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Welchen Platz nimmt die Bibliographic der Arbeiterbewegung und
des Sozialismus heute ein und wie fiillt sie ihn aus? Der betrachtliche
Aufschwung, den in den letzten 15 Jahren die Historiographie auf
diesem Gebiet erfahren hat, fand seinen Ausdruck auch in erheblich
vermehrter bibliographischer Tatigkeit. Die Zahl der in den letzten 10
bis 15 Jahren veroffentlichten Bibliographien ist bedeutend hoher als
die der im vorhergegangenen halben Jahrhundert gedruckten.1 Der
Historiker der Arbeiterbewegung, wie iibrigens auch manche seiner
Kollegen anderer Spezialgebiete, benutzt haufig die ihm von den Hilfs-
wissenschaften zur Verfiigung gestellten Arbeitsinstrumente, insbe-
sondere Bibliographien, ohne die ihrer Herstellung eigenen Bedingun-

* Dieser Text hat (ohne Anmerkungen) der zweiten Internationalen wissen-
schaftlichen Tagung zur Geschichte der Arbeiterbewegung vorgelegen, die vom
8. bis 10. September 1966 stattfand.
1 Fur ein Spezialgebiet ist diese Entwicklung weiter unten (S. 28, Anm. 1)
anschaulich dargestellt. An ihrem Anfang stehen die klassischen Werke von
Josef Stammhammer, Bibliographie des Socialismus und Communismus, Jena
1893-1909, 3 Bde, IV-303 & IV-403-[l] & [4]-473-[l] S. (fotomechanische Neu-
ausgabe bei Otto Zeller, Aalen, 1964) und von Max Nettlau, Bibliographie de
VAnarchie, Brussel/Paris 1897, XI-[l]-294 S. Von den vor 1950 erschienenen
wichtigeren Bibliographien seien noch erwahnt: Johann Sassenbach, Verzeichnis
der in deutscher Sprache vorhandenen Gewerkschaftsliteratur, Berlin, General-
kommission der deutschen Gewerkschaften, Heft I [4. erw. Auflage] & II
[Nachtrag], 1910 & 1912, 32 & X-[27] S.; Ju. K[amenev], Social' demokrati-
deskaja izdanija. UkazateV social'demokraticeshoj literatury na russkom jazykl
1883-1905 gg., Paris 1913, 56-[2] S.; Ernst Drahn, Bibliographie des wissen-
schaftlichen Sozialismus 1914-1922, Berlin, Russ. Volkskommiss. f. Bildungs-
wesen, 1923, VIII-159-[1] S. (mit einer stoffreichen Einleitung ,,ZurBiicherkunde
des deutschen Sozialismus", S. 1-17); Michel Ralea, Revolution et socialisme.
Essai de bibliographie, Paris, P.U.F., 1923. Vgl. S. 9, Anm. 2 und S. 20, Anm. 3
fur Arbeiten von Cz6bel und Kormanowa. In den Jahren von 1920 bis 1930 sind
in der Sowjetunion zahlreiche bibliographische Arbeiten zur russischen und zur
internationalen Arbeiterbewegung erschienen. Eine kritische Bibliographie
dieser Arbeiten, die im Westen so gut wie unbekannt sind, wurde sehr niitzlich
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gen und Probleme naher zu kennen. Dies mangelnde Verstandnis ist
der Forschung im allgemeinen abtraglich und fiihrt, wie wir weiterhin
sehen werden, zu Kraftvergeudung. In einzelnen Fallen kann man
sich des Eindrucks nicht erwehren, die Geschichtsschreibung sei der
Bibliographie vorausgeeilt, die unumgangliche bibliographische Vor-
bereitung der Arbeit durch den Historiker sei unzulanglich gewesen
oder jedenfalls nicht von dem dazu berufenen Spezialisten durch-
gefiihrt worden. Die eigentliche Ursache solcher Erscheinungen ist
weniger in Uebereilung des Historikers oder im Zuruckbleiben des
Bibliographen zu suchen, sondern vielmehr in mangelnder Koordi-
nation beider Tatigkeiten und infolgedessen ungeniigend formulierten
Anspruchen an die Qualitat der von der Hilfswissenschaft geforderten
Arbeit. Auf die Frage der Koordination werden wir noch zuriickkom-
men. Wenden wir uns zuerst, ohne jegliche polemische Absicht, einigen
Fragen zu, die uns fur den Bibliographen wesentlich zu sein scheinen.
1. Die Isolierung der Bibliographen fiihrt zu einer bedeutenden Kraft-
verschwendung. Gar nicht selten unternehmen zwei oder mehr Forscher
ungewusst und unabhangig voneinander eine gleiche Arbeit. So hat
kiirzlich ein Kolner Forscher eine Stirner-Bibliographie beendet,1

wahrend seit langen Jahren ein Mailander Kollege ebenfalls an einer
Stirner-Bibliographie arbeitete, die jetzt wahrscheinlich unveroffent-
licht bleiben wird.2 Anders als im Falle der Biographie schliessen bei
der Bibliographie Materie und Form Wiederholungen praktisch aus.
Der Gegenstand einer Biographie erlaubt verschiedenen Autoren
unterschiedliche Interpretationen und Darstellungen, die nebenein-
ander bestehen und sich sogar erganzen konnen. Die Bibliographie
erlaubt keine Interpretation und stellt einmalige Fakten fest, die
fur jeden Forscher unveranderlich dieselben bleiben und die er best en-
falls ubersichtlicher als ein anderer gruppieren und eventuell annotieren
kann.

Verlust von bereits vorhandenen Forschungsergebnissen tritt haufig
dadurch ein, dass dem Bibliographen seine eigene Untersuchung
interessierende Nebenresultate der Arbeiten anderer Forscher unbe-
kannt bleiben, weil sie in der Veroffentlichung der Hauptresultate
keinen Platz gefunden haben. Haufig bleiben Teiluntersuchungen un-

1 Hans-G. Helms, Die Ideologic der anonymen Gesellschaft, Koln 1966, S. 507-600:
,,Max Stirner Bibliographie".
2 Das Feltrinelli-Institut zeigte in seinen Annali 1958, Jg. I, S. 436 an, sein
Mitarbeiter Aldo Zanardo bereite unter dem Titel La Sinistra Hegeliana (1835-
1849) Bibliographien folgender Verfasser vor: Bruno und Edgar Bauer, Strauss,
Feuerbach, Ruge und Stirner. Inzwischen erschien in der Rivista Critica di Storia
della Filosofia, Florenz 1965, ,,Bruno Bauer hegeliano e giovane hegeliano" von
Zanardo (57 S.).
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zuganglich, weil sie entweder nur als nicht nachgewiesenes Manuskript
vorliegen oder in geringer Auflage polykopiert nur dem internen
Gebrauch bestimmter Institute dienen. Wir sehen hier davon ab,
Beispiele namhaft zu machen, die den meisten Forschern aus eigener
bitterer Erfahrung hinlanglich bekannt sind.

