' ver

schiedenen Y olksstalllme angepasst. Die spraehliche Einheitlichkeit 

im inneren Dienste ist urn so nothwendiger, je mannigfaltiger die 

Spraehe des auBeren Verkehres ist. Die Centl'alstellen zeigen 

delllgelll1iB im inneren Dienste eine streng einheitliehe Spraehe,l 

ist, in den ii brig e nProvinzen diejenigen, deren Be 1V0hner der Mehrzahlnach 
au s s ch Ii e.6 Ii c h diese Sprache sprechen. - Die Vorzugsstellung der franzo
sischen 1I1inoritat gegeniiber der vlamischen Majoritat ist iibrigens zu 
Gunstcn voller Gleichheit immer mehr im Abnehmen begriffen; so horte 
die Geltung der franzosischen Sprache als authentischer Gesetzessprache 
auf (s. unten § 18, Anm. 13) und eine Regierungsverfiigung vom J. 1898 
ordnet an, dass in ganz Belgien in allen Amtern, welche mit dem 
Publicum in Beriihrung kommen, nUl' solche Beam te angestellt werden 
diirfen, welche beider Landessprachen machtig sind. (Vgl. hier
tiber und iiber die Bestrebungen der Vlamen auf nationalem Gebiete 
MUnch. Allg.Ztg. vom 5. Juli und 2. August 1898.) - V gl. auch Art. 107 
der Schweizer Bundesverfassung betr. die sprachliche Organisation des 
Bundesgerichtes. 

1 Kais. Pat. vom 7. August 1850, R. G. B. Nr. 325, § 27: "Als 
Geschaftssprache des obersten Gerichts- und Cassationshofes hat 
in der Regel die deu tsche Sprache zu gelten" (vgl. auch § 16, Anm.6). 
V. G. H. Plen. Beschluss vom 19. }Iarz 1877, Z. 364, Exel 958: "Der 
Verwaltungsgerichtshof hat beschlossen, dass bei der miindlichen 
Verhandlung vor dem V. G. H. nur die deutsche Sprache als Gerichts
sprache zuzulassen und dass gegen jene Partei, wekhe nicht in dieser 
Sprache verhandeln will, wie im FaIle des Ausbleibens der Betheiligten 
oder ihrer Vertreter (§ 34 Ges. vom 22. Oktober 1875) vorzugehen ist"; 
vgl. auch Plen. Beschl. vom 10. August 1876, Z. 9, Exel Nr. 859. Ahnlicll 
ist der -sprachliche Vel'kehr beim Reichsgerichte eingerichtet. De~ 
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im auBeren Dienst dagegen werden sammtliche Sprachen des 
Reiches berticksichtigt. 

Ferner iiberwiegt auf dem Gebiete des gerichtlichen Ver
fahrens die concrete Norm, entsprechend del' Wichtigkeit del' 
subjectiven Interessen, tiber die hier entschieden wird, dann im 
Civilverfahren besonders auch del' vorherrschenden Verhandlungs
maxime, weiche das Schicksal des Rechtsstreites in hOherem Grade 
von dem Vorgehen del' Partei abhangig macht, 1IIomente, welche 
Bine grossere Bestimmtlleit auch auf sprachlichem Gebiete hier noth
wen dig machen. 1m Verfahren VOl' den politischen Behorden des 
Staates ist dagegen die Entwickiung mellr durch Gewohnheit als 
durch bestimmte Vorschriften gegeben.2 

II. Was die Sprache des innel'en Dienstes betl'ifft, so 
wurde dieselbe seit jeher mehr nach dem Grundsatze derVerein
fachung del' Geschafte und del' 'Wohifeilheit als nach dem Bedtirf
nisse der Parteien zu regein gesucht. Del' geschichtlichenEntwicklung 
€lltsprechend trathiernamentlichseitMariaTheresia die deutsche 
Sprache immer mehr in den Vordergrund und beherrschte dieselbe 
in del' absolutistischen Am, von den siidlichen Landern, besonders dem 
lombardisch-venetianischen Konigreiche und Dalmatien abgesehen, 
ausschlieBlich den inneren Verkehr del' Behorden. 3 Auch del' in 
den Verfassungen ausgesprochene Grundsatz del' sprachlichen G lei c h
berechtigung brachte hier zunachst unmittelbar keine Verande-

innereVerkehr der iibrigen Centralstellen, besonders der Ministerien, 
nndet gleichfalls in de u t s c her Sprache statt. 

2 Vgl. zum Folgenden besonders den reichhaltigen Aufsatz von 
Graf Schaffgotsch: "Geschaftssprache der BehOrden" im osterr. Staats
worterburhe I. S. 765 ff., dann hinsichtlich der GerichtsbehOrden J08. 
Kaserer, Handbuch der osterr. Justizverwaltung, II. Band, Wien 1883, 
S. 325ff.; dann flir Bohmen, 1Ifahren, Schlesien Aug. Nevsimal, Prava 
jazyka ceskeho (Rechte der bOhmischen Sprache), Prag 1899. 

3 Vgl. insbesondere fiir Galizien: Kais. Pat. vom 1. December 1785, 
Piller'sche Ges. SIg. Nr. CXIX, S. 184; Just. Min. Erl. vom 22. October 
1852, Z. 16571, P. 4; vom 9. Juli 1860, Z.10340, 1; fUr Bohmen: 
Just. !Iin. BrIo vom 23. ]I'iai 1852, Z. 11815, lit. e), nach welehem die 
Sprache des inneren Dienstes im Strafverfahren die deutsehe zu sein 
hat; Just.1Ilin. Erl. vom 30. Juni 1852, Z. 8103, betreffend die deutsche 
innere Spraehe im Civil-Verfahren; Erl. vom 5. Februar 1852, Z. 952, 
und yom lO. December 1856, Z. 7861 fur Triest (bei Kaserer). 
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rung hervor, indem die Regierung damn festhielt, dass durch die 
Spmche des inneren Dienstes del' BehOrden keine in den Staats
grundgesetzen gewahrleisteten Rech te del' Staatsbiirger bertihrt 
werden. So waren es vol'zugsweise politische Riicksichten, welche 
die Regierung spateI' vel'anlassten, in den niehtdeutschen Landern 
die inn ere Amtsspl'ache del' Sprache del' dieselben bewohnenden 
V olksstamme anzupassen. 

Gegenwartig steht in Dalmatien, dem Kiistenlande und 
Sitdtirol auf Grund anerkannter tibung die italienische Sprache 
im inneren Verkehre del' Gerichte im Gebrauche, >yahrend im 
inneren Verkehre del' Verwaltungsbehorden, von Siidtirol und 
theilweise auch von Dalmatien abgesehen, an del' deutschen 
Sprache festgehalten wird. In Dalmatien wird entsprechend dem 
im auBeren Dienste tiberwiegenden Gebrauehe del' serbo-croatischen 
Spraehe diese theilweise auch im inneren Dienste angewendet. 4 Eine 
wesentliche Ausnahme von del' deutschen Dienstsprache besteht 
ferner in Galizien, woselbst die BehOrden del' inneren Ver
waltung wie del' Justiz mit gel'ingen Ausnahmen sowohl im 
inneren Dienste, als auch im Verkehre mit den landesfiirstlichen, 
nicht militarischen BehOrden, A.mtern und Gerichten im Lande sich 
del' polnischen Sprache bedienen. 5 Endlich wurde auch in 
Bohmen und Mlthren in del' lleuesten Zeit mit del' ausschlieB
lichen Geltung del' deutschell Sprache im inneren Verkehre gebrochen. 
Nachdem schon vorher im Interesse del' Vereinfachung des Ver
fahrens beim Prager Oberlandesgerichte die Sprache del' die 
nicht doppelsprachige Erledigullg (Anm. 14 dieses §) vorberei
tenden Amtshandlungen del' Sprache del' Erledigung angepasst 
worden war,6 wurde durch die Verordnungen vom 5. April 1897 

4 Vgl. die Bestimmungen bei Schaffgotsch a. a. O. S. 771; 
dann die Erklarung des Grafen Taaffe in der Sitzung des Herrenhauses 
vom 22. April 1887, Sten. Prot. X. Sess., S. 395 f. 

5 lEn. Vdg. vom 5. Juni 1869, L. G. B. fur Galizien NT. 24, be
treffend die Amtssprache der k. k. BehOrden, Amter und Gerichte im 
Konigreiehe Galizien und Lodomerien mit dem Gro.llherzogthume Krakau 
im inneren Dienste und im Verkehre mit anderen BehOrden. 

6 Just. !'[in. Vdg. yom 23 September 1886, Z. 17520, M. V. B. 
St. XX; vgl. hiezu die Debatten im Herrenhause zumAntrage S chmerling 
vom 28. October 1886 (Sten. Prot. X, Beil. 115) in den Sitzungen vom 
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in Bohmen und lI:lahren im allgemeinen die Sprache des inneren 

Dienstes del' Verwaltungs- und Gerichts behOrden, und zwar sowohl 

die innere Amtssprache im eigentlichen Sinne, als auch die Cone

spondenzsprache, soweit sie sich auf nicht militarische landesfUrst

liche BehOrden iill Lande bezieht, vollkommen nach del' Sprache 

des auBeren Dienstes eingerichtet. 7 So war hier die Sprache 

des schriftlichen odeI' mlindlichen Einbringens odeI' del' Eingabe, 

beziehungsweise im Strafverfahren die Sprache des Angeschuldigten, 

im Civilverfahren die Sprache del' Klage fUr die Sprache del' del' 

Erledigung dienenden Amtshandlungen maBgebend. An Stelle diesel' 

Verordnungen traten hier endlich die Verordnungen yom 24. Februar 

1898, welche fUrBohmen die Sprache des innerenDienstes im all

gemeinen auf Grundlage del' Amts- und Dienstsprache del' 

Behorden regeln, die sich nach del' durch die Volkszahlung 

festgestellten Umgangssprache del' BevOlkel'ung des Sprengels 

richtet; fiir Mahren wurden die Bestimmungen del' Verordnung 

yom Jahre 1897 fast unverandert beibehalten.8 Die Verhaltnisse 

sind hier noch keineswegs endgiltig gel'egelt.8a 

22. April und 7. lHai 1887. Vgl. auch Just. Min. Erl. vom 10. Janner 
1864, Z. 617 ex 1863/Pr., betreffend die Hinausgabe der Entscheidungen 
der Oberlandesgerichte in Prag und Briinn iiber die in erster Instanz 
in nicht deutscher Sprache gefiihrten Verhandlungen in beiden Landes
sprachen (Kaserer S. 328 f.). 

7 § 7 der gegenwartig aufgehobenen Min. Vdg. vom 5. April 1897, 
L. G. B. fiir Bahmen Nr. 12, fiir Mahren Nr. 29. 

8 V dg. der Min. des Innern, der J ustiz, Finanzen, des Handels und 
Ackerbaues vom 24. Februar 1898, L. G. B. fiir Bahmen Nr. 16, fiir 
Mahren Nr. 19, betreffend den Gebrauch der Landessprachen bei den 
BehOrden im Kanigreich Bahmen bezw. in der l\farkgrafschaft Mahren. 
§§ 7 und 8 (flir Bahmen): Amts- und Dienstsprache del' BehOrden, 
auf welche diese Vdg. Anwendung nndet, ist jene Landessprache, zu 
welcher als Umgangssprache sich die anwesende Bevolkerung ihres 
Amtsbezirkes nach dem Ergebnisse der jeweiligen Volkszahl ung be
kennt. In sprachlich gemischten Bezirken haben beide Landessprachen 
gleichmaBig Anwendung zu nnden. Als sprachlich gemischt sind an
zusehen: a) amtliche Bezirke, welche nur eine oder mehrere Gemeinden 
umfassen, wenn wenigstens in einer Gemeinde ein Viertheil der an~ 

wesenden BevOlkerung sich zur anderen Landessprache bekannt hat; 
b) Amtsbezirke, welche einen ganzen Gerichtsbezirk umfassen, wenn 
wenigstens. ein :Fiinftheil der Gemeinden eine zur anderen Landessprache 
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III. 1m Gegensatze zur Spl'ache des inner en Dienstes zeigt 

die Sprache des auBeren Dienstes auch in del' Zeit VOl' del' 

Decemberverfassung eine Mannigfaltigkeit, welche del' Ver

schiedenheit del' das Staatsvolk bildenden Stamme entspl'icht. Ebenso 

wie bei del' Sprache des inneren Dienstes die Verwaltung des ab

solutistischen \Vohlfahrtsstaates moglichste Einheitlichkeit verlangte, 

musste dieselbe, wenn sie thatsachlich dem Interesse del' BevOlke

rung entsprechen wollte, iill auilel'en Vel'kehre mit del' Bevolkerung 

die sprachlicheMannigfal tig keit derselben bel'iicksichtigen. Es galt 

hier im allgemeinen als Regel, dass die Eingaben del' Parteien, so

fern sie in del' landesliblichen Spl'ache vel'fasst waren, anzu

nehmen und nach Thunlichkeit auch in derselben Spl'ache zu cr. 

ledigen seien, dass sich die Pal'teien im mlindlichen Verfahren 

derjenigen landesliblichen Sprache bedienen konnen, welche ihre 

Muttersprache ist, Die Aussagen derselben sind in diesel' Spl'ache 

zu pl'otokolliel'en, und sind die von amtswegen ergehenden AuBe

rungen del' BehOrde thunlichst in del' Jtluttel'sprache del' Parteien 

zu halten.9 So fiihl'te denn hier del' Grundsatz del' spl'achlichen 

sich bekennende BevOlkerung hat oder im Sinne von a) sprachlich 
gemischt ist; c) Amtsbezirke, welche mehrere Gerichtsbezirke umfassen, 
wenn wenigstens ein Gerichtsbezirk anders- odel' gemischtsprachig istj 
d) die Amtsbezirke der flir Pmg bestellten BehOl'den. - In einsprachigen 
Bezirken ist im inneren, del' Pal'teierledigung dienenden Verkehre die 
Am tssprache der Behorde zu gebrauchen, wahrend in gemisehten Amts
bezil'ken die Sprache des Parteianbringens entscheidet. - Hiezu Durch
fiihrungsverordnungen fiir Bahmen: fiir die Finanzbeharden Fin.Min. 
Er!. yom 27. December 1898, Z. 1725; fur die Postamter Cire. Erl. der 
bOhru. Postdirection vom 28. Janner 1899, Z.130; fiir die Gerichte Erl. 
des O. L. Ger. Fras. vom 1. Februar 1899 (bei Nevsirnal S. 56 ff.). 

Sa Neuestens wird fiir Bahmen eine Regelung nach 5, durch einen 
best. Procentsatz der anderssprachigenBevOlkerung gegebenen Zonen (2 ein
sprachige, 2 vorherrsehend einsprachige, eine gemischtsprachige) angeregt. 
Unter Festhaltung des Grundsatzes, dass Jeder im ganzen Lande sein 
Recht in seiner Sprache nnde, soIl sich die innere Dienstsprache in den 
einsprachigen Zonen nach der der Spraehe der Bevalkerung entspreehenden 
Am tssprache der BehOrde richten. - Vgl. ferner die Vorsehliige von 
Syno pticus, Staat und Nation, Wien1899 und E. Molda uer in del' "Zeit" 
vom 6.l\fai 1899, Nr.240 (zweimaligeEintheilung des Landes in deutsche und 
bahmische Bezirke unter strenger Festhaltung des pel'sonalen Princips). 