Schliesslich muss die oftmals ungeniigende Unterstiitzung biblio-
graphischer Arbeiten seitens der grossen Institute, und mitunter auch
der Fachkollegen, erwahnt werden. Die von den meisten Instituten
gefiihrte Geheimhaltepolitik ist sattsam bekannt. Aber auch eine
gewisse Unbekiimmertheit ist mitunter festzustellen. So ist es zum
Beispiel kiirzlich vorgekommen, dass in einem Institut, das seine
reichen Dokument-Sammlungen einer bestimmten Organisation inven-
tarisierte, die damit beschaftigten Mitarbeiter Namen und Adresse und
sogar das Manuskript eines Forschers kannten, der eine allgemeine
Bibliographie derselben Organisation fertiggestellt hatte. Sie vergassen
aber, ihm ein Exemplar ihres polykopierten Repertoriums zu schicken,
das ihm erlaubt haben wurde, einige Erganzungen nachtraglich in
seine allgemeine Bibliographie aufzunehmen. Die Leidtragenden sind
naturlich die kiinftigen Benutzer der Bibliographie, denen die be-
treffenden Daten vorenthalten bleiben.
2. Das Fehlen genau definierter Methoden und Kriterien unserer
Hilfswissenschaft, zumindest die Uneinheitlichkeit der vorhandenen,
sind gewissermassen ihre Achillesferse. Sie wird nur zu deutlich sicht-
bar, wenn man die drei kiirzlich erschienenen Repertorien zur Hand
nimmt, welche die gedruckten Quellen der drei grossen internationalen
politischen Organisationen der sozialistischen Bewegung zum Gegen-
stand haben, die Erste, Zweite und Dritte Internationale. Bei alien Be-
sonderheiten der Struktur und der Entwicklung dieser drei Organi-
sationen sind die zu erfassenden Quellen in alien drei Fallen der Natur
nach identisch, und man diirfte demnach drei Repertorien gleichen Ty-
pus erwarten, deren Zusammensteller gleiche Methoden und Kriterien
angewendet hatten. Nichts ist jedoch weniger wahr. Wir haben hier
nicht iiber den Wert oder Unwert der einen oder anderen der drei
Arbeiten zu urteilen oder diese oder jene der angewandten Methoden
und Kriterien zu empfehlen, werden aber auf einige Fragen zuriick-
zukommen haben, die sich im Zusammenhang mit den drei Arbeiten
ergeben.

In der Sammlung Mouvements ouvriers et socialistes (Chronologie et
bibliographie), einem wahren Pionier-Werk, sind seit 1950 sechs Bande
veroffentlicht worden, die jeweils einem einzigen Lande oder einer
Gruppe von Landern gewidmet sind und die insgesamt ein sehr bunt-
scheckiges Bild ergeben: ihre einzige Gemeinsamkeit besteht im Titel,
denn jeder einzelne Verfasser ist von seiner eigenen Auffassung ausge-
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gangen und hat seine eigene Methode und seine besonderen Kriterien
angewandt. Einige Bande begniigen sich in der Hauptsache mit einer
Chronologie der Arbeiterbewegung, der hier und da einige Buchtitel
zur Illustration beigegeben sind.1 Andere reproduzieren die Kataloge
von mehr oder weniger zahlreichen Bibliotheken,2 und die Verfasser
eines Bandes haben sich offenbar darauf beschrankt, dem Drucker
den Inhalt ihres Zettelkastens zu iibergeben.3 Es ist jedem Autor
iiberlassen geblieben, den Ausgangspunkt der Chronologie zu bestim-
men, und einer hat diese Freiheit benutzt, um bis auf Kolumbus und
die Entdeckung Amerikas zuriickzugreifen.4

Vor etwa zwei Jahren ist in Warschau die Probenummer des Biblio-
graphical Bulletin of Current Marxology erschienen, eines vor allem fur
die Zukunft wichtigen Unternehmens.5 Die Redakteure definieren in
der Einleitung ihr Editionsprinzip dahingehend, dass Schriften sowohl
von ,,Anhangern als Kritikern" aufgenommen wurden, soweit sie
,,einen deutlichen und engen Zusammenhang" mit dem Thema haben.
Doch so, wie die Redakteure den Ausdruck ,,Marxologie" anwenden,
umfasst er ungefahr alles, und er bedeutet nichts Genaues, denn man
findet in ihrer Bibliographie Seite an Seite soziologische Sammelwerke
und Spezialstudien uber Einzelaspekte der Arbeiterbewegung.
3. Bis jetzt haben wir uns hauptsachlich zum Dolmetscher von Be-
schwerden gemacht, welche die Historiker, und haufig zu Recht, gegen
bibliographische Arbeiten vorbringen. Betrachten wir nunmehr die
Kehrseite der Medaille. Die Arbeit des Bibliographen ist, wie bekannt,
meistens langwierig und mitunter langweilig, und das Resultat jahre-
langer Arbeit findet oft nicht die erhoffte Anerkennung. Zu dem
Mangel an Verstandnis fur diese undankbare Arbeit tritt haufig eine
gewisse Geringschatzung des Bibliographen, die einen der grossen
Historiker unserer Zeit zu der folgenden Zurechtweisung veranlasst hat:

,,Eine der schwierigsten Aufgaben des Historikers besteht in dem
Zusammentragen der Dokumente, die er fur seine Arbeit zu

1 Alfonso Leonetti, L'ltalie (Des origines d 1922), Paris, Ed. ouvr., 1952, 198-
[2]S.
2 Eugene Zaleski, La Russie 1725-1907, 1908-1917, Paris, Ed. ouvr., 1956, 2 Bde,
462-[l] & 489-[3] S.
3 Edouard Dolleans - Michel Crozier, Angleterre, France, Allemagne, Etats-Unis
(1750-1918), Paris, Ed. ouvr., 1950, XVI-381-[2] S. Bedeutend vollstandiger
dagegen ist Renee Lamberet, L'Espagne (1750-1936), Paris, Ed. ouvr., 1953,
204-[3] S.
4 Carlos Rama, L'Amirique Latine (1492-1936), Paris, Ed. ouvr., 1959, 222-[2] S.
5 Bibliographical Bulletin of Current Marxology. Trial Issue, Warschau 1965,
176 S. Polykopie. Fiihrt 745 Titel von im Jahre 1962 erschienenen Biichern und
Zeitschriften-Artikeln an, die nach Landern geordnet sind. Die meisten Titel
sind kurz erlautert, haufig mit einer Zusammenfassung des Inhalts.
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benotigen glaubt. Erwiirde sie kaum bewaltigen konnen ohne die
Hilfe verschiedener Wegweiser: Archiv-Inventare, Bibliotheks-
und Museums-Kataloge, bibliographische Repertorien aller Art.
Man hort mitunter Schulmeisterlein auf hohem Ross sich iiber die
viele Zeit wundern, die einige Gelehrte dem Zusammenstellen
derartiger Werke opfern und die alle wissenschaftlichen Arbeiter
aufwenden, um deren Vorhandensein und Handhabung zu er-
lernen. Als ob nicht schliesslich eben die vielen, auf diese wenn
auch nicht ganzlich reizlose, dann doch jeglichen Glanzes ent-
behrende Beschaftigung verwendeten Stunden uns die abscheu-
lichste Kraftvergeudung ersparten!"1

Aus der fehlenden Koordination von Historikern und Bibliographen,
der Isolierung der letzteren, der uneinheitlichen Auffassungen iiber
Platz, Rolle und Bedeutung der Bibliographie, dieser verkannten Hilf s-
wissenschaft, ergeben sich Folgen, fur die Abhilfe gefunden werden
muss. Zum Beispiel sehen die Universitatsprogramme nur selten eine
Einfuhrung in die Bibliographie vor. Bei der immer noch vorherr-
schenden engen, traditionalistischen Auffassung des Bibliographen-
Berufes wird die Nachwuchsfrage immer schwieriger zu losen sein.
Zitieren wir noch einmal Marc Bloch: ,,Gewiss, das Werkzeug schafft
nicht die Wissenschaft. Aber eine Gesellschaft, welche die Wissen-
schaften zu achten vorgibt, sollte sich nicht achtlos gegeniiber deren
Werkzeugen verhalten."