9 VgI. Schaffgotsch a. a. O. S. 772; dann bes. Just. Min. Erl. 
H errnr; tt, NaUonalWtt und Recht. 8 
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Gleichberechtigung im wesentlichen keinen neuen Gedanken ein. 

Er konnte nul' bewirken, dass dort, wo die -obung sich im Gegen

satze zu dies em Principe ausgebildet hatte, nunmeh1' den sprach

lichen Interessen del' Bevolkerung Rechnung getragen werden 

musste; dort dagegen, wo die spl'achliche Verschiedenheit im auBeren 

Dienste bel'eits eine g'ewisse Beriicksichtigung gefnnden hatte, gaben 

die zahlreichenNormen dem Principe des Artikels XIX, je nach 

del' Auffassnng iiber das Bedurfnis del' Bevolkerung und nach del' 

politischen Lage, eine concrete Gestalt. 
In del' ersteren Richtung' bewegte sich namentlichdie sprach

Hche Regelung fiir Schlesien, die siidlichen Alpenlander und 

das Kiistenland io ; ferner fUr Dalmatien, woselbst die oster

reichische Regierung an del' aus del' Zeit del' venetianischen Hel'rschaft 

iiberkommenen italienischen Amtssprache auch fUr den auBel'en 
Dienst anfangs festgehalten hatte, trotzdem die serbocroatische 

,om & Juli 1860, Z. 10340, fiir G alizien; ErL vom 17. August 1864, 
Z.7017, fiir die Bukowina; ETL vom 29. Octobel' 1850, Z. 14553, an das 
O. L. G. Klagenful't: Dem Gl'undsatze nach ist sowohl in Krain als 
auch in den windischen Bezirken von Karnten nieht bloB die deutsche, 
sondel'll aueh die slavische Sprache als Gerichtssprache anzusehen; ETL 
vom 15. JlItirz 1862, Z. 865jPr. an die O. L. G. Graz und Triest, 
welcher mit Riieksieht auf die noeh wenig ausgebreitete Kenntnis der 
slavischen Spraehe die Beriieksiehtiguug del'selben im Verkehl'e mit nul' 
der slovenisehen Sprache kundigen Parteien, "nach Thunlichkeit" vor
'sehreibt; vgl. auch ErL vom 20. October 1866, Z. 1861/Pr. vom 5. Sep
tember 1867. Z. 8636. Slovenische Eingaben sind in den von Slaven 
bewohnten Landestheilen unbedingt anzunehmen und soweit thunlieh 
slavischen Parteien g'egenltbel' in ihrer Sprache zu erledigen (bei Kaserer). 

10 Fill' Schlesien Just. l\lin. Erl. vom 12. October 1882, Z. 15847, 
welchel' fiir die von slavischen Volksstammen bewohnten Theile die An
nahme von slavischen Eingaben und den mltndliehen Yerkehr mit den 
Parteien in diesen Sprachen vorsehreibt; danll Erl. yom 3. Janner 1899, 
Z. 21650. welcher im Sinne des Ar~. XIX, wo es die Sprachkenntnis der 
Beamten 'zulasst, aueh die Erledigllng in diesen Sprachen vorschreibt. -
Fiir die siidlichen Lander Just.l\Iiu. Ed. vom 18. April 1882, Z.20513 
ex 1881 (0. L. G. Graz), welcher mit Riicksicht auf die seitherige Aus
bildung der slovenischen Sprache den Gebraueh der slavischen Sprachen 
im Sinne des Erl. vom 15. ]\larz 1862, Z. 865 (Anm. 9 dieses §), nieht 
mehr von der Sprachkenntnis der Partei abhang'ig macht, somit bei den 
slavischen Bewohnern der betr. Sprengel die Einvernahme, Eides
ablegung etc. in slaviseher Sprache unbedingt gestattet. 
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Sprache die llIuttersprache del' llIehrzahl der Bevolkerung bildet.ll 

Die Abhilfe wurde hier zunachst im Verordnungswege gesucht, 

indem an die Stelle del' italiellischen die Lalldessprachen in den 
RuBeren Yerkehr del' BehOrdell eingefiihrt wurden.12 Als abel' die 

vVirksamkeit del' Verordnung fUr den yerkehr del' Gerichte mit 

Riicksicht auf die besonderell Bestimmungell del' fiir Istrien und Dal

matien publicierten Gerichtsordnung in Frage gestellt wurde, musste 

im 'iVege des Gesetzes Abhilfe gesucht werden.is 

Der anderen Richtung nach concreteI' Ausgestaltung del' 

Grundsatze des Artikels XIX gehOren die fUr Bohmen und JiHLhl'en 

ergangene Normen an. Dieselben kennzeichnen sich, soweit die Sprache 

des auileren Dienstes in Frage kommt, dadurch, dass hier zur Grund

lage fii.r die Berucksichtigung der beiden Landesspl'achen im Ver

kehre mit der BehOrde nicht ein bestimmter Am tssprengel im Lande, 

sondern das ganze Land genommen wurde, so dass hier nicht die 

Gleichstellung del' landesiiblichen Sprachen im Sinne del' herr

schenden Interpretation dieses Begriffes, als an einem bestimmt~n 
Orte im Lande iiblich, sondern del' Landessprachen als solche1', 

also beider Sprachen im ganzen Lande durchgefiihl't ist. Beide 

Landessprachen Munen hienach im ganzen Lande im auBeren Ver-

1l Hofd. vom 18. l\1arz 1815, J. G. S. Nr. 1138: S. M. haben die 
Erriehtung eines Appellationsgerichtes zu Zara fUr den gegenw. Umfang 
des dalmatinischen Guberniums zu beschlieBen geruht, welches mit dem 
1. l\fai 1815 in Wirksamkeit zu treten und die bei ihm vorkommenden 
Geschafte in italienischer Sprache zu verhandeln haben wird. 
(Kaserer S. 350.) 

12 lIIin. Vdg. vom 20. April 1872, L. G. B. f. Dalm. Nr. 17. 
13 V gl. J udicatenbuch des O. Ger. H. Nr. 112: Die im § 14 der 

als Gesetz fur Dalmatien geltenden Oivilprocessordg. enthaltene Yor
schrift, dass die Parteien sowoh1 als ihre Rechtsfreunde sich in ihren 
Acten der i tali enis ch en Spraehe zu bedienen haben, ist weder durch 
Art. XIX St. Gr. Ges. vom 21. December 1867, R. G. B. Nr. 142, noeh 
auch dureh die Vdg. der Min. des Innern und der Justiz vom 20. April 
1872, L. G. B. Nr. 17, als abgeandert zu betrachten. - Die Remedur 
wurde durch das Gesetz vom 25. l\fai 1883, R. G. B. Nr. 76, geschaffen, 
naeh welchem § 14 der dureh Pat. vom 25. lIfai 1815 in Dalmatien und 
Istrien eingefiihrten Ger. Odg. zu lauten hat: "J eder der beiden Theile 

-und deren Rechtsfreunde haben sich in ihren Reden einer der landes
ltblichen Sprachen zu bediencn" etc. 

8* 
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kehre zur Anwendung kommen; es herrscht hier somit das per

sonliche Princip (oben § 10) VOl', welches den Gebrauch del' 

Spracbe von del' Zugehol'igkeit del' Partei zu einem del' Volks

stamme des Landes abhangig macht.14 Diese Regelung hat na

mentlich flir den spl'achlichen Verkehr del' Gerichte vielfach Anfech

tun g erfahren mit Rlicksicht auf die Bestimmungen del' allg. Gerichts

ordnung, sowie des Abhandlungspatentes libel' den Gebrauch del' 

landesiibliche n Sprachen seitens del' Pal'teien bei Gel'icht.15 

U Vgl. die im Sinne des Cab. Schr. vom 8. April 1848 erflossene 
Circ. Vdg. des bOhm. Appell. Ger. vom30. Mai 1848, Z. 9535, Provo G. S. 
XXX, Nr. 119; dann die Vdg. del' Jlfin. des Innern und der Justiz 
vom 19. April 1880, L. G. B. flir Bohm. St. V, flir Mahren St. XI, betr. 
den Gebrauch der Landessprachen im Verkehre der politischen, Gericbts
und staatsanwaltschaftlichen BehOrden in B. und M. mit den Parteien 
und antonomen Organen, derenBestimmungen auch in die V dgen. vom5. April 
1897 und 24. Februar 1898 zumeist wortlieh aufgenommen worden sind. 
1m Punkte des auBeren Verkehrs gehen die neuen Sprachenverord
n unge n iiber diejenige vom J. 1880 insofe1'lle hinaus, als sie die Grund
satze, die nach del' letzteren Vdg. nur fiir die politis chen, Geriehts- und 
staatsanwaltsehaftlichen BehOrden eingefiihrt wurden, auch fiir die den 
Ministerien der Finanzen, des Handels und des Aekerbaues unterstehen
den BehOrden der beiden Kronlander einfiihrten. - V gI. hiezu die Ant
wort Stremayr's auf die Interpellation Wolfrum in der Sitzung des 
Abg. R. vom 5. Mai 1880 (Sten. Prot. IX. Sess. S. 2979 f.), in welcher 
sich der Minister, vom Wortlaute des Art. XIX abgesehen, auf die lang
jahrige in Bohmen bestandene Ubung und verschiedeue analoge Norme~, 
be8. das Just. Hofdeer. vom 22. April 1803, Z. 1192, beruft, welches III 

Auslegung des § 13 Ger. Odg. erklart, dass jedem Klager freistehe, seine 
Klage in der gleich landesiiblichen deutschen oder bOhmischen Sprache 
anzubringen. Ferner die Debatte iiber den Antrag Herbst vom31. Janner 
und 1. Februar 1884 (Sten. Prot. Abg. Haus IX. S. 11290 ff.); dann die 
Erkl11rung des Grafen Badeni vom 6. lIiai 1897 (Sten. Prot. des Abg. 
H. XII. S. 514 ff.). 

15 Die hauptsachlieh in Frage kommenden Bestimmungen sind § 13 
der allgemeinen bezw. § 14 der westgal. Gerichtsordnung aus den 
J. 1781 bezw. 1796, welehe auch durch die neue Civilprocessordnung im 
Sinne des Art. I, Abs. 2 des Ges. vom 1. August 1895, R. G. B. Nr. 112, 
ihre Wirksamkeit nicht verloren haben und lauten: Beide Theile sowohl 
als ihre Rechtsfreunde haben sich in ihren Reden del' landesiibliehell 
Sprache (westgal.: del' "im Lande beim Gerichte iiblichell 
Sprache") zu gebrauchen und allel' Weitlaufigkeiten und Wieder
holungen und Anzugliehkeiten zu enthalten. Vgl. auch § 4, Abs. 3 
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Flir die Geschaftssprache del' Landesschulbehorde in Bohmen, 

welche sich je nach del' Unterrichtsspl'ache del' unterstehenden An

stalten l'ichtet, wurden besondere Bestimmungen g·etroffen.10 

k. Pat. vom 9. Agust 1854, R. G. B. Nr. 208. - Die Praxis des O. Ger. 
Hofes gieng nun mit wenigen Ausnahmen (15. Juni 1880, Slg. Nr. 8011, 
und bes. vom5. Februar 1891, Slg.1359B, wonaeh in M ahren sowohl die 
deutsche als auch die bohmisehe Spraehe im Sinne des § 13 a. G. Odg. 
landesiiblich ist) bis in die jiingste Zeit dahin, dass unter der "landesiib
lichen Sprache", der "im Lande beim Gerichte iiblichen Sprache", da 
das Ges. nicht von "Spraehen", sondel'll von "Sprache" spricht, somit 
nicht die mehreren im Lande etwa iiblichen Spraehen vor Augen hat 
und anordnet, dass jede dieser Sprachen bei jedem Gerichte des Landes 
zuzulassen sei, diejenige anzusehen ist, welehe bei dem betreffenden 
Gerichte Ublich ist" (0. G. H. vom 3. November 1897, Z.9682). Dem
g'Omail wurde in mehrsprachigen Landern eine Sprache nicht zugelassen, 
weun sie entweder im Gerichtssprengelnicht gesprochen wird (0. G. R. 
vom 11. J uni 1856, Slg. 202; yom 9. September 1880, Slg. 8085; vom 
29. November 1887, Slg. 11865, betr. den Ausschluss del' bOhmischen 
Spraehe in Kaaden (Bohmen) und der deutschen und bOhmischen iu 
~rient), oder wenn sie zwar gesproehen wird, aber auf Grund langjahriger 
Ubung odeI' bestimmter Vdgen. im gerichtlichen Verfahren nicht zu
gelassen wurde. So sehliellen O. G. H. vom31. Juli 1866, Slg. 2562, yom 
11. Janner 1881, Slg.8247, vom 16. Februar 1881, Slg. 8296, die 
slovenisehe Sprache yon den Gerichten in Triest und Krain, vor allem 
unter Berufung auf die Min. Vdg. voml5. Marz 1862 (Anm. 9 dieses §), nnd 
Entsch. vom 21. December 1880, SIg. 8218, die polnis ehe Sprache beim Kr. 
Ger. Teschen aus. - Die neueste Entsch. des O. G. H. vom 13. December 
1898, Z. 14934, nimmt einen ganz Ileuen Standpunkt ein, indem sie aus
spricht, dass unter einer "landesublichen Spraehe" offenbar eine j ede 
Spl'ache, del'en sich ein grollerer Theil der Bevolkerung 
eines bestimmten Landes im gew. Verkehre bedient, in Bahmen 
also die deutsche und die bohmische Sprache, zu verstehen sei und 
die Vdg. vom 24. Februar 1898, L. G. B. Nr. 16 (§ 7), sieh als Durch
fiihrung des Cabinetschr. vom 8. April 1848 (s. oben § 6, Anlll. 2), 
welches als geltendes Gesetz zu betrachten sei, darstellt. (N. Fr. Presse 
vom 12. Janner 1899.) Vgl. aueh Anm. 13; dann K. Rohan, Die Judi
catur des Obersten Gerichtshofes in der Sprachenfrage und die Bestim
mungen der § 13 a. G. O. und 14 W. G. 0., Prag 1898. 

16 § 43, Abs. 6 Ges. vom 24. Juni 1890, L. G. B. fur Bohmen 
Nr.46; dann C. U. Min. Erl. V. 29. December 1890, Z. 1897/C. U.M .. 
V dg. Bl. f. d. Sehulwesen in Bohmen, J ahrg. 1891, Nr. 9; s. auch Min. ETJ: 
Yom 22. Janner 1871, ibid. Nr. 34. 



§ 17, IV. 118 

In den andel'n Landern mitsprachlich gemischter Bevolkerung 

wiedel'um,namentlichin S tei el'm ar k, K arn ten, Kl' ain, S c hI esi en, 

wmde die Sprache des auBeren Dienstes nach del' Vertheilung del' 

Volksstamme in den vel'sch~edenen Bezil'ken naher gel'egelt, unO. 

so del' Begl'iff del' landesliblichen Sprache im Sinne del' 

oben angedeuteten Interpretation zul' Grllndlage del' Regelung ge
nommen. 17 

IV. Was die Geschaftssprache del' Selbstverwaltungs

kol'pel', besondel's del' commllnalen Vel'bande betrifft, erheischt 

ihl'e Stellung im Staatsol'ganismlls grllnd~atzlich die freie Wahl 

del' Sprache. Dementsprechend wurden dieselben bei Regelung des 

sprachlichen Verkehres del' StaatsbehOrdelP in jenen Angelegenheiten, 

in denen sie als Pal'teien anzusehen sind, den ubrigen Parteien 

gleichgestellt, so dass ihre G eschlHtss pl'ache die Sprache del' staat

lichenAmtshandlungen mituntel' bestimmen kann. IS Doch insoferne die 

Selbstverwaltungskorper selbst einen amtlichen Organismlls be

sitzen, als autonomeBehorden fllngieren, sind dieselben im Gebrauche 

del' Sprache durch die Sprache del'jenigen Personen, auf deren An

gelegenheiten sich ihr Wirkungskreis regelma£ig erstreckt, beschrankt. 

Es tritt hier ein ahnliches Verhaltnis ein, wie bei den StaatsbehOrden 

im auBeren Verkehl'e. Demnach sind sowohl die au tonomen Lan des

behorden wie die Bezirks - und G emeinde b eho1'den vel'pfiichtet, 

im auBeren Verkehl'e dem Principe del' Gleichberechtigung del' 

landesiiblichen Spl'achen durch Annahme von schriftlichen und mund

lichen Eingaben, sowie dul'ch Erledigung derselben in del' Sprache 

del' Parteien, insoferne diese Sprache als landesiibJich zu be

trachten ist, Rechnung zu tragen und dem entsprechend auch ihre 

Amtssprache zu regeln 19. Gegen die Verletzung dieses gesetzlichen 

17 Vgl. Erl. des Just. Min. vom 2\:1. October 1850, Z. 14553, an 
das O. L. G. Klagenfurt; vom 15. lIIal'z 1862, Z. 865, an das O. L. G. 
Graz unO. Tl'iest (Anm.9 dieses §), dann besonders vom 18. April 1882, 
Z. 20513 ex 1881 (Graz) , dann Just. lIEn. Erl. vom 12. October 1882, 
Z. 15847 HiI' Schlesien (bei Kasel'er), ferner Erl. vom 3. Janner 1899, 
Z. 21650 (bei Nevsimal). 

18 VgL § 5 Vdg. vom 24. Februar 1898, L. G. B. fiirBolnnen Nr. 16. 
19 Vgl. die Entscheid. oben § 9, Anm. 9 bis 11, § 16, Anm. 2. 

Soweit es sich jedoch um die Agenden des iibertragenen Vlirkungskl'eises 
handelt, steht der Staatsverwaltung das Recht zu, bindende Anordnungen 
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Princips kann abel' je nach del' Art del' Function, nach YaJlgabe 

del' gesetzlichenBestimmungen, Abhilfe, sei es dmch die v orgesetzte 

BehOrde, sei es durch die staatliche Aufsichtsbeliol'de, gefunden 
werden. 40 

Eine ahnliche Regelung erheischt auch die Thatigkeit anderer 

Selbstvel'waltungsorgane, insoferne sie eine amtliche Wirksam

keit entfalten, also offentliche Geschafte berufsmaBig besorgen. Auch 

hier ist die Berii.cksichtigung del' SlH'ache del' Parteien geboteu; 

doch wird die Verwirklichung dieses Grundsatzes beimlilangel besoll-

tiber die GeschaJtssprache, in welcher diese Angelegenheiten verwaltet 
werden sollen, zu treffen. (V. G. R. El'k. vom 13. Juli 1893, B. 7383.) 

20 So wird die Abhilfe gegen die Verletzung der sprachlichen 
Gleichberechtigung in den del' Gemeinde nicht vom Staate tibertragenen 
Angelegenheiten bei der vorgesetzten aut 0 nom e n BehOrde zu suchen 
sein (Reichsger. Erk. vom 18. Janner 1888, Rye 424); gegen Verfiigungen 
des Gemeindevorstandes odeI' in den vom Staate der Gemeinde iiber
tragenen Angelegenheiten an die politische Bezirksbehorde. So
ferne Beschliisse des Gemeindeausschusses die Bestimmungen sprachlicher 
Gleichberechtigung vel'letzen, werden dieselben von del' staatlichen Auf
sichtsbehorde zu sistieren sein (V. G. R. Erk. vom 28. Februal' 1883, 
B. 1678; vom 29. December 1893, B. 7622, u. s. w.). - Untel' den ver
schiedenen legislativen Versuchen zur Regelung der Sprache der 
autonomen Behorden vergleiche besonders den Antrag des Reichsrats
abgeordneten v. Scharschmid vom 12. Marz 1886 (Sten. Prot. Abg. R. 
X. Sess., S. 904, Beil. Nr.99, § 19 ff.); fernel' iiir Bohmen Entwurf eines 
~ationalitatengesetzes vom J. 1871 (Sten. Prot. bOhm. Landtag Nr. 6, 
§ 5ff.), nach welchem die Gemeinden, in welchen ein Fiinftel del'Wabl
berecbtigten dem anderen Volksstamme angehOrt, als gemis~htspraehig 
zu behandeln sind; den tiber Antl'ag des Abg. Sole in del' Sitzung vo~ 
21. November 1889 beschlossenen, jedoeh nicht sanctioniel'ten Gesetz
entwurf iiber den Gebrauch der Landessprachen bei den autonomen 
Behorden in Bohmen; den Entwurf yom J. 1890 unO. endlich den in der 
Landtagssitzung vom 22. Apl'il1899 angenommenen Entwurf, nacb welchem 
die Gemeinde- unO. BezirksbehOrden Eingaben in beiden Landessprachen 
zwal' anzunehmen, jedoch in der Regel in der selbstgewahlten Ge
schaftssprache zu el'ledigen haben; nul' die Gemeinden unO. Bezirke. 
von deren Bewohnel'll ein Viertel nach der Volkszahlung zur andere~ 
Sprache sieh bekannt hat, amtieren, ebenso wie del' Landesausschuss, 
zweisprachig. - Vgl. hiel'iiber Schaffgotsch, a. a. O. S. 776ff., dann 
J. Ulbrich, Art. "Bi:ihmen" im osterr. Staatswortel'buche, S. 177 ff.; 
auch ]\1. Menger, a, a. O. S. 284. 
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derer Bestimmungen zumeist nm in beschranktem lIfaBe, je nach del' 
staatlichen EinfiuBnahme, sichergestellt werden konnen, und haupt
sachlich in das Ermessen jener Ol'gane gestellt sein. 21 Von be
sonderer Wichtigkeit ist hier die umfassende Thatigkeit religioser 
Gesellsehaften, insofel'l1e sie auch staatlichen Zwecken dient, 
namentlieh die Flihl'ung del' Matl'iken, lYIitwil'kung beim Absehlusse 
del' Ehen und del'geiehen. 22 

V. Diesel' Stand des geltenden Rechtes auf dem Gebiete del' 
Amtssprache zeigt uns hiel' die Spraehenfrage noeh in vollem 
Flusse. Die Art und \Veise, wie del'Verkehr del' Behol'den inner
halb del' Grundsatze del' spraehlichen Gleichbereehtigung verwirklieht 
wird, g'estaltet sieh bald mit Rlicksicht auf ethnogl'aphische, 
bald mit Rlicksicht auf politische lYIomente verschiedenal'tig. Del' 
Gegensatz del' Anschauungen libel' die Regelung del' Spl'achenfl'age 
faUt im allgemeinen zusammen mit dem Gegensatze zwischen den 
dl'ei Richtungen, die sich im politischen Leben des neuen Osterreich 
stets entgegengestanden, del' centralistischen Richtung, welche 
die Ordnung des offentlichen Lebens auf sprachlich einheitlicher 
Gl'undlage el'heischt, del' fodel'alistischen und del' auto no
mistischen, welche naturgemaB die Erhaltung derVielspraehigkeit 
in del' offentliehen Verwaltung anstreben und eine maehtige Stiitze 
in den Grundsatzen des Artikels XIX libel' die Gleichberechtigung 
del' Volksstamme und Sprachen finden. Dabei ist die Form des 
Kampfes je nach del' Culturentwicklung und del' Configuration 

21 Durch mehrere ErL des Handelsmin. wurde die Anschauung aus
gesprochen, dass die Handelskammern, ungeachtet ihres Bestimmungs
reehtes hinsiehtlieh del' Geschaftssprache, bei Ausiibung del' ihnen liber
tragenen staatliehen Verwaltungsgesehafte, soweit ihre Thatigkeit als 
eine "amtliehe" erscheint, die Bestimmungen des Art. XIX nieht au1lel' 
Aeht lassen durfen (Sehaffgotsch S. 775 f.). - Uber die Verhandlungs
spraehe des Landeseulturrathes fUr Bohmen s. Gesetz vom 20. Marz 
1891, L. G. B. Nl'. 20, §. 34. 

22 Hinsichtlieh der Sprache der l\la trik en vgl. C. U. Min. Erl. vom 
29. llIai 1858, Z. 7731 (Bohmen); llnn. Erl. vom 15. Marz 1875 fUr 
Galizien, L. G. B. Nr. 55 ex 1876; Staatsmin. Erl. vom 21. December 1861 
fiiI' Dalmatien. Im allgemeinen werden die ]}fatriken in der vor
herrsehenden Sprache des Seelsorgespl'engels gefUhl't. Vgl. C. Seidl, 
Matrikenfuhrung nach den in Osterreich geltenden Gesetzen und Ver
ol'dnungen, Wien 1897, 3. Aufl., S. 8 ff., dann l\1ayrhofer II, S. 1152 f. 
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del' Bevolkel'ung eine verschiedene. In den sii.dlichen Landern 
ist es vorzuglieh del' Gegensatz zwischen del' romanischen und del' 
slavischen Rasse; die erstere, gestii.tzt auf ihre alte Cultur und 
ein machtiges Hinterland, welche del' italienischen Spl'ache selbst 
zur Zeit del' allgemeinen Germanisierung del'Verwaltung eine Sonder
stellung eil1l'aumten, sieht im V ordringen del' culturell noeh mindel' ent
wiekelten sudslavischen Volksstamme einen Einbruch in ihren alten 
Besitzstand. 1m Norden, namentlich in Bohmen, wo die beiden 
Volksstamme zum groBen Theile getrennt von einander wohnen, 
tragt del' Spraehenkampf vorzliglich einen politis chen Charakter. 
Aufbohmis ch erSeitewerden unterdemSchlagworteder "historisehen 
Einheit und Untheilbarkeit des Landes " fur beide Volksstamme gleiehe 
Rechte auf sprachlichem Gebiete im ganzen Lande in Anspruch 
genommen, wahrend auf deutschel' Seite die vollige Trennung 
del' Volksstamme und Abwehr des Eindringens des einen Volks
stammes in das "geschlossene Sprachgebiet" des andel'll an
gestrebt wird. 23 Dem vagen und unbestimmten Principe del' sprach
lichen Gleichberechtigung tragt nun jede Losung del'Sprachenfl'age 
Rechnung, sofel'lle sie dem einen Volksstamme nicht versagt, was 
sie dem anderen gewahrthat. Dnd so entspricht denn hier dieRegelung, 
so lange nieht ein auf gegenseitigem Einverstandnisse beruhender 
Ausgleich del' Interessen del' beiden Volksstamme gefunden wird, 
meist nul' dem jeweiligen Starkeverhaltnisse del' einander entgegen
stehenden Parteien, ohne dauel'lld befriedigende Verbaltnisse herbei
zufiihren. 

§ 18. 

Die nationale Gleichberechtig'ung im offentUchen Leben. 

1. Nirgends tritt del' vage, . ganz allg'emeine Charakter des 
nationalen Gleichheitsprincipes deutlicher hervor als inder Be
stimmung des Gesetzes, dass die Gleiehberechtigung del' landes
iiblichen Spraehen "im offentliehen Leben" anerkannt seL Das 

23 Vgl. neuestens J os. Kaizl, Rovnopl'avnost jazykova (Sprach
Helle Gleichbel'echtigung) in del' ceska l'evue I, 1898, Heft 1 und 2 
(einsprachige und zweispraehige Gleichberechtigung), ferner V. v. Hoc hen
bUl'ger, Neu-Babylon, Wien 1899, S. 16 ff. 
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offentliche Leben soIl nach del' Absicht des Gesetzes wohl alles; 
umfassen, was nicht unter Amt und Schule schon begriffen ist. 
Dass hier an eine volle Verwirklichung del' Gleichberechtigung im 
Rahmen des Rechtes nicht zu denken ist, versteht sich von selbst. 
Sind doch die meisten Seiten des offentlichen Lebens nul' in gauz 

bestimmter Richtung dem Einflusse del' Rechtsorduung untel'worfen, 
und entzieht sich gel'ade die Frage des sprachlichen Verkehrs deren 

Einwirknng meist vollstandig. 
Wenn unter demBegriffe "offentlichesLeben" die Betha tigung, 

soweit sie libel' das Interesse des einzelnen Individuums 
hinausgeht, verstanden wird, so ist die hauptsachlicheSeite desp

• 

selben, namlich die Beziehungen des Einzelnen zum Staate und :m 

den Commnnalverbanden, zum groBten Theile schon durch den 
amtlichen Verkehl' umfasst und in sprachlicher Beziehung schon durch 
die Gleichberechtigung del' landesliblichen Sprachen im Amte 
getroffen. 1 Nur ein groBes Gebiet staatlicher Bethatigung muss 
al8 auilerhalb des Begriffes des Amtes fallend in sprachenrechtlicher 
Beziehung geprlift werden, namlich die gesetzgebende Thatig
keit. - Von den Beziehungen del' politischen Vel'bande abge
sehen, kann ferner auch die Bethatigung einzelnel'Personen libel' 
das individuelle Interesse hinausreichen und unter den Begriff des 

oifentlichen Lebens fallen, so das religiose Leben, die wissen
schaftliche, klinstlerische Thatigkeit, die Wirksamkeit del' 
Tagespresse, das wirthschaftliche Leben mit seinem ausgebildeten 
Associationswesen. AIle diese Thatigkeiten konnenan sich: 
odeI' vel'moge einer bestimmten Form odeI' eines bestimmten Um
fanges die Grenzen des individuellen Interesses liberschreiten und 
in das Gebiet des offentlichen Lebens iibergreifen. Hier iiberal! 
erg'eben sich naturgemaB auch sprachliche Beziehungen, welche 
j a yom menschlichen Verkehl' nicht zu tl'ennen sind. Doch ist 
hiel' in del' Regel die Sprache Sache del' freien Bestimmung;2C 
fill' die Rechtsordnung wird nul' in verhaltnismaBig seltenen Fallen 
die Moglichkeit odeI' Nothwendigkeit des Eingreifeml eintretent 

1 V gl. V. G. H. Erk. yom 28. FBbruar 1883, B. 1678. 
2 Vgl. V. G. H. Erk. vom 5. November 1891, B. 6221, bet!'. die 

Sprache del' Grabinschriftenj vom 15. April 1885, B. 2504, betr. die 
Sprache arztlieher Behandlungsscheine; dann oben § 10, Anm, 5. 
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namlich dort, wo die individuelle Thatigkeit einer Oontrole 
seitens del' offentlichen Verwaltung unterliegt, und auch eine 
bestimmte Ordnung des sprachlichen Verkehl's die geordnete Thatig
keit bedingt.3 Das hauptsachliche Gebiet einer solchen Einwirkung' 
bietet das Verbandsleben, dessen Anfg'aben haufig ohne eine be
stimmte Regelung des sprachlichen Vel' kehres nicht durchgefiihrt 
werden konnen. 