Der Nachwuchs sollte nicht aus uninteressierten Zusammenstellern
bestehen, sondern aus Bibliographie-Forschern, die als Historiker und
Dokumentalisten qualifiziert sind und iiber streng definierte Methoden
ihrer Hilfswissenschaft verfugen. Um dies zu erreichen, mussen zahl-
reiche Fragen geklart und Definitionen ausgearbeitet werden. Wir
mussen uns hier darauf beschranken, einige Punkte zu nennen und
vielleicht zum Nachdenken anzuregen.

II

Die jeweilige Beschaffenheit der Probleme, die Menge und Unter-
schiedlichkeit der zu erf assenden Dokumente und die unterschiedlichen
Bediirfnisse der Geschichtsforschung erfordern ihnen entsprechende
Arbeitsinstrumente, d.h. Bibliographien verschiedener Art, die ihrer-
seits spezifische Probleme aufgeben und entsprechende Kompetenzen
erfordern. Dies setzt bei den Bibliographen eine vielseitige Ausbildung
voraus, die sie befahigt, den jeweiligen Anspriichen gerecht zu werden.
1. Die einfachste und gleichzeitig von der Forschung am haufigsten
1 Marc Bloch, Apologie pour I'Histoire ou Mdtier d'historien, Paris, Colin, 1949,
p. 29.
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verlangte Art ist die laufende Bibliographic, deren Redaktionstechnik
weitgehend der einfachen Dokumentation entspricht.1 Die Entwick-
lung neuer Dokumentations-Techniken durch Benutzung von Maschi-
nen wird in naher Zukunft eine schnellere und vollstandigere Informa-
tion erlauben, sobald der Bibliograph die neue Technik zu beherrschen
versteht. Bis jetzt sind die Leistungen auf diesem Gebiete sehr un-
gleichmassig. Die bisher (meistens in Fachzeitschriften) erschienenen
laufenden Bibliographien sind auf verschiedene Art unvollstandig: sie
sind entweder beschrankt auf die von der Redaktion empfangene Lite-
ratur, oder auf eine geographisch, oder auf eine ideologisch bestimmte
Auswahl.2 Unter diesen Umstanden hangt der Forscher-Benutzer
mehr vom glucklichen Zufall ab, und er kann sich nicht auf eine zuver-
lassige, systematische Information stiitzen. Auch hier erscheint baldige
Koordination geboten, da sonst in naher Zukunft die inflatorisch
wachsende Zahl der Veroffentlichungen jegliche bibliographische
Untersuchung in Frage stellen wird, die auch nur eine annahernde
Vollstandigkeit anstrebt.

2. Die retrospektive Bibliographie verschafft einen Ueberblick iiber die
gesamte Geschichtsliteratur eines bestimmten Gegenstandes. In dem
Masse, wie diese Art der Bibliographie mehr als eine einfache Titelliste
sein und ein brauchbares, leicht hantierbares und niitzliches Arbeits-
instrument werden soil, muss der Bibliograph zugleich Historiker und
Philologe sein. Denn die Literaturiibersicht, welche er liefert, gewisser-
massen eine Leistungs-Bilanz der Geschichtsschreibung, sollte auf der
Analyse der erfassten Titel fussen, sie sollte implizit und explizit eine
kritische Bibliographie sein. Bei seinem Streben nach Vollstandigkeit
bringt der Verfasser unvermeidlich Texte von sehr unterschiedlichem
Wert und Charakter zusammen, neben gelehrten Untersuchungen auch
Gelegenheitsschriften und Propagandabroschiiren. Die Kritik kann

1 Als Beispiel einer solchen Dokumentation sei die Internationale Bibliographie
marxistischer Zeitschriftenliteratur (Berlin, Dietz, 1951-1962, 11 Bde von durch-
schnittlich 100 S.) genannt, in der Artikel von Juli 1950 bis Dezember 1959
nachgewiesen werden. Die seit Januar 1960 erschienenen Artikel werden erfasst
in der gleichnamigen Bibliographie, die seit 1960 regelmassig erscheint in Bei-
trdge zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung.
* Auf die Literatur ihrer Lander beschranken sich beispielsweise die laufenden
Bibliographien im Bulletin of the Society for the Study of Labour History (London
1960-1966, NN. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12) und im Bulletin (Canberra 1962, Nr. 1) der
gleichnamigen australischen Gesellschaft. Auf Verfasser einer bestimmten Ideo-
logie beschrankt sich die vom Berliner IML zusammengestellte in der vorher-
gehenden Anmerkung angefiihrte Bibliographie. Der vom selben Institut be-
arbeitete Dokumentations-Dienst. Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung macht
diese Einschrankung nicht; diese Bibliographie erscheint in Form von Kartei-
karten (etwa 300 im Laufe eines Jahres) mit kurzer Inhaltsangabe und kritischer
Wertung.
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implizit erfolgen durch Entscheidungen, welche eine Hierarchie der
Werte herstellen, durch Einteilung in Gruppen, oder durch druck-
technische Unterscheidungen, oder Verweisung in einen Anhang. Der
Bibliograph sollte ausserdem explizit kritisieren durch Werturteile,
z.B. in einer Einleitung oder in erklarenden Noten. Derartige kritische
Bibliographien fehlen heute noch. Es gibt jedoch schon mehrere Ar-
beiten, die annahernd diesem Typus entsprechen und das Ausarbeiten
von verbesserten und vollstandigeren Bibliographien erleichtern wer-
den.1

3. Das Repertorium gedruckter Quellen gehort zu den umfassendsten und
vielseitigsten Varianten der Bibliographie. Trotz seiner bibliographi-
schen Form gehort es teilweise eher der Quellenkunde an, und zwar
durch die ihm zuf allende Rolle und vor allem wegen des Quellenstandes,
den die Geschichte der Arbeiterbewegung und des Sozialismus vor-
findet.