II. Was nun die sprachlichen Beziehungen anbelangt, weJche 
sich bei del' gesetzgebenden Thatigkeit des Reiches und del' 
Lander ergeben, muss hier die Schaffung des Gesetzes, namentlich 
die Thatigkeit del' sogenannten gesetzgebenden Korperschaften 
und die Sprache des Gesetzes selbst unterschieden werden. 

DieSprache del' gesetzgebendenKorperschaften im inner en Ver
kehre, sowohl imPlenum, als auch in denColllmissionen, besonders 
also die Spl'ache del' Angelobung, del' Vorlagen, del' Berathung, del' 
Abstimmung', des Verkehres mit del' Regierung, del'Verhandlungs
protokolle, dann die Sprache des Verkehres nach auBen, kann 
den Gegenstand del' Geschaftsordnung bilden, deren Fe~t

stellung in del' Regel durch Beschluss des Rauses sel bst 

el'folgt. 
Eine bestimmte Regelung del' Vel'kehrsspl'ache ist in del' 

gegenwartigen Geschaftsordnung des Reichsrathes nicht erfolgt.4 
Sie el'schien hier bisher insoferne nicht dringend, als die gemein
same vVirksamkeit del' den verschiedenen V olksstammen del' Monarchie 
angehOrigen lifitgliedel' eine gewisse spl'achliche Ordnung von selbst 
hel'beifiihren musste. Das Bediirfnis nach gegenseitiger Verstandigung 
macht den Gebrauch del' den meisten Mitgliedern gelaufigen 
deutschen Spl'ache zur fast ausnahmslosen Regel, von 
welcher zumeist nul' bei feierlichen Kundgebungen del' einzelnen 
Abgeol'dneten, namentlich bei del' Angelobung abgewichen wird. 
~ur wenn diese natiirliche Ubung aufhOren sollte, miisste fiir die 
Regelung' des spl'achlichen Verkehres eigens vorgesorgt werden.5 Del' 

3 S. unten Abschn. IV dieses §. 
~ Aueh die Bestimmung des § 63 Geseh. Odg. des Abgeordneten-, 

bezw. § 52 d61jenigen des Herrenhauses tiber die mit "Ja" und "Nein" 
vOl'gedruckten Stimmzettel ist wohl nieht hieher zu zahlen. 

5 In dieser Beziehung interessant die Verhandlung des osten. Reiehs-
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sprachliche Verkehr del' Delegation des osterreichischen Reichs
I'athes mit del' ungarischen Delegation ist gesetzlich festgestellt. 6 

Dringender als fUr den Reichsrath erscheint eine Regelung fiir die 
Landtage del' gemischtspl'achigen Lander. Da in dies en Landern 
del' Landtag aus Reprasentanten nur weniger Volksstamme besteht, 
welche zumeist auch del' anderen Sprache machtig sind, el'scheint 
hier, schon um zu vermeiden, dass eine Sprache durch die andere 
verdl'angt werde, eine Regelung el'forderlich, welche denn auch fUr 
mehrere Landtage erfolgt ist. 7 

III. Durcll die in nellel'er Zeit erfolgte Ordnung del' Kund
machung del' Gesetze war nothwendigerweise auch die Reg'elung 
del' Sprache del' Gesetze bedingt. DieBestimmungen wechselten 
mit den jeweiligen Grundsatzen des Nationalitatsrechtes iiberhaupt. 
Del' vol'marzlichen Zeit entspl'ach es, dass die deutsche Sprache 
als die ausschlieilliche Gesetzessprache galt, und fUr groilere Gesetz
gebungen del' deutsche Text auch ausschlieillich als del' au then tisch e 
el'klart wurde.8 Nach dem Patente vom 7. Marz 1849, R. G. B. 
Nr. 153, sollte das zur Kundmaclmng del' Reichs- und Landes
gesetze bestimmte Reichsgesetz- und Regierungsblatt, um 
auch "dem Grundsatze del' Gleichberechtigung aIleI' in unserem 
Reiche vereinigten Nationalitaten Rechnung zu tragen", in allen 
landesiiblichen Sprachen ausgegeben werden, und wurde del' Text 
in allen Landessprachen als gleich authentisch erklart. Zur 
Publicierung del' Landesgesetze soUte in jedem Kronlande ein Lan des
gesetz- und Regierungsblatt in den Landesspl'achen mit bei-

tages in seiner Eroffnungssitzung am 10. Juli 1848, welche damit endete, 
dass uber die Frage· del' Verhandlungsspraehe zur Tagesordnung uber
gegangen wurde. Vgl. Gumplowiez, Das Reeht del' Nationalitaten und 
Sprachen. S. 71 ff. 

6§§ 30, 34, St. Gr. G. yom 21. December 1867, R. G. B. Nr. 146, 
Gesch. Odg. vom 21. Janner 1868, § 65 und 69. 

7 Vgl. die diesbezuglichen Bestimmungen del' Gesell.Odg. del' ver
sehiedenen Landtage bei Hugelmann, Zeitschr. fur Verw. 1879, S. 198 f. 

8 So hinsichtlich del' aUg. Gerichtsordnung, Pat. yom 1. lIIai 1781, 
J. G. S. Nr. 13, Hofd. yom 1. Februar 1782, J. G. S. Nr. 33; hinsichtlich 
des allg. bgl. Gesetzbuches, Kundm. Pat. yom 1. JUlli 1811, J. G. S. 
Nr. 946, P. 10: Wir erklarell zugleich den gegenwartigen deutsehen' 
Text des Gesetzbuches als den Urtext. 

125 § 18, m. 

gefllgter deutscher Ubersetzung auch del' daselbst aufgenommenen 
Reichsgesetze en;cheinen. 

Del' Grundsatz del' mehrfachen authentischen Texte des Reichsge
setzes wurdejedoch bald zu Gunsten des alleinigen deutschen authen
tischen Textes aufgegeben,9 Auch nach del' gegenwartig geltenden 
Regelupg el'scheint zwar das Reichsgesetzblatt in allen landes
ilblichen Sprachen del' im Reichsrathe vertretenen Konigl'eiche und 
I~ander, del' deutsche Text ist jedo(lh del' authentische, 
wahrend die Ausgaben del' ubrigen Sprachen bloil officielle Uber
setzUl'lgeil des authentischen Textes sind.10 

Die Sprache del' Landesgesetze ist nul' fiir einige del' ge
mischtsprachigen Lander gesetzlich geregelt; so fUr Bohmen, wo 
jeder del' in beiden Landesspl'achen im Landesgesetzblatte 
erscheinenden Texte fUr gleich authentisch el'kHirt ist, dann fiir 
Krain, wo del' slovenische und deutsche, und fUr Galizien, 
wo del' polnische Text als authentisch erklart ist.ll Was die 
iibrigen Kl'onlander betriift, wo eine gesetzliche Regelung nicht vor
liegt, muss derjenige Text als authentisch betrachtet werden, welcher 
die Sanction des Monarchen als des Gesetzgebers erhalten hat.12_ 

Die Bestimmung del' Authenticitat mehrerer, in verschie
denen Sprachen kundg'emachter Gesetzestexte enthalt einen inneren 
,\Videl'spruch, welcher bei sorgfaltiger Redaction des Gesetzes-

9 Kais. Pat. vom 27. December 1852, R. G. B. Nr. 260, § 2; das 
R. G. B. sollte fortan nul' in del' authentischen deutschen Sprache er
scheinen und die UbersetzungenindieLandesregierungsblatter aufgenommen 
werden. Vgl. auch den a. u. Vortrag Schmerlings yom 20.December 
1850, R. G. B. Nr. 1850, Beilageheft S. 337 ff.; dann Pfaff-Hofmann, 
Comm. L, 1. Abth. S. 142 ff. 

10 Ges. vom 10. Juni 1869, R. G. B. Nr. 113, § 2. 
11S. ftir Bohmen: Ges. yom 15. Februar 1867, L. G. B. Nr. 13, 

§ 2: J eder diesel' beiden Texte (in den beiden Landesspraehen) ist gleich 
authentisch. In zweifelhaften Fallen hat die Auslegung del' Landes
gesetze und del' Verordnungen del' LandesbehOrden unter Vergleichung 
beider Texte naeh ihrem Wortlaute und Sinne stattzullnden. Ahnlich fur 
Krain Ges. vom 20. December 1869, L. G. B. Nr. 3, Fur Galizien 
Ges. yom 10. Juni 1866, L. G. B. Nl'. 13. 

12 Vgl. Laband, Staatsrecht I. S.513; Pfaff-Hofmann a. a. O. 
S. 147 ff. 
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textes allel'dings selten hel'vortreten wird. Die Mehrheit authen
tischer Texte ist mit del' Personlichkeit des Staates, del' Einheit des 
Staatswillens, dessen oberster Ausdruck das Gesetz ist, streng ge
,Hommen nicht vereinbal'; denn del' sprachliche Text ist hier mehr als 
die bloBe Vermittlung des Gedankens des Gesetzgebers, e1' ist die An
ordnung des Gesetzes selbst. VVahrend ein vVideI'spruch, welchel' sich aus 
del' Anwendung mehrerer Sprachen bei andel'en VVillensauBerungen 
des Staates ergeben kann, seine Sanierung durch die ZurUckfUhrung 
,auf das Gesetz finden kann, ist beim Gesetze selbst eine dera1'tige 
Sanierung nicht moglichj denn das Gesetz ist die Grundlage del' ge
sammten staatlichen Thatigkeit, gewissermaBen del' originare 
S ta a t swill e. Ein allenfalls vorkommender WideI'spI'uch odeI' auch nur 
die nicht vollkommene Ubereinstimmung zwischen den verschiedenen, 
als authentisch bezeichneten Texten schafft an Stelle eines Gesetzes 
als des Ausdruckes des einheitlichen Staatswillens eigentlich del'en 
meh1'e1'e. Bei del' Sprache des Gesetzes staBt das Princip spl'ach
licherGleichberechtigung mittelst des Gebrauches vel'schie
dener Sprachen auf seine Schranke. Riel' muss, wenn die Ein
heitlichkeit des Staatswillens nicht ii.berhaupt aufgegeben werden 
soIl, die Vielheit del' Stammessprachen del' Einheit del' Gesetzes
sprache weichen. Es ist daher auch im Nationalitatenstaate geboten, 
an die Stelle del' mehrfachen authentischen Texte die Authenticitat 
bloB, e i n e s Gesetzestextes zu setzen, die Ubrigen Texte abel' als 
Ubersetzungen des einen authentischen zu kennzeichnenP Die Be-

13 Was die Ubrigen Nationalitatenstaaten anbelangt, ist die Rege
lung eine verschiedenartige. So war nach dem belgischen Ges. yom 
28. Februar 1845 nul' der im "Jlloniteur" kundgemachte franzi5siRche 
Text der authentische; die Kundmachung im "Recueil des lois et arretes" 
fUr die vlamischen Gebiete war nul' eine "traduction flamande" (§ 5 leg. 
cit.); nach dem nunmehr geltenden Ges. vom18. April 1898 (Mon. Nr.135) 
ist die authentische Sprache del' Gesetze und "arretes royaux" sowohl die 
franzo siche als a uch die vlamische (§ 1); die RegieTUngsvorlagen wer
den in b eiden Sprachen eingebracht (§ 2) und sind etwaige Divergenzen del' 
Texte nach den Regeln del' Interpretation zu lOsen (§ 7). Die Publi
cationen im "Moniteur" sind zweisprachig.- In derSchweiz erscheinen 
allerdings die Bundesgesetze in den drci, Nationalsprachen. Doch heben 
die Sprachengesetze der einzelnen gemischtsprachigen Can ton e die 
Authenticitat Bines Textes hen-or; so die Verfassung des Cantons Bern 
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stimmung del'jenigen Landesgesetze, welche den Grundsatz mehI'
facher authentischer Texte festhalten, dass in zweifelhaften Fallen 
die A uslegung del' Landesgesetze untel' Vergleichung beider Texte 
nach ihrem Wortlaute und Sinne stattzufinden hat, ist nul' ein un
zUl'eichender Nothbehelf. SoUte derselbe nicht ausreichen, dann 
wUl'de nichts als eine authentische Interpretation durch ein nenes 
,Gesetz erUbrigen.14 

IV. Auch innerhalb del' Lebenshethatigung del' einzelnen 

'Personen, sowie del' Verbande und Anstalten, soweit sie libel' 
das rein individuelle Interesse hinausgeht, kann sich nach den be
reits angegebenen Gesichtspunkten ein Gebiet fur die Verwirk
tichung del' sprachlichen Gleichberechtigung ergeben. Ein 
vollstandiges Ergreifen del' hierher fallen den Erscheinungen ist 
allerdings schon darum ausgeschlossen, wei! die culturelle Entwick
lung stets neue Gebiete dem offentlichell Leben hinzufii.gt. So 
Hisst sich denken, dass die Rii.cksicht auf die offentliche Ruhe und 
Ordnung, ferner die Press-, Theater-, Verkehrs-, Vereinspolizei, 
'auch einen gewissen mittelbaren Einfluss auf die Bethatigung des 
nationalen Lebens und den freien Gebrauch del' Sprache fiben kann, 
des sen Berechtigung allerdings nach den Bestimmungen Uber die 
'Handhabung del' polizeilichen Gewalt auf den betreffenden Verwal
tungsgebieten beurtheilt werden muss. Sowurde, umnurbeispiels
weise die Richtung dieses Einflusses anzudeuten, im Wege del' 
Vereins- und V ers am ml u ngsp oli zei ein Einfluss auf die 'Wahl 

yom 31. Juli 1846, Art. 88, nach welcher, obwohl die deutsche und fran
zosische die Landessprachen sind, dennoch die de u t s c he die U rsprache 
.del' G~setze ist. 1m Oanton Freiburg ist nach Art. 21 del'Vel'fassung 
yom 7. }lai 1857 del' franzosische del' Urtext del' in beiden Sprachen 
veroffentlichten Gesetze. Vgl. Fischhof, Sprachenrechte, S.25. 

1~ Ein drastisches Beispiel flir die Unhaltbarkeit derAuthenticitat meh
rerer Gesetzestexte bietet del' auf einer unrichtigen Ubersetzung des § 14 del' 
westgal. Ger. Odg. beruhende, als authentisch angesehene Text der im 
"J. 1815 in Dalmatien eingefiihrten Ger. Odg., wonach sich die Partei 
bei Gericht des "idioma italiano" zu bedienen hat, eine Bestimmung, die 
erst durch das Ges. yom 25. Mai 1883, R. G. B. Nr. 76 saniel't wurde 
(s. oben § 17, Anm. 13, sowie Sten. Prot. des Abgeol'dnetenbauses, IX. Sess., 
Nr. 754 del' Beilagen). 
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del' Sprache von Vel'einen und Vel'sammlungen gelibt, aus dem 
Gesichtspunkte, dass del' Gebrauch einer im Verwaltungsspl'engel 
nicht landesliblichen Spl'ache die Handhabung des Aufsichtsl'echtes 
ausschlie.Bt.1

-
5 Auch wurde aus Rlicksichten offentlichel' Ol'dnung 

das Tl'agen nationaler Abzeichen zeitweise untel'sag't. Ferner 
boten die Bestimmungen uber den Postverkehr die Handhabe zur 
Einschl'ankung del' Freiheit im Gebrauche del' Sprachen zur Bezeich
nung von postalischen Drucksorten u. s. W.16 

Namentlich auf dem Gebiete del' freien Bethatigung del' com
m unalen Verb ande bietet das staa tliche A ufsich tsl'ech t -hautig 
Anlass zum Schutze nationalel' Gleichbel'echtigung; denn die Thatig
keit dieserVerbande muss vorallem dem Interesse ihrer l\Iitglie
del' angepasst sei!!, und auch del' spraehliche Verkehr darf dies em In
teresse nicht entgegenstehn. So ist del' Gebrauch del' Sprache im 
amtlichen Vel'kehre del' Gemeinde durch die Stammesangeho1'igkeit 
ih1'e1' lHitgliedel' gebunden, welcher iibrigens die gesammte Thatig
keit derselben im selbstandigen Wirkungskreise Rechnung tragen 
soIl; denn da die Gemeinde hier nur "mit Beobachtung del' be
stehenden Reichs- und Landesgesetze" nach freier Selbstbestimmung 
anol'dnen kann, bildet del' ArtikelXIX eine rechtliche Schranke 

fUr den freien Gebrauch del' Sprache im Interesse nation aIel' Gleich
berechtigung auf den vel'schiedenen Gebieten communaler Thatig
keit.17 

_ 15 V gl. Reichsger. Erk. yom 11. und 12. Janner 1894, Hye 651, 
6a3, woselbst ausgespl'ochen wul'de, dass in del' Untersagung eines Vereines 
mit dem Sitze in Wien, dessen Geschaftsprache nicht die deutsche 8ein 
soUte, bezw. in dem Verbote einer Versammlung in Hietzing mit nich t 
deutscher Verhandlungssprache eine Verletzung derVel'eins- bezw. Ver
sammlungsfl'eiheit nicht gelegen sei, da die Kenntnis anderer als del' 
d~utschen Spra~he fiir die Ol'gane del'Vereins- und Versammlungspolizei 
mcht yorgeschneben sei, somit bei dem Gebrauche derselben die Hand
habung del' Polizei ausgeschlossen ware. 

16 V gI. Reichsger. Erk. yom 22. April 1898 (nichtdeutsche Post
karten) oben § 9, Anm. 5. 

11 Vgl. die Erkenntnisseiiber dieAmtssprache derGemeinde dann 
iiber die StraJlentafelfrage, oben § 9, Anm. 9, 10, 11. ' 
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§ 19. 

Die nationale Gleichberechtig'uug uml die Staatssprache. 

1. Del' Uberbliek libel' die positiven Bestimmungen des Spraeheu
reehtes zeigt uns, namentlich dort, wo sich die Verhaltnisse uoeh 
keineswegs gefestigt haben, wie z. B. auf dem Gebiete del' Amts
spraehe, den augenbliekliehen Stand des Kampfes del' verschie
denen Riehtungen auf dem Gebiete del' Sprachenpolitik. In dies em 
Kampfe spielt aueh die Frage del' Staatsspraehe eine groBeRolle. 
Ohne auf die politisehe Bedeutung dieses Kampfes einzugehen, 
mlissen hier nur zwei Fragen beantwortet werden. -Was versteht 
man unter Staatssprache im reehtliehen Sinne, und inwieweit ist 
die Einflihl'llng einer solehen mit den Grundsatzen des i:isterreichi
sehen Nationalit1:ttsrechtes vereiubar? 

Die erste Frage scheiut in del' ethymologisehen Bildung des 
Ausdruckes ih1'e Beantwortung zu tinden. Die Staatssprache ist 
die Spraehe des Staates, also diejenige Spraehe, deren sieh del' 
Staat in seinen AuBerungen durch seine Organe bedient. l In diesem 
weitesten Sinne hat jeder Staat eine Staatsspraehe, ja meistens sogar 
mehre1'e, je naeh dem Gebiete ihre1' Anwendung; so pflegt z. B. die 
Spraehe des volkerrechtliehen Verkehl's del' Staaten von derjenigen 
des inne1'en Verkehrs abzuweichen. Doeh in dies em Sinne hat die 
Spraehe des Staates, mag sie etwa aueh gesetzlieh fixiert sein, fUr 
das Nationalitatsreeht kein Interesse; kommt sie dueh auch im National
staate in Betl'aeht, welcher, wIe wir oben gesehen haben, grunds1:ttz
Hch ein Nationalitatsrecht nicht kennt. Von einer Staatssprache im 
rechtlichen Sinne kann nul' dort gesproehen werden, wo es ein 
N ationalitatsrecht, ein Sprachenrecht liberhaupt gibt, also im n a ti 0 n a 1 

gemisehten Staate. 

II. Diesel' vel'wirklicht das Sprachenrecht eben durch ent
spreehende Beriicksiehtigung del' Sprachen seiner Volksstamme 
im offentliehen Verkehl'e. Diesel' Vielsprachigkeit des Staates im 
Vel'kehre mit seinen AngehOrigen gegenliber, welche del' Vielheit 

1 Vgl. S. v. lIIadeyski, Die deutsche Staatssprache odel' Oster
reich ein deutschel' Staat, Wien 1884, S. 23. 

Helrnritt, Nationalitat und Recht. 9 
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del' Volksstamme entspricht, erheischt dagegen del' einheitliche 
Charakter del' Staatspersonlichkeit auf gewissen Gebieten 
seiner Wirksamkeit eine sprachliche Einheit, deren Grenzennach 
verschiedenen thatsachlichen GrUnden wei tel' odeI' engel' gezogen 
sein konnen. Die Sprache nun, deren sich del' national ge
mischte Staat vermoge seines einheitlichen Charaktel's 
auf gewissen Gebieten seiner Wirksalllkeit bedient, kann als Staats
sprache illl l'echtlichen Sinne bezeiclmet werden. Die Staats
sprache bringt somit die Einheit illl Staatsleben gegeniiber del" Vielheit 
del' Volksstal11me zum Ausdrucke. Daraus folgt, dass dieselbe nul' 
in von verschiedenen Stammen bewohnten Staaten vorkommen, 
und dass stets nur eine Sprache als Staatssprache im rechtlichen 
Sinne fnngieren kann. Das Gebiet del' Anwendnng del' Staats
sprache kann nun nach den COllcreten Verhaltnissen des Staates 

einen verschiedenen Umfang gevl'innen. Die Grenze nach unten, 
also das Minimum sprachlicher Einheit, haben wir bereHs kennen 
gelel'llt, es ist die Sprache des Staatsgesetzes, welches als oberster 
Ansdruck staatlichen Willens nul' einen authentischen Text haben 
soIl. Dariiber hinaus bestimmt sich abel' das Gebiet del' Staats
spl'ache nach Riicksichten del' Zweckm1HJigkeit, odeI' abel' nach del' 

politischen Richtung des gesammten Staatswesens. 

Hiel' muss daran erinnel't werden, was bei del' El'ol'ternng del' 
Grnndlagen des Nationalitatsrechtes Uberhaupt gesagt worden ist. 2 

Es gibt Staaten, welche anf einem Volksstamme aufgebaut sind, 
dessen culturelle 1nteressen dem gesammten Staatsleben die Richtung 
geben, wahrend die Ubrigen Volksstamme nul' insoweit BerUcksich
tigung ihrer Stammessprache finden, als das staatliche Zusammen-
1eben dies unbedingt el'heischt. Derartig'e Staaten wurden als 
Staaten mit einer Hauptnation bezeichnet. Hier ist selbstver
standlich die Sprache des Hauptstammes auch die Sprache des 
Staates in seiner 'VVirksamkeit nach innen, also die Sprache seiner 
Behorden,seiner Unterrichtsanstalten, seiner Armee, seiner ge
sammten offentlichen Einricl1tungen. Es sind also politische RUck
sichten, welche in derartig'en Staatender einen Sprache die Vor
herrschaft gegenUber den anderen einraumen und meist auch zur 

2 Oben § 2. 
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gesetzlichen Feststellung derselben als Staatsspl'ache flihren. 3 

]lIan kann die Staatssprache in diesem Sinne, also als Ausdruck 
del' politischen Vorherrschaft eines Volksstammes geg'eniiber 
den ii.brigen, die politische Staatssprache nennen. 

1m Gegensatze dazu kann das Gebiet sprachlicher Einheit auch 
bloB aus GrUnden del' ZweckmaBigkeit festgestellt sein. Dies 
ist in del'Regel das Princip des Nationalitatenstaates. Hier 
ergibt sich das Bediirfnis nach sprachlichel' Einheit auf jenen 
Gebieten, auf welch en del' staatliche Organismus das unmittelbare 
Zusammenwirken von Angehorigen verschiedener Volksstamme 
nothwendig macht, VOl' aHem also in del' Thtttigkeit del' IJarlamen
tarischen Korperschaften. Del' freie Gebrauch del' verschiedenen 
Stammessprachen ware nul' dann thunlich, wenn deren Kenntnis bei 
allen Mitgliedel'll vorausgesetzt werden konnte. ",Vo dies nicht del' 
Fall ist, miisste ein complicierter Apparat von Ubersetzungen Zll 

Hilfe genommen werden, welcher namentlich in von vielen Volks
stammen bewohnten Staaten die parlamental'ische Thtttigkeit ge
radezu lahmlegen wUrde. Ebenso besteht das BedUrfnis nach 
spl'achlichel' Einigung dort, wo sich die verschiedensprachige locale 
Thatigkeit del' Behorden in einer Hand vereint, also namentlich in 

del' Th1ttigkeit del' Centralbehorden. Unter diesen Umstandell 
erlangt eine Sprache im Nationalitatenstaate meist von selbst, 
auch ohne gesetzliche Fixierung, fur das Staatsleben eine 
gewisse hervorragende Bedeutung. Die formelle Feststellung der
selben als Staatssprache kaHn hier nicht den Ausdruck del' V 0 r
herrschaft eines Volksstammes, wie in Staaten mit einer Haupt
nation, bilden, sondel'll nul' den Charakter einer staa tli chen N oth-

3 Von diesem "nationalen Staatsprincipe" g'eht die Regelung del' 
sprachlichen Verhaltnisse aus in Preu1l en; s. GeE. vom 28. August 1876, 
§ 1: Die deutsche Sprache ist die ausschlie1l1iche Geschaftssprache 
der Behiirden, Beamten und politischen K6rperschaften des Staates. Der 
schriftliche Verkehr mit denselben findet in deutscher Sprache statt 
(lIladeyski S. 175 ff.)j femer das ungarische Ges. vom 6. December 
1868, Ges. Art. XLIV ex 1868, welches von del' Einheit del' ungarischen 
Nation ausgehend, die ungarische Sprache als die Staatssprache Ungarns 
festsetzt; dieselbe ist Gesetzessprache und Amtsspl'ache der Regierung 
in allen Zweigen der VerwaItung (§ 1). 

9* 



§ 19, II. 132 

wendigkeit haben. Wir konnen die einheitliche Sprache, die im 

Nationalitatenstaate gewissermaBen im Gange del' na tiirlichen En t

wicklung den Charakter del' Staatssprache gewinnt, im Gegensatze 

zur politischen, als die natiirliche Staatsspl'ache bezeichnen. 4 

DasMaB derAllwendung der natiirlichellStaatsspraclie 

im Natiollalitatenstaate bestimmen zumeist thatsachliche Ver

haltnisse; so besonders Zahl und numerische Starke del' Volks

stamme, dann die Verbreitung ihrer Sprache. Staaten, deren Be

vOlkerung aus wenigen V olksstammen besteht, welche einander 

numerisch das Gleichgewicht halten, oder deren Spl'ache weit ver

breitet ist, werden ein verhaltnismiiilig geringes Gebiet flir die ein

heitliche Sprache bediirfen; anders die Staaten mit zahlreichen, 

numerisch oder culturell weit von einander abstehenden V olksstammen. 

In dies en Staaten muss naturgemaB, soIl das einheitliche vVirken des 

Staates gesichert sein, das Gebiet der einheitlichen Sprache 

weiter gezogen sein. Die beiden Extreme stellen einerseits die 
Schweiz,5 deren drei Hauptsprachen sich derweitesten Verbreitung 

4 Der Gegensatz zwischen der natlirlichen Ilnd der politischen 
Staatssprache tritt in den verschiedenen Antragen zum Antrage 
Wurmbrand hervor; Antr. Grocholski: "In Erwagung, dass nach 
den Ausfiihrungen des Ausschussberichtes die Geltung del' deutschen 
Sprache auf dem Gebiete del' gemeinsamen Interessen, im offentlichen 
Leben wie in del' Staatsverwaltung, soweit die Staatseinheit dies 
erfordert, von keiner Seite bestritten wird und durch die staatsl'eeht
Hehe Vel'einigung del' Konigrciche und Lander, durch die Interessen
gemeinschaft del' Volker des Reiches und durch die freiwillige An
erkennung und ubung eine ausreichende Sicherheit iindet", wird die 
einfache Tagesol'dnung beantragt; ahnlich AntI'. Coronini auf gesetz
liche Regelung des Gebrauches del' deutschen Sprache "wie sich diesel' 
fiir die Zwecke del' einheitlichen Staatsverwaltung als unel'Hisslich er
weist". Dagegen del' Antr. S ch 0 n e r er, einen Gesetzentwurf einzubringen, 
dmch welchen "die bisher im offentlichen Leben, im amtlichen Verkehl'e 
und speciell in del' staatlichen Vel'waltung in Geltung und Gebrauch 
stehende und von del' jetzigen Pariamentsmajoritat eingestandenerma.Bell 
nm bis auf Weitel'es freiwillig geduldete deutsche Sprache bleibend als 
Staatssprache gesetzlich derart sichergestellt wiTd, wie dies in Ungarn 
bezliglich der ungarischen Staatssprache del' Fall ist". Vgl. 
Jlhdeyski a. a. 0., S. 11 f., 123 ff., 134 f., Fischhof, Sprachell1'echte,. 
S. 58, Bockh a. a. O. S. 12. 

5 In del'S ch w eiz herrscht auf dem Gebiete del' Bundesverwaltung· 

133 § 19, III. 

e1'f1'euen, anderseits Osterreich dar, dessen zahlreiche Stammes

spl'achen nur von wenigen Pel'sonen beherrscht werden. 

III. Wie verhalt sicIl nun das posi ti ve Rech t in Ostel'l'eich 

zur Frage del' Staatssprache? 
Bei Beantwortung diesel' Frage muss der Unte1'schied zwischen 

del' politischen und del' natiirlichen Staatssprache festgehalten werden. 

Eine politische Staatssprache ist mit den hier maBgebenden 

Grundsatzen des Artikels XIX, welcher auf del' Basis voller 

G leichh eit del'Volksstamme des Staates beruht, nich t v erein b al'; 

denn die politische Staatssprache ist die Leugnung dieses Principes, del' 

Ausdl'uck der Vorhel'l'schaft eines Volksstammes VOl' den Ubrig·en. 6 

fast gar keine sprachliche Einhei t. AIle Gesetze, Verordnungen und 
Beschllisse der BundesbehOrden weTden in allen drei Nationalsprachen 
vel'offentlicht; ebenso bedienen sich die Mitglieder der gesetzgebenden 
Rathe beliebig jeder diesel' Sprachen. Allerdings iindet dennoch eine 
gewisse Einsehrankung zum Nachtheile del' italienischen Sprache statt, 
indem die commission ellen Berichte, die meisten Bundesrathspublicationen 
blo.B in der deutschen und franzosischen Sprache gedruckt werden und 
es genligt, dass die in del' Versammlung gemachten Vorschl§,ge blo.B in 
diese zweiSprachen libersetzt werden. Was die Cantonalverwaltung 
anbelangt, ist hier die Einheitliehkcit viel starker ausgepragtj wenn 
auch jeder Schweizer berechtigt ist, sich im Verkehre mit den Cantonal
behorden jeder del' drei Sprachen zu bedienen, so ist doch in jedem 
Canton in del' Regel eine Sprache fiir den auBeren Verkehr im Ge
brauche. Vgl. Blumer-Morel, Handbuch, Basel 1891, Orelli, Schweiz, 
in Marquardscns Handb. IV, I, 2, S. 44 f., M adeyski S.59, Fischhof, 
a. a. O. S. 21 f., Curti in del' "Zeit", Jahrg.1897/98, Nr.164. - Viel 
groBer schon ist das Gebiet del' einheitlichcn Sprache in Belgien, 
woselbst del' historischen uberlieferung gemaB die fTanzosische Sprache 
auch gegenwartig noch die ausschlie.Bliche Sprache del' Centralverwaltung 
sowie die Unterrichtssprache del' Hochschulen ist (s. oben § 16, Anm.10). 
Vgl. Madeyski S. 60 ff. 