Seitdem die Bewegung ihre Anfangs- und Vorbereitungsphase ver-
lassen hat, d.h. seit dem Auftreten der Ersten Internationale, sind ihre
Hauptquellen, die von ihr ausgegangenen authentischen Dokumente,
Ausdruck und Zeugen ihrer Tatigkeit, mit wenigen Ausnahmen schon
zur Zeit dieser Tatigkeit selbst gedruckt worden. Wir besitzen zahl-
reiche Adressen, Rundschreiben, Kongressprotokolle und sogar
Sitzungsberichte fiihrender Organe auf verschiedenen Ebenen. Von den
Protokollen der internationalen, nationalen und sogar der lokalen
Kongresse hat Ernest Labrousse gesagt, welche ,,bedeutende und
bequeme Quelle" sie bilden ,,fur Autoren, die es derart eilig haben,
dass sie mitunter aus ihnen ihre einzige Quelle machen". Labrousse
hat aber auch hervorgehoben, dass die Protokolle so ,,vielfach ver-
wertbar sind, dass sie sowohl soziologischen Untersuchungen als
bildhaften Darstellungen" dienen.2 Die Wichtigkeit dieser gedruckten
Quellen ist umso grosser, als die meisten Archive der Organisationen
selbst verschwunden sind oder erhaltene sich in sehr schlechtem Zu-
stande befinden, wie z.B. die des spanischen Foderalrats der Ersten

1 Dies gilt besonders fur die in der folgenden Anmerkung und S. 20, Anm. 3
genannten Bibliographien von Haupt und Hubert. Die ersten Elemente einer
Kommune-Bibliographie findet man in dem Inventar der Kommune-Sammlung
des Feltrinelli-Instituts, Giuseppe Del Bo, La Comune di Parigi, Mailand 1957,
VT-142-[1] S.; als Erganzung hierzu veroffentlichten Jacques Rougerie und
Georges Haupt ,,Bibliographie de la Commune de 1871. Travaux parus de 1940
a 1961" (500 Titel), in: Mouvement Social, Paris 1961 und 1962, Nr. 37, S. 70-92
& Nr. 38, 51-85.
2 Ernest Labrousse, S. 12 im Vorwort zu Georges Haupt, La Deuxiime Interna-
tionale, 1889-1914. Etude critique des sources, essai bibliographique, Paris-Haag,
Mouton, 1964, 393 S.
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Internationale, die zum grossen Teil unlesbar geworden sind1. Uebri-
gens ist in sehr vielen Fallen der zwischen gedruckter Quelle und
Manuskript zu machende Unterschied ein rein formaler. Kautsky hat
schon 1893 dariiber geklagt, dass nicht nur ,,die offentlichen Biblio-
theken achtlos an der Literatur [der Arbeiterbewegung] voriibergin-
gen", sondern auch die Bewegung selbst ihre eigenen Dokumente
,,nicht zu sammeln suchte".2 Mehr als siebzig Jahre nach Kautsky's
Klage sind eine grosse Anzahl auch der gedruckten Dokumente biblio-
phile Seltenheiten geworden (die immer zahlreicher werdenden photo-
graphischen Neudrucke bezeugen es), so z.B. die gedruckten und
mitunter auch nur polykopierten Dokumente, die zu rein organisations-
internem Gebrauch bestimmt waren, wie die Berichte des Sekretariats
der Zweiten Internationale. Ihre Auflage betrug nur 50 Exemplare, und
es gibt heute keine einzige vollstandige Sammlung mehr. Hierher ge-
horen vor allem auch die illegale Presse seit eh und je und die meistens
handgeschriebenen Informationsblatter, welche von Widerstands-
gruppen wahrend des letzten Krieges verbreitet wurden.3 Tatsachlich
haben heute bereits viele Archivare diese Sachlage erkannt und in
bestimmten Fallen auf die Unterscheidung von handschrif tlichen und
gedruckten Dokumenten verzichtet, die sie zusammen auffuhren.

Aber die Wichtigkeit eines Dokumentes beruht so wenig auf seiner
Seltenheit wie auf seinem Umfange. Sie entspricht dem Reprasentativ-
Wert und der Tragweite; der Seltenheitswert fallt erst dann ins Ge-
wicht, wenn wenig oder keine gleichartigen Dokumente vorhanden
sind. Bei den Dokumenten der Arbeiterbewegung miissen weiterhin
die ihr ganz eigenen Formen des Organisationslebens und ihrer Ver-
offentlichungen in Betracht gezogen werden. Beide Erwagungen gelten
fur die Kongress-Dokumente. Hier ist es wiederum Labrousse, der die
der Arbeiterbewegung eigentumliche Besonderheit der Quellenlage und
ihre Bedeutung treffend gekennzeichnet hat: ,,Diese Literatur uber-
trifft durch ihre Periodizitat, ihren Reprasentativ-Charakter und
ihre Vielumfassendheit bei weitem alles, was uns seit einem Jahr-

1 Die in der Biblioteca Arus in Barcelona bewahrten Protokolle von 134 Sitzun-
gen des Foderalrates (1870-1874) und Kopien von rund 2500 Briefen und
Zirkularen wurden 1928-29 zuletzt von Nettlau benutzt, der bereits tiber ihre
schlechte Erhaltung klagte. Die Archive sind neuerdings wieder bedingt zu-
ganglich gemacht worden, und sie sollen von dem spanischen Historiker C.
Seco zur Veroffentlichung bearbeitet werden.
2 Karl Kautsky, ,,J. Stammhammer, Bibliographie des Sozialismus und Kommu-
nismus", in: Neue Zeil, September 1893, Jg. XII, Bd 1, S. 25-26.
8 Methodologisch beispielhaft und inhaltlich sehr reich ist die Widerstands-
Bibliograpbie von Laura Conti, La Resistenza in Italia. 25 luglio 1943 - 25 aprile
1945, Mailand, Feltrinelli, 1961, XV-404 S.
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hundert alle anderen grossen organisierten Fraktionen der politischen
Gesellschaft zu bieten haben."1

Zahlreiche Historiker haben diese Sachlage erkannt und selber ihre
Arbeitsinstrumente geschaffen, dabei neue Methoden entwickelt und
den Rahmen der herkommlichen Bibliographie erweitert. Prof. Zanna
Kormanowa hat uns schon 1935 die ,,Materialien zur Bibliographie der
gedruckten sozialistischen Literatur Polens" gegeben, wobei sie, ohne
der Strenge des Historikers etwas zu vergeben, die kleinsten und
scheinbar unwichtigsten Details bibliographisch erfasst hat.2

Der Commission internationale d'histoire des mouvements sociaux et
des structures societies kommt das grosse Verdienst zu, die Initiative zur
Arbeit an dem bekannten Repertorium gedruckter Quellen zur Ersten
Internationale genommen zu haben. Damit hat die Kommission nicht
nur der Forschung ein Arbeitsinstrument verschafft, sondern auch die
Historiker aufmerksam gemacht sowohl auf diese Quellengattung als
auf die Wichtigkeit derartiger Bibliographien. Vor allem aber hat der
Entschluss der Kommission der Geschichte der Arbeiterbewegung den
ihr zukommenden Platz im Studium der modernen Geschichte ge-
sichert und damit erheblich beigetragen zu der seitdem wahrzu-
nehmenden erhohten Forschungstatigkeit auch in nicht-sozialistischen
Landern. Dies hat sich auch in der zunehmenden Anzahl von Reper-
torien und Bibliographien ausgedriickt, von denen einige grossere
Arbeiten zu Hauptthemen genannt seien: Italienische Arbeiterbewe-
gung (1956-1966), Italienische Arbeiterpresse (1956-1961), KPD (1961),
Oesterreichische Arbeiterbewegung (1962), Franzosische Gewerk-
schaftsbewegung (1963) ,3 Zweite Internationale (1964) .4 Mehrere
wichtige Arbeiten sind leider nur polykopiert in geringer Auflage
erschienen und zu internem Gebrauch einiger Institute bestimmt, wie
die Repertorien der ungarischen Arbeiterpresse, das Marx/Engels-
Repertorium der Prager Universitat und das Inventar der reichen