6 Eine andere Auffassung kam anlasslich del' Verhandlung tiber 
die Alltrage Wurmbrand und SchaTSchmid besonders zum Aus
dl'Ucke, namlich dass Art. XIX die bis zur Decemberverfassung bestandene 
deutsche Staatssprache unberlihrt gelassen habe und sichblo.Bmit 
del'Regelung des Gebrauches der "librigen Landessprachen" abgebe. V gl. 
besonders die Ausfiihl'Ullgen v. Scharschmids in del' Sitzung des Ab
geordnetenhauses yom 12. Jlfal'Z 1886, Sten. Prot. X. Sess., S. 910; flir 
diese Auffassung bieten jedoch die einschlagigen Verhandlungen im 
Reichsrathe (Sitzungen des Abgeordnetenhauses yom 8. und 9. October, 
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Die natiirliche Staatssprache dagegen hat selbstverstandlieh 

aueh fUr Osterreieh ihre Bedeutung, und die eigenal'tige Configuration 

del' BevOlkerung, welche aus zahlreichen V olksstammen verschiedener 

GroBe und Cultmentwicklung besteht, ranmt hier sogar del' ein

heitlichen Sprache einen gro B eren Ra um ein als in den ubrigen 

Nationalitl1tenstaaten. Von del' Spl'ache del' Reiehsgesetze abgesehen, 

herrscht die deutsche Spl'aehe im Verkehre des Reiehsrathes, del' 
Centl'alstellen, del' Al'mee; ihre Herrscliaft im innel'en Verkehre del' 

Behtil'den wurde, wie oben dargelegt worden ist, durch die Ent

wicklung del' letzten Zeit wesentlich eingeschrankt; doeh streitet flir 

dieselbe dort, wo eine besondere Bestimmung nicht vorliegt, gewisser
maBen die Vermuthung. 7 

IV. Bekal1ntlich hat es an Versuehen del' gesetzliehen 

Feststellung del' Staatssprache nicht gefehlt. Del' historischen 

Entwicklung sowie del' groBen Verbreitung entsprechend, kam hier 

die deutsehe Sprache als die Staatssprache in Betracht. vVenn 

diese Versuche scheiterten, so war nicht die letzte Ursaehe die Un

klarheit des Begriffes del' Staatsspraehe. Da eine gesetzliehe Fest

stellung del' Staatsspraehe meist nul' in Staaten mit einer Haupt

nation vorkommt, wo die Spraehe also den politisehen Charakter 

nationaler V 0 rhe rrs e h aft an sieh tragt, begegneten die legislativen 

Versuehe gl'oBem Widel'stande del' niehtdeutsehen Volksstamme , 
mochten aueh die Grenzen del' Anwendung del' Staatsspraehe engel' 

gezogen sein als in jenen Staaten. Und so ist denn, von del' Gesetzes

spraehe abgesehen, das Anwendungsg'ebiet del' einheitliehen Spraehe 

in Osterreieh derzeit ledigliell del' natUl'liehen Entwicklung 
del' Verhaltnisse anheimgegeben.8 

des Herrenhauses vom 28. November 1867) keinerlei Anhaltspunkt. 
S. auch unten § 20, Anm. 2. 

7 Vgl. z. B. § 14 del' liIin. Vdg. fur Bohmen vom 24. Februar 1898, 
~. G. B. Nr. 16. Die Entwicklung del' sprachlichen Verhaltnisse in 
Osterreic~ seit dem Jahre 1848 bedeutet den durch die Verfassung be
dingten Ubergang von der politischen zur natiirlichen Staats
spmche, deren Gebiet in letzter Zeit aUerdings eingeengt worden ist. 
Vgl. den lI1inoritatsbericht zum Antrage Wurmbrand (bei liIadeyski 
S. 144 f.), dann Stengel, V{orterbllch, I, S. 577. 

S Die wichtigsten Versuche in diesel' Beziehung sind der Antrag 
des Abg. Gmfen Wurmbrand vom 10. lIiai 1880, mit welehem die 
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Schlussergebnisse, Die Competenz ZUl' Regelung des 
Nationalitatsrechtes. 

I. vVollte man auf die Bestimmungen, welehe das positive 

~ a t ion a Ii tit t s l' e e h t in Osterreieh bilden, das Aristotelisehe Krite

rium del' besten Gesetzgebung anwenden, "dass Alle in AHem gleieh

miiBig' Ursaehe zu Lob odeI' Tadel, Lust odeI' Leid finden, und dass 

so mittelst del' Gesetze aus dem Staate eine Einheit gesehaffen 

werde, die keinen Gegensatz mehr kennt" , 1 so mii.sste das Urtheil 

sehr unglinstig ausfallen. Gerade das Gegentheil tritt hier ein; 

Lust und Leid werden in sehr ungleichem 1YIaBe empfunden, und 

es genUgt in del' Regel, dass eine MaBregel auf dem Gebiete des 

Spraehenrechtes bei einem Theile Lob findet, um bei dem anderen 

bittel'stem Tadel zu begegnen. Doeh die Ul'saehe liegt keineswegs 

allein in del' Gesetzg'ebung, sondern alleh in den tha ts achliehen V er

hal tnis sen, welehe dieselbe zu regeln hat. Die gesetzliche Regelung' 

einer Lebensbeziehllng' bildet ein Compl'omiss zwischen entgegen

stehenden Interessen, sie setzt die Ausg'leiehung derselben vol'aus. 

So lange die Intel'essen sieh abel' bekampfen, wird eine gesetzliehe 

Regelung als Ausdruek des momentanen Sieges einer Partei uber 

die andere nie aHgemein befriedigen. Diese Ausgleichung ist abel' 

auf dem Gebiete des nationalen Lebens bei uns noeh lange nieht 

vorhanden, und es ist Uberhaupt fraglieh, ob dieselbe im Rahmen 

del' geltenden Verfassung sieh wird je erzielen lassen. 

Dieselben drei Richtungen, welehe den Gang del' Gesetz-

Regierung aufgefordert wird, in Ausflihrung des Art. XIX einen Gesetz
entwurf einzubringen, wodurch unter Festhaltung del' deutscheu Sprache 
ale Staatssprache der Gebrauch der landestiblichen Sprachen in Amt; 
Schule und offentlichem Leben geregelt wird. Him·tiber vgl. besonders 
liIadeyski, Die deutsche Staatssprache u. s. w., Wien 1884; ein weiterer 
Versuch ist der umfassende Antl'ag des Abg. v. Scharschmid yom 
12. liIarz 1886, Sten. Prot. des Abgeordnetenh. X. Sess., S. 904 ff., Beil. 
Nr. 99, §§ 1-6. Gerade die Unklarheit des Begriffes Staatssprache 
war nicht die letzte Ursache des Scheiterns des Antrags Wurmbrand 
(Madeyski S. 124 ff.). 

1 Polit, 739 C (Oncken, Staatslehre des Aristoteles, I, S. 200). 
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gebung' auf sprachlichem Gebiete bis zur Erlassung del' geltenden 
Verfassung bestimmten, bestimmen auch gegen wartig unter del' 
Herrschaft des Al'tikels XIX die Richtung des Spl'achenkampfes. 
Die deutsch-centl'alistische, auf den Traditionen des theresia
nischen Staates fuBende Richtung trachtet die spl'achliche Einheit
lichkeit wenigstens auf beschranktem Gebiete durch gesetzliche 
Feststellung del' Staatssprache zu el'halten. Die historisch
nationale Richtung, welche zunachst auf eine selbstandigel'e Ge
staltung del' ursprlinglichen Bestandtheile des Gesammtstaates aus
geht, hat unter del' Herrschaft del' geltenden Vel'fassung auf sprach
lichem Gebiete wesentliche Fol'tschritte gemacht, namentlich in 
Galizien durch die Einflihl'ung del' polnischen Amtssprache, welche 
eine gewisse administrative Isolierung dieses Landes yom librigen 
Reiche zur Folge hatte. Ebenso stl'ebt die neueste Entwicklung del' 
sprachlichen Regelung in Bahmen und Mahren die El'haltung 
del' Einheitlichkeit und den politischen Zusammenschluss del' Volks
stamme in dies en Landern auf Grund del' Doppelspl'achigkeit, allel'
dings bisher mit zweifelhaftem El'folge, an. Die dritte, ethnisch
na tionale Richtung kommt besondel's durch die Forderung' del' 
spl'achlichen Gleichstellung del' slavischen Stamme del' slidlichen 
Lander gegenlibel' dem hel'rschenden italienischen und deutschen 
Elemente zur Geltung. In Bohmen, Mahl'en und Schlesien dagegen· 
tritt diese Richtung gegenliber del' dul'ch die Sprachenverordnungen ge
fordel'ten histol'isch-nationalen in dem Bestreben des de u ts c hen V olks
stammes nach sprachlicher und administrativer Trennung 
des vorzliglich von demselben bewohnten Gebietes gegenliber den 
slavischen Theilen hervol'. 

Alle diese einander scharf entgegenstehenden Richtungen finden 
im weiten Rahmen des allgemeinen Principes des Artikels XIX 
Ra um: Sowohl eine gewisse sprachliche Einheit, namentlich flir den 
innern Dienst del' Staatsbehol'den und gewisse Belange gemeinsamer 
Interessen, als auch die specifische Ausgestaltung del' sprachlichen 
Verhaltnisse in Bohmen und Galizien; endlich gibt sich die ethnische 
Richtung, das Hervortreten del' vel'schiedenen Nationalsprachen im 
offentlichen Leben, als del' l'einste Ausdl'uck des Principes del' sprach
lichen Gleichbel'echtigung. 2 'tVelche diesel' drei Richtungen bei 

2 8ehr bezeichnend in dieser Beziehung der Bericht des Spl'achen-
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einer definiti yen Regelung del' sprachlichen Verhaltnisse auf Grund 
des Artikels XIX zum Siege gelangen wird, ist somit eine Frage 

del' politischen Entwicklung. 

II. Die Rechtswissenschaft kann einstweilen nul' die tech
nische Seite del' Rechtsbildung wahrnehmen und feststellen, 
was vom Standpunkte del' Rechtslehre am gegenwartigen Zu
stan de man g e1 haft und bei einer klinftigen Regelung besonders ver
bessel'ungsbedlirftig ware. Es ist in diesel' Bezielmng nUl' zu re
capitulieren, was schon oben bei Bespl'echung del' einzelnen Seiten 

del' Frage hervorgehoben worden ist. 

Das osterreichische Sprachenrecht beruht auf einem z wei
fachen thatsachlichell Momente, einel'seits auf del' person
lichen Angehorigkeit zu einem del' Volksstamme des Staates, 
andel'seits auf del' territorialen Eigenschaft einer Spl'ache als 
Landessprache, beziehungsweise landesliblichen Sprache. In ge
wissen Fallen folgt die Verwirkliclulllg del' Gleichbel'echtigung 
dem ersten, in anderen dem zweiten Momente, in manchen Fallen ist 
sie von beiden abhangig. Diese tha ts achlich en V orbedingung en 
nationalel' Gleichberechtigung sind abel' durch die Rechtsordnung 
llicht hinreichend gereg'elt, und damit ist dem ganzen Rechts
institut eine feste Grundlage entzogen. 

Das personliche Moment del' Zugehorigkeit zu einem 
Volksstamme el'heischt VOl' allem die Feststellung des Begriffes 
del' Volksstamme des Staates, also jene BevOlkerungsgruppen, 

ausschusses (JJIadeyski) sowie der Minoritatsbericht (Sturm) iiber den 
Antrag Wurmbrand, welche beide aus Art. XIX die entgegengesetzten 
Folgerungen ziehen. Nach dem ersteren erscheint die Einfiihrung der 
deutschen Staatssprache "als eine dem Art. XIX zuwiderlaufende Ein
schrankung del' staatsbiirgerlichen Freiheitsrechte zu Gunsten de.~ Staates, 
welche die Grenzen des Art. XIX iiberschreitet, eine principielle Anderung 
des beziiglichen Staatsgrundgesetzes involviel't"; wahrend del' letztere 
ausfiihrt, es unterliege keinem Zweifel, "dass durch die Bestimmungen 
des Art. XIX die Bedeutung und Geltung del' deutschen Staats
spl'ache gar nicht beriihrt, sondern nul' derGebrauch derlandesublichen 
und Landessp):'achen innerhalb del' Lander nach dem Principe del' Gleich
berechtigung in Aussicht genommen wurde". (Bei liladeysk~. a. a. O. 
S. 123 ff.) Vgl. auch Madeyski, Die Nationalitatenfrage in Osterreich 
und ihre Losung, Wien-Pl'ag 1899, S. 12 f. 
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auf deren AllgehOrige die Geltendmachung sprachlicher Rechte und 

Interessell beschrallkt ist. Riel' hat allerdings die Statistik dem 

Rechte vorg'earbeitet, illdem sie durch Feststellullg einer bestimlllten 

Zahl von Ulllgangssprachen das auBere Kriterium del' 

Stalllmesangehorig'keit del' einheilllischen BevOlkerung angezeigt hat. 

BevOlkerung'sgruppen, die sich einer anderen als del' angeflihl'teu 

Sprachell im gewohnlichen Dlllgange bedienen, waren nicht zu 

den" Volksstammen des Staates" zu zahlen. 3 Schwieriger abel' zu 

10sen ist die Frage del' Zugehorigkeit des Einzelnen zu einem 

diesel'Volksstamme. Riel' wurde als Erfordernis del' Verwaltung eine 

thunlichst 0 bj ecti v e F eststell ung diesel' Eigenschaft, unabhangig 

von bestimmten Verwaltungszwecken, bezeichnet, Das Rauptge

wicht muss hier in del' Erklarung des Einzelnen liegen, das 

auBere lHerkmal ist die lHutte1'spl'ache. Es ist hiel' besonders 

die Frage zu 10sen, von wem und an wen die Erklal'ung abzugeben 

sei, ob und wann sie bindend ist, wie ein Wechsel del' llationalen 

ZugehOrigkeit zum Ausdrucke kommt. Als g'eeignetes Mittel ob

jectiveI' Feststellung del' Stamlllesangehorig'keit wurde die Einbe

ziehung del' Nationalitat odeI' Thfuttel'spl'ache neben del' Umgangs

sprache unter die J\lIomente del' periodischen Volkszahlung be

zeichnet. Dadurch wlirde eine Art Cataster del' Volksstamme 

hergestellt ,verden, auf welchen die Vel'waltung im gegebenen 

Falle bloB zurlickzugreifen hatte, wenn die Nationalitat des Einzclnen 

in Frage steht. 

'iVichtiger noch ist die Regelung des thatsachlichen Momentes 

del' territorial en Vertheilung del' Volksstamme im Staats

gebiete; denn davon, ob in einem bestimmten Gebiete eine Spl'ache 

in Ubung steht, iiblich ist, solI die spl'achliche Gleichberechtigung 

in den wichtigstenBelangen, namentlich im am tli chen Verk eh1'e, ab

hangig sein. Auch hier sind die grundlegenden Daten aus del' 

3 Danach wurden 9 Volksstamme fur die diesseitige Reiche
halfte in Betl'acht kommen: del' deutsche, del' bOhmisch-mahrisch
slovakische, del' polnische, del' l'uthenische, del' slovenische, der serbo
cl'oatische, del' italienisch-Iadinische, del' rumanische, del' magyarische; 
die :nrahrer, Slovak en, Ladinen erscheinen nicht als besondel'e V olks
stamme, ihl'e Sprache ist ein bloiler Dialect. Vgl. die Vdg. des Min. 
des Innern vom 9. August 1890, R G. B. Nr. 162. 
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Volkszahlung zu schopfen, und soIl g'erade die Umg'angssprache 

ein Bild del' Vertheilung del' Stamme und del' Bruchtheile 

derselben illl Staatsgebiete el'geben. Die gr06e Schwiel'igkeit und 

del' hauptsachlichste Streitpnnkt ist hier die von del'Interpreta

tion des Ausdruckes "landestibliche Sprache" abhangige 
Frage, welches Gebiet, ob das Land, del' Bezirk, die Gemeinde, 

zul' Grundlage del' Dul'chfuhrung del' Gleichberechtigung zu 

nehlllen seL Dauach richtet sich die sprachliche Beriicksichtigung 

del' AngehOl'igen del' vel'schiedenen V olksstamme auch in ge

schlossenen Sprachgebieten, damit hangt auf das Engste zusalllmen 

die Feststellung del' Ein- odeI' 1\Iehl'spl'achigkeit del' behOl'dlichen 

Sprengel durch Bestilllmung einer Quote, mit welcher die Be

l'ucksichtigung eines in del' 1Ilinoritat befindlichen Volksstamllles, 

namentlich im amtlichen Vel'kehre, begillnt. Diesel' Weg wurde 

iibrigens schon hei den verschiedellen Vel'suchen del' gesetzlichen 
Regelung' in del' letzten Zeit beschl'itten. 4 

Dies sind die wichtigsten fOl'lllal-technischen Fragen des 

Spl'achenrechtes. Sie deuten nul' den Vveg an, auf welchem die 

Normen liher die Anwendung del' Sprachen eine sichel'e rechtliche 

Basis el'langen konnten, zu einem Rechtsinstitut del' Natio

nalitat werden konnten. vVenn auch die hauptsachlichste 

Schwierigkeit del' Losung auf dem politischen Gehiete liegt, 

in del' Ausgleichung del' entgegenstehenden Intel'essen del' Stalllme 

unter einander und mit den Interessen des Staatsganzen, so wird 

doch kein Eingeweihter in Abrede stellen, dass gerade del' vollige 

l'rIangel juristischer Durchbildung del' ganzen Sprachen

fl'age, die sich nun einmal getrennt von del' Rechtsordnung llicht 

behandeln lasst, ein nicht gering'es Rindernis fur del'en be
friedigende Losung bildet. 

III. Eine wichtige fOl'male Seite bildet endlich die Frage del' 

J Vgl. §§ 7 und 8 des Scharschmid'schen Sprachenantrages 
(Sten. Prot. Abgeordnetenh. X. Sess., Beil. 99), welcher den Gebrauch 
einer Sprache als Umgangssprache des sechsten Theils del' Bevi51kerung 
eines Bezil'kes zUl'Voraussetzung ihres landesublichen Oharakters macht. 
Diesel' Gl'undsatz wurde ferner in der V dg. vom 24. Februar 1898, § 7, 
theilweise zur Geltung gebracht (s. oben § 17, Anm. 8). 
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Competenz zur Regelung des Sprachenl'echtes, welche zum 

Schlusse noch kurz berii.hrt vi'erden muss. 
Einerseits kommt hier die Abgrenzung del' Gesetzgebung 

gegenlibel' del' Verordnungsgewalt, anderseits die Scheidung des 

Gebietes del' Reichs- und der Landesg'esetzgebung in Betracht. 

Schon del' Verfassungsausschuss des Abgeordnetenhauses hat 

die DurchfUhrung del' Grundsatze des Artikels XIX theils als zum 

legislativen Wirkul1gskl'eise des Reichsl'athes und del' Landtage, 

theils als zu den administl'ativen Befugnissen der Regierung gehOl'end 

angesehen (oben § 8, III), und seither hat die positive Ausgestaltung des 

Sprachenrechtes in verschiedenen Formen stattgefunden, bald durch 

Reichsgesetz, bald durch Landesgesetze, bald durch selbstal1dige 

Beschllisse gewissel' Korperschaften, bald dUl'ch Regierungsver

ordnung. Die juristische WeI'tul1g dieses bUl1ten liiosaiks von N ormen 

wird abel' noch durch die aus del' vorconstitutionellen Zeit 

hel'eil1ragel1den Bestimmungen wesentlich erschwert. 

\Vas die Abgrenzung del' gesetzgebenden gegenlibel' 

del' Verordnungsgewalt betrifft, so ist diese Frage naeh ihl'er 

materiellen Seite in den modernen Verfassungen del' mOl1al'chischen 

Staaten meist sehr unbestimmt gel'egelt; dieselben begnligen sich 

haufig mit del' Aufstellung des form ellen Gesetzesbegl'iffes, ohne Uber 

die Materie, welche durch das Gesetz zu regeln ist, erschopfende 

Bestimmungen zu treffen. Diesel' Mangel ist zunachst aus der Ent

wicklung des modernen Verfassungsstaates aus dem absoluten 

Flirsteustaa te zu erklarel1. Die Verfassung der altmonarchischen 

Staaten bildet eine Art Compromiss zwischen zwei entgegen

stehenden Pl'incipien, welche die moderne Staatengeschichte bestiml1lt 

haben, del1l Principe del' Volkssouveranitat und del1ljenigen 

del' Flirstensouvel'anitat. Das erstere, welches in Verwil'k

lichung naturrechtlicher Staatsdoctrinen zum Trager del' volonte 

generale die Gesaml1ltheit des Volkes macht, findet sieh in der heu

tigen Verfassung zur liiitwirkung del' Volksvertretung bei 

del' Gesetzgebung und zur parlamentarisehen Controle del' Ver

waltung abgeschwacht, wahrend das letztere, die absolute Flirsten

gewalt, in diesel' \Virksamkeit del' Volksvertretung ihre Schl'anken 

findet. Durcll dieses Zusaml11entreffen beider Principien erhalten 

abel' il1l Verfassungsstaa te die abstracte Thatbestande l'egelnden 
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Kundgebungen des Staats willens, welche ohne Rlicksicht auf formale 

Unterschiede im absoluten Staate als vVillensauilerungen seines 

Fiirsten erschienen, einen verschiedenen Charakter, je nachdem 

sie unter Mitwirkung del' V olksvertretung odeI' ohne dieselbe zustande

gekomll1en sind. Es entsteht del' Begriff des formellen Ge

setzes als del' Anordllung del' Staatsgewalt, welche nnter ganz 

bestiml1lten IvIodalitaten, zn welchen die Mitwil'kung' del' Volks

vertretung weselltlich gehort, zustande kommt, gegenUber del' Ver

ordnung, als del' bloB von den VerwaltnngsbehOrden, ohne Alit
wirknng del' Volksvertretung, ansgehenden rechtsvel'bindlichen All
ol'dnung,.5 

Hiemit ist abel' flir die materielle Abgrenzung del' gesetz

gebenden und del' Verordnungsgewalt, also fUr die Frage, welche 

Lebensbeziehnngen del' Reg'elung durch die eine odeI' die andere 

nnterliegen, noch keine grnndsatzliche Bestimmung getroffen; die

selbe muss in den einzelnen Bestimmungen del' Verfassungs

gesetze gesucht werden. In del' osterreichischen Verfassung 

ist nun dieseAbgrenzung theils in gewissen ausdrlicklichen Vor

behal ten zu Gunsten del' Gesetzgebung direct gelegen,6 theils in 

den Bestil1lmungen libel' den Wirkungskreis des Reichsrathes 

und del' Lan d tag e indirect ausgesprochen, insoferne hier fill' die 

Erlassung abstracter Regeln auf gewissen Gebieten des Staatslebens 

die Form des Gesetzes vorgeschrieben ist. 7 Anderseits hat die 

5 Vgl. besonders Laband, Staatsrecht, I, §56; Jellinek, Gesetz 
und Verordnung, S.81f., 226ff.; G. Meyer in Grlinhuts Zeitschl'. VIII, 
S.25ff. Fur das ostel'l'eichischeStaatsrecht wird del' fol'melle Gesetzes
begriff deflniert im Art. 10 des Staatsgrundgesetzes vom 21. December 
1867, R. G. B. Nr.145; die Kriterien sind: Kuudmachung im Namen des 
Kaisers, Berufung auf die Zustimmung del' verfassungsmailigen Ver
tretungskorpel', llfitfertigung eines verantwortlichen Ministers. 

6 Z. B. § 24 des St. Gr. Ges. vom 21. December 1867 liber die 
Reichsvertretung, R. G, B. Nl'. 141; Art. 1, 5, 6, 10, 12, 14, 20 des 
St. Gr. Ges. iiber die allgemeinen Rechte, R. G. B. Nr. 142 i Alt. 6 des 
St. Gr. Ges. iiber das Reichsgericht, R. G. B. Nr. 143; Art. 2, 3, 9, 11 
des St. Gr. Ges. liber die richterliche Gewalt, R. G. B. Nr. 144; Art. 11, 
12 des St. Gr. Ges. uber die Regiel'ungsgewalt, R. G. B. Nr. 145, u. s. W. 

7 § 11 St. Gr. Ges. vom 21. December 1867, R. G. B. Nr. 141 liber 
die Reichsvel'tretung, lit. c, lit. e, lit. f, g, u. s. w. Uber die Bedeutung 
dieser Gesetzbestimmung einerseits als Scheidung der Competenzen des 
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Verfassung gewisse Kategorien von Verol'dnungen aufg'estellt und 

gel'egelt und dadurch das Verordnungswesen zum Theile nach seinem 

Inhalte abg'egrenzt. Doch eine vollstandige Abgrenzung', welche 

eine feste Demarcationslinie del' Gesetzgebungs- und Verordnungs

gewalt statuiel'en wurde, liegt nicht vor; 8 es g'ibt vielmehr ein 

gewisse1'maBen neut1'ales Gebiet, welches beide Gewalten fUr 

sich in AnSlJl'uch nelnnen. Einen Anhaltspunkt fiir die Regelung 

del' Competenz gewahrt innerhalb dieses Gebietes del' Grundsatz, 

dass, wenn eine lila tel'ie auch ohne ve1'fassungsmaBig zwingende 

Gl'unde einmal dul'ch fo1'me11es Gesetz geregelt wul'de, eine 

abandernde lleue Regelung nur dul'ch einen gleichwertigen actus 

contrarius, also wiederum nul' durch fo1'me11es Gesetz el'folgen 

kann. Diesel' Grundsatz lasst sich abel' auf die sogenannten "Ge

setze" del' vorconstitutionellen Ara nicht anwenden, eben weil 

hier del' juristisch f01'melle Unterschied zwischen Gesetzgebung und 

Verwaltung mangelt. Die Competenz zur Abanderung derartiger 

"Gesetze" muss stets nach demjeweils geltenden Verfassungs

r e c h t e beurtheilt werden, so dass, wenn hier kein Vol'behalt flir 

das Gesetz festg'estellt worden ist, auch die Abandel'ung' derartiger 
c 

Reichsrathes und del' Landtage, anderseits als Abgrenzung zwischen Ge
setzgebung und Verordnungsgewalt vgl. Jellinek, Gesetz und Vdg. 
S, 253 f.; s. auch Anm. 18 dieses §. 

S V gl. hieriiber, bea. iiber die Dul'chfiihl'ungsverordnung nach § 11 
St. Gr. Ges. vom 11. December 1867, R. G. B. 1\1'. 145, Joh. Zolger, 
Osterreichisches Verol'dnungsrecht, Innsbruck 1898, S. 96 ff.; ahnl. 
Burckhard, System I, S. 87 f. u. Pfaff-Hofmann, Comm. I, S. 131, 
Anm.23. Dag. Bernatzik, Rechtsprechung und materielle Rechtskraft, 
S.108, Jellinek a. a. 0., S. 255 u. a. Auf einem den altmonal'chischen 
Staaten gegeniiber grundsatzlich entgegengesetzten Standpunkte steht 
hier z. B. die belgische Verfassung vom 25. Februar 1831, § 78: Le 
l'oi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent fOl'mellement la Con
stitution et les lois particulieres portees en vertue de la Constitution 
meme. - Intel'essant del' Ausspruch Bismarcks tiber das Verol'dnungs
recht del' Krone in altmonarchischen Staaten, preuss. Abg. Haus, Sitzg. 
yom 3. Februar 1866: "Dieser Artikel (78 belg. Verf.) fehlt in der 
preuflischen Vel'fassung, und deshalb hat der Konig bei uns aUe die
jenigen fl'iiheren Rechte der Krone, welehe nicht durch den ausdJ:iick
lichen Inhalt del' Verfassung oder dmeh ein auf Grund del' Verfassung 
zustande gekommenes Gesetz auf andere Factoren Ubertragen worden sind." 
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"gesetzlicher" Bestimlllungen im \'lege del' Verol'dnung immerhin 

rechtlich llloglich ist.\) Wenn die Regelung in 801chen Fallen den

'noch im Gesetzeswege erfolgt, so erscheint dies allerdings als eine 

verfassungsrechtlich schwer zu erklal'ende Anomalie, gewissermaBen 

ein fl'eiwilliger Verzicht del' Executive, durch welchen einer 

Norm die groBere Bestandigkeit, die im Gesetze im Ver
gleiche mit del' Verol'dnung liegt, gegeben werden solI. So sehen wir 

auf dem auBerhalb des vel'fassungsma£ig'en Vorbehaltes fUr die Ge

setzgebung lieg'enden Gebiete einen stet en Kampf zwischen den 

beiden Principien, auf welchen das constitutionelle Staatsl'echt 

beruht: die Volksvertretung stl'ebt naturgemaB neue Gebiete fUr 

die fo1'me11- gesetzliche Regelung zu g'ewinnen, w1:1hrel1d die Re

gierung bestl'ebt ist, das del' Vel'ol'dnungsgewalt fl'ei gelassene 
Gebiet zu vertheidigen. 1o 

Nicht viel sicherel' ist nach del' in Osterreich geltenden Ver

fassung innel'halb des Gebietes del' Gesetzgebung die COlllpetenz del' 

Reichsgesetzge bung von derjenigen del' Landesg'es e tzge bung' 

geschieden, indem die Bestimmung, dass dem \Virkungskl'eise des 

Reichsrathes aIle Angelegenheiten vorbehalten sind, welche sich auf 

Rechte, Pftichten und Interessen beziehen, die allen im Reichsrathe 

vel'tretenen Konigreichen und Landern gemeinschaftlich sind, durch 

die taxative Aufzahlung jener Angelegenheiten ihres praktischen 
\'lerthes entkleidet ist. ll 

9 Vgl. Pfaff-Hofmann, Comm. I, S. 128 ff., Anm. 9, 24; Otto 
lIIayel', Deutsches Verwaltung's1'8cht, S. 73 f., Zolger a. a. 0., S. 72 ff. 