1 Siehe S. 7, Anm. 2.
2 2anna Kormanowa, Materiaiy do bibliografii drukdw socjalistycznych na ziemach
polskich w latach 1866-1918, Warschau 1935, XVIII-375 S., 2. Aufl. Warschau
1949, XXII-[2]-342-l S. Von derselben: Materiaiy do bibliografii Polskiego ruchu
robotniczego (1918-1939), T. I Druki zwarte, Warschau 1960, 580-[l] S.
8 E.S.M.O.I., Bibliografia del socialismo e del movimento operaio italiano: Perio-
dici [2 Bde] und Libri, opuscoli, articolo, almanacchi, numeri unici [3 Bde],
Rom-Turin 1956-1966, 1427 & 561 & 673 & 760 S.; Franco Delia Peruta,
Bibliografia della stampa periodica operaia e socialista italiana (1860-1926), vgl.
S. 10, Anm. 2; Enzo Collotti, Die Kommunistische Partei Deutschlands 1918-1933,
Mailand 1961, 217 S.; Herbert Steiner, Bibliographie zur Geschichte der oster-
reichischen Arbeiterbewegung 1867-1918, Wien 1962, 315-[1] S. (ein zweiter Band
ist im Druck); Robert Brecy, Le mouvement syndical en France 1871-1921. Essai
bibliographique, Paris-Haag, Mouton, 1963, XXXVI-217 S.
4 Georges Haupt, La DeuxUme Internationale (vgl. S. 7, Anm. 2).
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Sammlung Dokumente der Zweiten Internationale, die sich im War-
schauer Institut fur Parteigeschichte befindet.1

Bei den Repertorien sind drei Kategorien zu unterscheiden, die der
verschiedenen Natur und Herkunft der repertorierten Dokumente
entsprechen: A) Arbeiterpresse; B) Literatur nationaler Organisa-
tionen; C) Literatur internationaler Organisationen. Diese grossen
Kategorien konnen unterteilt werden nach den verschiedenen Gebieten,
auf denen die Arbeiterbewegung tatig ist (Partei, Gewerkschaft,
Genossenschaft usw.). Jedes einzelne Repertorium stellt dem Biblio-
graphen seine besonderen methodischen und technischen Probleme.

A. Bei den Presserepertorien kann die unter der Leitung von Delia
Peruta begonnene Serie als vorbildlich gelt en.2 Es ist zu hoffen, dass
die aus ausseren Griinden unterbrochene Arbeit wieder aufgenommen
wird und vor allem, dass die in ihr angewandten Forschungsmethoden
und die Darstellungsart fur die Presserepertorien anderer Lander
ubernommen werden. Auf einige Punkte sei hier besonders hingewiesen:
Die bibliographische Beschreibung lasst kein einziges Detail ausser
Acht, das Forscher der verschiedensten Spezialgebiete interessieren
konnte. Sie vermeldet die Namen der Drucker und der verantwort-
lichen Herausgeber, der Redakteure (mit genauen Angaben iiber die
Periode ihrer Mitarbeit), standiger und gelegentlicher Mitarbeiter, die
Aenderungen der Periodizitat, des Formats, der Seitenzahl und der
Auflage. Beschlagnahmte sowohl als Sondernummern sind angegeben.
Delia Peruta und seine Mitarbeiter haben sich nicht mit dieser ins
Einzelne gehenden ausseren Beschreibung begniigt, sondern jedes
Organ eingehend analysiert und einzelne Artikel in ihren historischen
Zusammenhang gestellt, sowohl hinsichtlich darin zum Ausdruck
kommender ideologischer Einflusse als auch in Hinsicht auf unmittel-
bar oder spater nachweisbaren Einfluss der Artikel.

1 A magyar munkasmozgalmi sajto bibliogrdfidja 1848-1948, Budapest 1951,
3 Bde, 473 S.; idem [Nachtrag zu 1-3], Budapest 1959, [1]-169 S.; idem [Fortset-
zung 1949-1956], Budapest 1963, [1J-356 S.; Miroslav Havranek & Kamil Groh,
Soupis spisu a ilanku Karla Marxe e Bedficha Engelse z fondu Universitni kni-
hovny a Slovanskd knihovny v Praze, Prag 1954, VII-[3]-428 S.; Opis materialow
1 dokumentow II Miedzynarodowki 1889-1914 (w Zakladzie Historii Partii przy
KC PZPR), Warschau 1962, 90 S.
2 Vgl. S. 9,Anm. 3 fur den Titel der Serie. Der Arbeitsplan sah 24 Bande vor, die
jeweils die Presse einer Region behandeln sollten. Erschienen sind nur die Teile
III, Band 1 & 2, und XIII, Band 1: I periodici di Milano. Bibliografia e storia.
T. 1 (1860-1904) &T.2 (1905-1926), Mailand, Feltrinelli, 1956 & 1961, VIII-363
& VII-[l]-406-[l] S.; / periodici di Messina. Bibliografia e storia, Mailand,
Feltrinelli, 1961, IX-[l]-233 S.
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B. Das Repertorium der aus den verschiedenen politischen und ge-
werkschaftlichen Organisationen eines Landes hervorgegangenen Do-
kumente muss dem Forscher erlauben, die wichtigsten Quellen aufzu-
finden, die unentbehrliche Grundlage jeglicher geschichtlichen Unter-
suchung der Arbeiterbewegung und des Sozialismus. Bis auf wenige
Ausnahmen sind gerade diese gedruckten Quellen bis jetzt noch nicht
entsprechend zusammengefasst worden. Eine Analyse der wenigen
bereits veroffentlichen Arbeiten dieser Art1 zeigt, mit welchen Pro-
blemen sich die Bearbeiter kiinftiger National-Bibliographien auf
unserem Arbeitsgebiet auseinanderzusetzen haben werden und welche
Losungen moglich sind.

Zuallererst stellt sich die Frage: Muss allumfassende Vollstandigkeit
angestrebt werden oder darf man sich mit einer Auswahl begniigen?
Die Gegner der ersten Losung begriinden ihren Standpunkt mit der
bequemeren Hantierbarkeit einer Bibliographie, die alle Nachweise
und Hinweise auslasst, welche der Verfasser fur zweitwichtig oder
unwichtig halt oder die er als nicht der nationalen Bewegung zugehorig
betrachtet, wie z.B. Uebersetzungen. Diese Beschrankung scheint uns
weder die Komplexitat der Geschichte mit alien ihren Hintergriinden
geniigend zu berucksichtigen noch die berechtigten Anspriiche der
spezialisierten Forscher, die sie zu ergriinden suchen. Ausserdem
kann kein Historiker oder Bibliograph voraussehen, was spater fur
Kollegen und Benutzer wichtig oder unwichtig sein wird. Wir konnen
heute nur davon ausgehen, dass einzig die Kenntnis der Gesamtheit
aller Veroffentlichungen ein Urteil dariiber erlaubt, welche Gedanken
in welchem Ausmasse verbreitet wurden, welchen Einflussen eine
Bewegung unterlag und wie sie handelte. Solchen Benutzern, die nur
ein Teilgebiet der Gesamtliteratur interessiert, konnen entsprechend
ausfuhrliche Spezialindexe den direkten Weg zu ihren Quellen weisen.