10 Gel'ade auf dem Gebiete des Sprachenrechtes sehen wir den Kampf 
zwischen gesetzgebender und Verordnungsgewalt in den verschiedenen 
Regelungen del' letzten Zeit hervortreten; wahl'end die alteren Sprachen
verordnungen auf dem Standpunkte der Competenz del' Verordnungs
gewalt zur Regelung del' Amtssprache stehen, ergieng die letzte 
Sprachenvel'ol'dnung fiir Bohmen und lIIahl'en vom 24. Februar 1898 
nul' "yorbehaltlich der gesetzlichen Regelung" und bezeichnet sich die
selbe als eine "provisorische". Hiemit hat also die Regierung offenbal' 
die Competenz del' Gesetzgebung auf diesem Gebiete anerkannt. -
Vgl. auch G. Seidler, Zur Lehre yom Gewohnheitsrecht auf dem Ge
biete des osten. Staats- und Verwaltungsrechtes; Stuttgart 1898, Sep. 
AMI'., S. 32 ff.; ferner Fr. Fiedler, C. revue, I, S. 1043 ff. 

11 Ulbrich, Lehrbuch des osten. StaatsI'echtes, S. 323. 
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IV. ,Verden diese Grundsatzenun aufdas Gebiet des Sprachen
rechtes angewendet, so sucht man nach einel'bestimmten Regelung 
del' Competenz in den Verfassungsgesetzen vergeblich. Ein aus
drlicklicher Vorbehalt zu Gunsten derGesetzgebung ist nil'gends 
ausgesprochenj insbesondere kann ein solcher auch nicht in § 11 
lit. m des Staatsgrundgesetzes yom 21. December 1867, R. G. B. 
Nr. 141 libel' die Reichsvertretung erblickt werden, weil ja diese 
Bestimmung die zur DurchfUhrung des Staatsgrundgesetzes libel' die 
allgemeinen Rechte del' Staatsblirger zu erlassenden Gesetze nul' 
dann· dem Wil'kungskl'eise des Reichsrathes .zuweist, wenn die
selben daselbst bel'ufen sind, eine solche Berufung abel' hin
sichtlich des Artikels XIX nicht vorliegt. 12 

Es muss somit die Losung del' Competenzfrage aus dem ,Vesen 
des zu l'egelnden Verwaltung'sgebietes selbst gesueht werden. 
·Hiefiil' gibt abel' die Erwagung einen Fingerzeig, dass die Pflege 
del' Nationalitat nicht eine in sieh abgesehlossene Verwaltungsanfgabe 
ist, welche dnrch bestimmte lifaBregeln unmittelbar verwirklicht 
werden soIl, sondel'll dass das nationale Leben nur eine formale 
Seite del' verschiedensten Zweige del' offentlichen Ver
waltung bildet und nul' mittelbar innerhalb diesel' Vel'waltungs
zweige gefol'dert werden kann.13 Als solche Vel'waltungszweige 
werden yom Gesetze die Schule, das Amt und das offentliche Leben 
angefiihrt. In welcher ,Veise hiel' abel' die Verwirklichung del' 
nationalen Gleiehberechtig'ung angestrebt wird, wul'de oben dargelegtj 
so in del' Schule durch Einfiihrung einer bestimmten Unterrichts
sprache, durch Pflege des Unterrichtes verschiedener Sprachen, im 
Amte und im offentlichen Leben durch entsprechendeJliIaBregeln 
fi.i.r den auBeren und inneren Vel'kehr del' Behol'den und offentlichen 
Organe. Hieraus ergibt sich abel', dass flir die rechtliche Re
gelung des Sprachenverkehrs, welcher die rechtliche Seite des 
na tionalenLe b ens bildet,diesel ben Comp etenzb estimm ungen 

12 Ulbrich a. a.O., S. 339; Abg. Herbst in del' Berathung vom 
16. October 1867: Das Gesetz muss, damit die Competenz des Reiehs
rathes eintrete, "einerseits in diesem Causalnexus stehn" (namlieh als 
Durchfiihrungsgesetz zu den St. Gr. Gesetzen), "anderseits ausdriicklich 
darin berufen sein". (Sten. Prot., I. Sess., S. 971.) 

13 Vgl. oben § 1 und § 9, III. 
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maB g e bend sein 111 ilssen, vi'elche flir die 1'ech tli che Regel ung 
del' Belange, bei denen die Amyendung einer ])estimmten Sprache 

in Betraeht kommt, gelten. Es wird also bei del' Losnng del' 
Competenzfl'age einerseits auf die Verwaltungsaufgabe selbst, 
nnderseits abel' auf die Bedeutung, weleIle innerhalb derselben 

del' Anwendung del' Sprache zukommt, zu acllten sein. 

V. Dies mog'e an einigen Beispielen naIler dargelegt werden. 

So ist auf dem Gebiete des Unterrichtswesens nach seiner 

Abstufnng und Einrichtung die Competenz z·wischen del' Gesetz
gebung und del' Verordnungsgewalt getheilt, und innerhalb derersteren 
wiederul1l zwischen del' Reichs- und del' Landesgesetzgebung. 14 Del' 
Reichsg'esetzgebung ist bezliglich del'Volksschulen und Gymlla
sien die Feststellung del' Grundsatze des Unterrichtswesens 
vol'behalten, und machte dieselbe bezi.i.g'lich del' Volksschulen durch 
Erlassung' des Reichsvolksschulgesetzes von diesem Vorbehalte Ge
brauch. Die Feststellung del' Unterrichtsspl'aehe an den 
Volkssehulen und die Untel'weisnng in einer zweiten Landes
sprache wurde jedoeh offenbar nicht zu den Grundsatzell ge
zahlt indem das Reiehsvolksschulgesetz dieselbe del' Entscheidung' , 
del' Landesschulbehorde, also del' Verwaltung naeh AnhOrung del' 
Schulerhalter innerhalb del' durch die Gesetze gezogenen Gl'enzen 
zuwies.15 Auch fi.i.r die Gymnasien wird die Bestimmung del' 

Untel'richtssprache und des Sprachunterl'ichtes im allgemeinen nicht 
zu den del' Reichsgesetzgebung vorbehaltenen Grundsatzen gezahlt, 
und findet die Ordnung in del' Regel 16 durch die Untel'richts
verwal tung und den Schulerhalter statt, wl1hrend fill' die Real
schulen, welche von del' Competenz des Reichsrathes ausgenommen 
sind zumeist eine landesgesetzliche Regelung diesel' Belange 
unt:r Festhaltung, des Grundsatzes, dass del' Schulerhalter die 

14 St. Gr. Ges. ilber die Reichsvertretung, § 11, lit. i: Es gehoren 
zum Wirkungskreise des Reichsrathes "die Feststellung der G::undsatze 
des Unterrichtswesens bezilglich del' Volksschulen und Gymnaslen, dann 
die Gesetzgebung tiber die Universitaten". . 

15 § 6 Reichsvolksschulges. yom 14. 1I1ai 1869, R. G. B. :l'\r. 62; 

hiezu V. G. H. Erk. vom 27. April 1877, B. 70. 
16 Eine Ausnahme bildet das galiz. Gesetz yom 22. Juni 1867, 

L. G. B. Nr. 13. 
Herrnritt, Nationalitiit und Recht. 

10 



§ 20, V. 146 

Unterrichtssprache bestimmt, stattgefunden hat. Die Gesetzgebung 
libel' die UniversitlHen wird, namentlich insoferne es sich urn 

~ eugrlindungen handelt, auch die Frage del' V ol'trags- und Ge
schaftssprache regeln mlissen, zumal ja derartige Neugrlindungen 

gerade culturellen Bedi1rfnissen bestimmter V olksstamme zu dienen 
haben. 1m librigen dii.rfte die Detailregelung' del' sprachlichen 

Einrichtungen, besonders del' Abhaltung von Vortragen in einer 
andel'en als del' liblichen Vortragsspl'ache, del' Verwaltung vor
behalten bleiben. In ahnlichel' vVeise unterstehen die spl'achlicheIl 
Einrichtungen del' librigen Hochschulen del' Regelung durch die 
Vel'waltung,17 So sehen wil' hier bei Regelung del' Sprachenrechte 

bald die Gesetzgebung', bald die Verordnungsgewalt jenach 

dem Belange thatig', und innerhalb del' e1'ste1'en bald die Reichs-, 

bald die Landesgesetzgebung', 
Bezliglich del' Amtssp1'ache macht die Verfassung keinen 

ausdl'licklichen VOl' be h al t fUr die Gesetzgebung. Insbesondere kann 
ein solcher nicht in del' Bestimmung gefunden werden, welche dem 
Wirkungskreise des Reichsrathes die Gesetzgebung libel' die Grund
zlige del' Organisierung del' Gel'ichte und Verwaltungsbe

hoI' den zuweist. Die Regelung des sprachlichen Verkehrs del' 
Behorden ist ein Gegenstand del' inneren Einl'ichtungj dieselbe 
betrifft abel' keineswegs den staatlichen BehOrdenorganismus als 

solchen, welcher, wie auch die Berathungen des Reichsrathes dar
thuu, bloB in seinen Grundzligen del' Bestimmung durch die 

Executive zu Gunsten del' Reichsgesetzgebung entzogen werden 

sollte. lS Hinsichtlich del' Sprache des auBeren Dienstes konnte 

17 S. Ges. vom 31. Marz 1875, R. G. B. Nr. 40 und vom 
28. Februar 1882, R. G. B. Nr. 24; dann oben, § 14, Anm. 2, 3. 

is Die urspriingliche Fassung des Abg. Hauses lautete: Es gehOren 
zum Wirkungskreise des Reichsl'athes: 1. die Organisierung der Gerichts
und VerwaltungsbehOrden: (Sten. Prot., I. Sess., 39. Sitzg. vom17. October 
1867, S. 1029); das Herrenhaus beantragte die Fassung: "die Fest
stellung der Grundziige beziiglich der Organisation der Gerichts- und 
VerwaltungsbehOrden." Diese Anderung wurde vom Abg. Hause beriick
sichtigt und motiviert dies del' Berichterstatter (Abg. Kaiserfeld) damit: 
Nicht in die Executive soIl eingegriffen, sondern nur insoweit eine 
Competenzbestimmung getroffen werden, als die Organisierung eine Ge
setzgebung voraussetzt; daher beantragt der Verfassungsausschuss die, 
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zwar zu Gunsten del' Competenz del' Gesetzgebung angefiihl't werden, 
dass del' auBere Verkehr in die sUbjectiven Rechte del' 
Parteien eingreift, und demgemaB auch in die groBen Codi
ncationen del' absoluten Ara flir den Vel'kehr del' Gerichte diesbe
zligliche Bestimmungen - allerdings vorzliglich aus administra
tiven Rilcksichten - aufgenommen worden sind. Dem muss 
jedoch wiederum entgegengehalten werden, dass llach dem oster

reichischell Staatsrechte die Regelung subjectiverRechte keines

wegs ausschlie1llich del' Gesetzgebullg vorbehalten ist, indem 
vielmehr auch zahlreiche Verordn ungen in dieselbell eingreifen 

konneni 19 ferner die bestehende, wenn auch vielfach angefochtene 

UbUllg, welche die Regelung del' Amtssprache dem Verordnungs
wege zuweist. Flir einen gesetzlichen Vorbehalt hinsichtlich del' 
inner en Amtssprache bietet dagegen die Vel'fassung keinen 
Anhaltspunkt. Die jlingsten Stadien del' Entwicklung illustrieren 
deutlich den oben aufgestellten Satz, dass innerhalb des zwischen 

Gesetzgebungs- und Verordnungsgewalt strittigen Gebietes die 
Grenzen sich nach del' jeweiligen politischen Lage bald zu Gunsten del' 

einen, bald del' andel'en Richtung vel'schieben, indem die Spl'achen

verol'dnungen des Jahres 1898 die definitive Regelung 
des sprachlichen Verkehrs del' Behorden in Bohmen und Mahren 

ausdrii.cklich del' Gesetzgebung' vorbehalten und so die Com
petenz del' Legislative auf dies em Gebiete anerkennen. 

Die Sprache des offentlichen Lebens wiederum wird natii.r

lich, je nach den Verwaltungsgebieten, welehe hier in Betracht 
kommen, bald durch die Gesetzgebung, bald durch die Executive, 
bald durch autonome BeschHi.sse geregelt werden. 

Was endlich die allgemeinen Grundsatze des Sprachen
rechtes betrifft, also namentlich die Feststellung del' Volks-

gegenwartig geltende Fassung (I. Sess., 59. Sitzg. vom 7. December 1867, 
S. 1625). - Wie wenig bestimmt hier die Gl'enze zwischen Gesetzgebung 
und Verordnungsgewalt gezogen erscheint, beweist die ElTichtung des 
Eisenbahnministel'iums durch a. h. Entschl. vom 15. Janner 1896, R. G. B. 
)[r. 16 inl Verol'dnungswege, wahl'end die Stellen von drei Landesschul
raths-Viceprasidenten im Wege des Reichsgesetzes vom 18. April 1890, 
R. G. B. Nl'. 70 geschaffen worden sind. 

19 Vgl. ZoJger a. a. 0., S. 77, 101. 
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stamme des Staates, del' landesUbliehen Spraehen, del' An
gehorigkei t des Einzelnen zu einem diesel' V olks s tam in e, des Ge
bietes del' einheitliehen Spraehe, so diil'fte sieh hier schon vermoge 
del' Allgemeinheit des Gegenstandes, welcher das Gesammt
in teresse des Staates bel'iihrt, kaum ein anderer vVeg als derjenige 
del' Reiehsgesetzgebung denken lassen, flir welehen allerdings 
bei del' Liiekenhaftigkeit del' g'eltenden Verfassung kaum ein an
derer Anhaltspunkt als del' einleitende Satz des § 11 des Staats
grnndgesetzes libel' die Reiehsvertretung, dann, insoferne die Volks
zahlungsdaten hier zu Grunde gelegt werden sollen, del' gesetz
liehe Vorbehalt flit die Angelegenhciten del' Volkszahlung (lit. g, 
§ 11 ibidem), sieh anflihren lielle.-

VI. vVie schon diesel' kurze Ubel'blick darthut, sind die Com
p e tenzgrenzen zwischen del' gesetzgebenden und del' Vel'ordnungs
gewalt auf dem Gebiete des Spraehenrechtes iibel'aus unsicher 
und seh w ankend. Von den unklal'en Bestimmungen del' Verfassung, 
wie so oft, aueh hier im Stiehe gelassen, muss die Praxis je naeh 
del' Gunst und Ungunst del' politisehen Pal'teiell bald den einen, 
bald den andel'll "\Veg betreten, und so hindert sehon meistens del' 
Streit um die fo1'melle Frag'e del' Competenz die befrie
digende Regelung del' materiellen Fragen des N ationalitats!'echtes 
selbst und die objective Beurtheilung del' erlassenen Bestimmungen. 

Buchdruckerei Julius Kliukhardt, Leipzig. 