Wenn Vollstandigkeit angestrebt werden und keine Auswahl statt-
finden soil, so bleibt doch die Frage nach der Begrenzung der aufzu-
nehmenden Schriften. Sie wird fur die verschiedenen Lander und Zeit-
abschnitte unterschiedlich beantwortet werden mussen, aber es
empfiehlt sich doch, nach einigen allgemeinen Regeln zu suchen. Selbst-

1 Ausser den bereits erwahnten Arbeiten (S. 1, Anm. 1; S. 4, Anm. 1-4; S. 9,
Anm. 2-3) waren noch zu nennen Sergije Dimitrijevic, Bibliografija socijalistitkog
i radnilkog pokreta u Srbiji (Za osvrtom na ostale krajeve naSe zemle), Belgrad,
Rad, 1953, 215 S.; vom selben Verfasser Srpska socijalistilka pyevodna literatura,
Belgrad, Rad, 1958, 144 S.; Radoslav Perovic, Prilog bibliografiji srpskog rad-
nilkog pokreta (do 1919), Belgrad, Rad, 1957, 222-[2] S.; Joze Munda, ,,Biblio-
grafija delavskega socialisti&iega tiska na Slovenskem od 1868 do 11. aprila
1920", in: Prispevki za Zgodovino Delavkega Gibanja 1962, Nr. 1, S. 1-44; Biblio-
grafie k dejinam leskeho a slovenskeho delni5keho hnuti. 1844-1917, Prag 1965,
383 S. (polykopiert, vom Institut fur Parteigeschichte zusammengestellt).
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verstandlich miissen alle Schriften erfasst werden, die von Arbeiter-
organisationen aller Art ausgehen, von Unterstiitzungskassen bis zur
politischen Partei, und weiterhin die theoretischen und politischen
Schriften aktiver Teilnehmer an der Arbeiter- und sozialistischen Be-
wegung. Dabei ist diese letztere in ihrem weitesten Umfang aufzu-
fassen, von atheistischen Anarchisten bis zu Christen-Sozialisten.
Weiterhin muss iiberlegt werden, ob oder in welchem Masse Dokumente
aufgenommen werden sollen, die von Bewegungen und Stromungen
ausgehen, welche den uns hier interessierenden verwandt sind oder
doch Beriihrungspunkte mit ihnen haben, wie z.B. die Volkstumler
(Populisten), die Freidenker, gewisse Comtisten und Positivisten (in
Lateinamerika, England und Belgien), Kathedersozialisten, Fabier,
Tolstoyaner, Bellamyaner,1 Esperantisten usw. Schliesslich gibt es

a) Autoren, die sich von der Bewegung zuriickziehen oder aus-
geschlossen worden sind, aber weiterhin in ihrem Sinne schreiben, wie
z.B. Korsch oder Thalheimer;

b) Autoren, welche das Lager gewechselt haben (wie MacDonald und
Briand) und eventuell bis zur aussersten Rechten gegangen (wie
Alexandre Cohen) oder sogar deren Leiter geworden sind (wie Mussolini
und Doriot);

c) Autoren, welche keiner dieser beiden Kategorien zuzurechnen
sind, aber eine ideengeschichtlich wichtige Gruppe bilden, wobei wir
an Sorel und De Man oder auch an Parvus denken.

Nur die erste Gruppe erlaubt es, eine allgemeine Regel aufzustellen:
nicht das Parteibuch des Verfassers, sondern der Zweck und Inhalt einer
Schrift entscheiden. In den beiden anderen Fallen muss der Biblio-
graph, ebenfalls nach einer Priifung des Inhaltes seiner Schriften,
bestimmen, von welchem Augenblick an ein Verfasser nicht mehr der
Definition ,,sozialistischer Schriftsteller" entspricht - auch wenn er
sich noch weiterhin auf den Sozialismus beruft, wie z.B. De Man.

Wir haben hier einige Fragen betrachtet, welche sich aus dem in-
neren Leben der Bewegung ergeben. Andere Fragen entstehen im
Zusammenhang mit der historischen Entwicklung:

1) Die allgemeine Emigration aus wirtschaftlichen Griinden, eine
Erscheinung sowohl des 19. als des 20. Jahrhunderts, hat die Bildung
von Arbeiter- und sozialistischen Organisationen verschiedener Art in
jenen Landern mit sich gebracht, wo die Emigranten sich voriiber-

1 Sylvia Bowman, Edward Bellamy Abroad. An American Prophet's Influence,
New York 1962, 543 S., unterrichtet u.a. iiber die Beziehungen zwischen der
Arbeiterbewegung und den Bellamy-Vereinigungen (besonders S. 208-218, iiber
die Niederlande, wo man heute die grosste Anzahl dieser Vereinigungen antrifft).
Eine Bellamy-Bibliographie hat dieselbe Verfasserin veroffentlicht in The Year
2000: A Critical Biography of Edward Bellamy, New York 1958, S. 346-393.
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gehend oder endgiiltig niederliessen. Die Literatur dieser Organisatio-
nen benutzt vor allem die Muttersprache, aber auch die des neuen
Vaterlandes, und sie ist immer fiir die Emigranten selbst bestimmt.
Die verwickelten Beziehungen dieser Organisationen sowohl mit der
Bewegung des Heimatlandes als mit der des Emigrationslandes schaf-
fen fiir den Bibliographen ein Dilemma: gehort diese Literatur in das
Repertorium des einen oder des anderen Landes, entscheidet die
Sprache oder der Druckort? Oder ist fiir diese Art Literatur ein be-
sonderes Repertorium zu schaffen? Es gibt iibrigens bereits eine sehr
ausfuhrliche Bibliographie der deutsch-amerikanischen Presse, die
sowohl die englisch- als die deutschsprachige und u.a. die sehr reiche
sozialistische Presse beriicksichtigt.1

2) Die Literatur der politischen Emigration wirft keine prinzipiellen
Probleme auf. Alle Verfasser nehmen sie in die nationalen Repertorien
der Heimatlander auf. Hier entsteht dagegen eine praktische Schwierig-
keit, denn die meisten dieser Veroffentlichungen kommen in den klas-
sischen Quellen, wie z.B. in den Nationalbibliographien der Editions-
lander, nicht vor. Insbesondere gilt dies fiir diejenigen Schriften, die
zur illegalen Verbreitung im Heimatlande bestimmt waren.

3) Es ist auch vorgekommen, dass eine ganze Literatur ausserhalb
des Landes gedruckt worden ist, fiir das sie bestimmt war, ohne dass
hierzu politische Verfolgungen, Polizeimassnahmen oder Verbote ge-
zwungen hatten. So haben z.B. die Serbische sozialistische Partei und
die Sozialdemokratische Partei Kroatiens von 1901 bis 1905 eine ganze
Anzahl Broschiiren in Budapest herausgegeben.

4) Nach Oktober 1917 findet man eine grosse Zahl fremdsprachiger
Veroffentlichungen, die in Russland erschienen. Auf derartige Ver-
offentlichungen internationaler Organisationen wie der Komintern,
Profintern oder der Internationalen Roten Hilfe, kommen wir weiterhin
zuriick. Hier interessiert zuallererst ein Sonderfall, die Veroffent-
lichungen einzelner Kriegsgefangenen-Gruppen, die sich der Revolu-
tion angeschlossen hatten, und die also weder der politischen noch der
wirtschaftlichen Emigration zuzuzahlen sind. Die Veroffentlichungen
konnen auch nicht bei den internationalen Organisationen unterge-
bracht werden, denn sie erschienen schon vor der Griindung der
Komintern. Sie waren ebensowenig fiir das Heimatland der Kriegsge-
fangenen bestimmt - wenn sie dort auch einen gewissen Einfluss indi-
rekter Art nach der Riickkehr der Kriegsgefangenen ausiiben konnten.
Welche Bibliographie muss diese Kategorie erfassen?

5) Dieselbe Frage erhebt sich angesichts der zahllosen Titel in sehr
1 Karl J. R. Arndt & May E. Olson, German-American Newspapers and Periodi-
cals 1732-1955. History and bibliography, Heidelberg, Quelle & Meyer, 1961,
794 S.
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vielen Sprachen, welche seit etwa 40 Jahren ein Moskauer Verlag ver-
offentlicht, der nach verschiedenen Umtaufen neuerdings ,,Progress-
Verlag" heisst. Nur die fur kommunistische Parteien im Exil ver-
anstalteten Ausgaben dieses Verlages konnen der Emigrationsliteratur
(2) zugerechnet werden. Nach dem Moskauer Vorbild organisiert,
verbreitet seit einigen Jahren auch der Pekinger ,,Verlag fur fremdspra-
chige Literatur" Ausgaben in mehreren Sprachen.

6) Ein anderes Problem verdient erwahnt und sine ira et studio
erwogen zu werden: wohin gehoren die Dokumente, welche infolge
geschichtlicher Umwalzungen, z.B. Gebietsabtretungen und Grenz-
verriickungen, das ,,Vaterland" geandert haben? Muss fur den Biblio-
graphen die historische Gegebenheit der Vergangenheit gelten oder
die heutige Wirklichkeit? Was wiegt schwerer, die Sprache und die
ethnische Zugehorigkeit - oder der politische Begriff des Staates? Ver-
schiedene Autoren haben die Frage verschieden beantwortet.

Schliesslich ist ein Problem von sehr weittragender Bedeutung zu
erwahnen, dem eine Spezialuntersuchung zu widmen ware. Es ist dies
das Problem der nichtsozialistischen revolutionaren Bewegungen, die
mit der Arbeiterbewegung zusammengehen, vom Sozialismus beeinf lusst
werden oder sich sogar direkt auf ihn berufen. Bereits die europaische
Geschichte des 19. Jahrhunderts ist reich an Beispielen, wie die An-
hanger Mazzinis und Garibaldis, sowie bestimmte Gruppen der pol-
nischen Emigration, die alle zeitweise enge Beriihrung mit der Ersten
Internationale hatten. Die Rolle der Anhanger Mazzinis in der Griin-
dungsperiode der Internationale ist ebenso bekannt wie die Verbriide-
rung von Garibaldianern und Internationalisten in Italien, nach dem
Falle der Kommune, oder das Eintreten des Generalsrats fur die
Fenier, deren Nachfolger im 20. Jahrhundert (James Connolly), die
Katholiken, die irischen Nationalisten und die Sozialisten fur sich
beanspruchen.

Die Zweite Internationale musste sich mit den nationalistischen
georgischen Sozialisten, der armenischen Daschnak Partei und schliess-
lich mit den zionistischen Sozialisten auseinandersetzen. Mit dem
Anfang des 20. Jahrhunderts nimmt das Problem Weltausmasse an:
zuerst mit dem Erwachen Asiens, dann mit der Erweiterung des
Befreiungskampfes der Kolonialvolker, bis endlich heute der Begriff
,,Sozialismus" bei einer ganzen Reihe neuerdings in die Geschichte
eingetretener Volker Aufgeld tut, ohne sich immer mit dem uberkom-
menen Inhalt zu decken.

Der Forscher-Bibliograph der Arbeiterbewegung und des Sozialismus
steht vor der Frage, ob er die Veroffentlichungen solcher Organisatio-
nen beriicksichtigen soil, wie die des wahrend der Revolution von 1908
bis 1911 in Iran gegriindeten ,,Mudjahid", oder der ,,Persischen Sozial-
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demokraten, Verteidiger des Islams", oder die Schriften mehrerer
muselmanischer Reformatoren, die sich mit dem Sozialismus beschaf-
tigen. Der Griinder der ersten tiirkischen sozialistischen Organisatio-
nen, Hussein Hilmi, war ein ehemaliger Polizeioffizier. Er gab die
ersten sozialistischen Zeitschriften in tiirkischer Sprache heraus, die
neben vollig wirren Artikeln auch authentisch sozialistische Texte
enthalten - obwohl Hilmis Biograph ihm bescheinigt: ,,Er kannte vom
Sozialismus nicht einmal das S." Gehoren Hilmis Zeitschriften in eine
Sozialismus-Bibliographie? Was machen wir mit Sun Yat Sen, der sich
fur den Sozialismus erklart hat, oder mit Tilak, der in seinen Schriften
eine radikale, den sozialistischen Gedanken sehr nahestehende Theorie
entwickelt aber sich praktisch-politisch im Rahmen der indischen
Kongress-Partei betatigt? Wohin gehoren die Schriften Franz Fanons,
des Theoretikers der Revolution der Kolonialvolker?

C. Von den Repertorien gedruckter Dokumente internationaler Organi-
sationen kennen wir nur die der Ersten und Zweiten Internationale
sowie zwei vorbereitende Arbeiten zu dem der Dritten Internationale.
Die mit ihnen gemachten Erfahrungen geben Anlass zu einigen Be-
merkungen iiber die angewandten Methoden und Kriterien sowie
iiber die Struktur, welche dieser Repertorien-Kategorie am besten
entsprechen. Ganz allgemein gilt, dass das Zusammenstellen von
Repertorien dieser Art eine intime Kenntnis des Aufbaus und des
inneren Raderwerks, der institutionellen Verflechtung der betref fenden
Organisation erfordert. Sie ermoglicht festzustellen, welche Dokumente
als offiziell zu gelten haben und wie sie entsprechend dem Organisa-
tionsaufbau einzuordnen sind. Um dem Forscher sowohl ein hand-
habliches Arbeitsinstrument als grosstmogliche Information zu bieten,
sollten die Dokumente systematisch gruppiert und jeweils durch
einleitende Zwischentexte, textkritische und erganzende Anmerkungen
erlautert werden. Die Zusammensteller der vorliegenden Repertorien
haben diese allgemeinen Regeln unterschiedlich angewandt.

Das dreibandige Repertorium der Ersten Internationale1 ist schon

1 Ripertoire international des sources pour Vitude des mouvements sociaux aux
XIXe et XXe siicles. La Premiere Internationale, Bd. I: Periodiques 1864-1877;
Bd. II: Imprimis 1864-1876. Actes officiels du Conseil GinSral et des Conferences
de VAssociation Internationale des Travailleurs; Bd. I l l : Imprimis 1864-1876.
Actes officiels des Federations et Sections Rationales de VAssociation Internationale
des Travailleurs, Paris, Colin, 1958-1963, 3 Bde, XX-81-[2] & 86-[l] & XIX-[1]-
223-[l] S. Die neuere Literatur uber die Internationale ist in Titellisten zusam-
mengestellt worden von Maximilien Rubel, (Etudes de Marxologie 1964 & 1965,
Nr. 8, S. 251-275 und Nr. 9, S. 255-260) und Jacques Rougerie (Mouvement Social
1965, Nr. 51, S. 127-138); sie ist in zwei ausgezeichneten Literatur-tlbersichten
kritisch behandelt worden von Gian Mario Bravo (Rivista Storica del Socialismo,
Florenz, 1965, Nr. 24, S. 3-51) und von F. Svatek (Pfisphky h Dljindm KSC,
Prag 1965, Nr. 5, S. 793-827).
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vor einigen Jahren abgeschlossen worden, gerade rechtzeitig zu ihrer
Hundertjahrfeier, aus deren Anlass man sich naturgemass haufiger
mit dem Repertorium beschaftigt hat, als sonst vielleicht der Fall
gewesen ware. Zahlreiche Besprechungen haben seine unbezweifelbaren
Verdienste hervorgehoben, auf die wir deshalb hier nicht naher einzu-
gehen brauchen. Die Gliederung der Dokumente in drei Bande (Presse,
Generalrats- und Kongressdokumente, Foderations- und Sektions-
dokumente) entspricht der Struktur der Internationale, im Inneren der
Bande selbst jedoch ist dieses Prinzip nicht konsequent durchgefuhrt
worden. Die Klassifikation der erfassten Dokumente nach ideolo-
gischen Gesichtspunkten ist von vielen Kritikern abgelehnt worden.
Anstatt sich auf den Boden der historischen Wirklichkeit zu stellen, in
der bis 1872 eine einzige Organisation Vertreter verschiedener Ten-
denzen umfasste und die seit 1873 in zwei getrennten Organisationen
gleichen Typus weiterbestand, ubernimmt die Redaktion ein Nach-
welturteil, das die Vertreter zweier Tendenzen einander gegeniiber-
stellt und sich dabei fur die eine und gegen die andere ausspricht. Die
Anwendung dieses ideologischen Kriteriums hat in dem der Presse
gewidmeten ersten Band zwei Chronologien zur Folge, und sie fiihrt
im zweiten Band zum Ausschluss der Kongressdokumente jener
foderalistischen Organisation, die seit 1873 selbstandig neben der
urspriinglichen Internationale bestand, deren Namen sie ebenfalls
fuhrte. Die Redaktion hat einige dieser Dokumente im Anhang zum
dritten Bande untergebracht, der Foderations- und Sektions-Doku-
mente enthalt. Dieser Band enthalt iibrigens eine ganze Anzahl Titel,
deren Aufnahme ungerechtfertigt erscheint, da die herausgebenden
Arbeitervereine niemals der Internationale angehort haben.

Der zweite Band desselben Repertoriums gibt Anlass zu einer ande-
ren Frage prinzipieller Art: soil der Bibliograph beim Erfassen offiziel-
ler gedruckter Dokumente einer Organisation im engen Rahmen der
Bibliothekspraxis bleiben oder muss er die Kriterien des Historikers
anwenden? Mit anderen Worten, darf er nur solche Dokumente auf-
nehmen, die als selbstandige Druckschrift (Buch, Broschiire oder Flug-
blatt) erschienen sind oder muss er auch die ihrer Natur und ihrem
Ursprung nach gleichartigen Dokumente (Adressen, Zirkulare, Er-
klarungen) verzeichnen, die nur in der Arbeiterpresse erschienen sind?
Die Redakteure des Repertoriums der Ersten Internationale haben
sich fur die erstgenannte Auffassung entschieden und nur selbstandige
Druckschriften aufgenommen. In der Einleitung erklaren sie: ,,Die
in diesem Bande zusammengestellten Dokumente machen es moglich,
die Tatigkeit der leitenden Organe [der Internationale] zu verfolgen."
Der Band II beweist, dass dieser Zweck mit der hier angewandten
Methode nicht erreicht werden kann. Das Repertorium fiihrt insgesamt
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ungefa.hr 50 offizielle Dokumente des Generalrats von 1864 bis 1875
an, die als selbstandige Druckeinheit erschienen. Damit sind mindestens
ebenso viele Dokumente gleicher Natur und desselben Ursprungs
ungeachtet ihrer Wichtigkeit ausgeschlossen worden, mit der einzigen
,,Begrundung", dass sie nur in Zeitschriften veroffentlicht worden sind.
Von diesen fehlenden Tatigkeitszeugnissen des Generalrats nennen
wir nur: die Adresse an Lincoln (vom Dezember 1864), die Erklarung
zugunsten der Unabhangigkeit und Integritat Polens (vom Marz
1865), die Adresse an Johnson (vom Mai 1865, anlasslich Lincoln's
Ermordung) und die an das amerikanische Volk (vom September 1865),
sowie die an den englischen Innenminister gerichtete Denkschrift
zugunsten von vier zum Tode verurteilten Feniern (vom September
1867). Von den zahlreichen, die Kommune betreffenden Dokumenten
sind nur die Adresse iiber den Biirgerkrieg in Frankreich und der
Protest gegen den Botschafter Washburne aufgenommen worden. Ein
derartiges Editionsprinzip muss umso befremdlicher erscheinen, als
die Presseveroffentlichungen des Generalrats im allgemeinen ein viel
grosseres internationales Publikum hatten, als Flugblatter und Bro-
schuren. Uebrigens ist sich die Redaktion dieser Tatsache auch bewusst
gewesen, wenn sie fur einzelne der aufgenommenen Dokumente in
einer Anmerkung gleichzeitige Abdrucke in der Presse nachweist.

Das Repertorium der Dokumente der Zweiten Internationale1 be-
schaftigt sich ausschliesslich mit solchen Dokumenten, welche von
den Kongressen und Konferenzen ausgingen oder an sie gerichtet
wurden, und mit den Dokumenten des Biiros der Sozialistischen Inter-
nationale. Mehrere ausfiihrliche Einleitungen unterrichten iiber die
Quellenlage, die Bedeutung, welche den verschiedenen Dokumenten-
Gruppenzukommt, und iiber die vom Verfasser angewandte Methode,
wobei auch Fragen der bibliographischen Methode im allgemeinen
beriihrt werden. Die Arbeit wurde 1964 abgeschlossen, und der Ver-
fasser hat bereits die kritischen Bemerkungen beriicksichtigen konnen,
welche das Repertorium der Ersten Internationale hervorgerufen hat.
So sind die, allerdings verhaltnismassig wenigen, nur in der Presse
veroffentlichten Dokumente miterfasst worden, und ausserdem hat der
Verfasser in Einzelfallen, wenn kein Exemplar der selbstandigen Ver-
offentlichung eines Dokumentes gefunden werden konnte, seine Ver-
offentlichung in der Presse nachgewiesen. Derart ist die annahernde
Vollstandigkeit des Repertoriums erreicht worden, welche dem ersten
Repertorium fehlt. Wie im ersten Repertorium, sind auch im zweiten
die Standorte der Dokumente nachgewiesen, jedoch im Gegensatz zum

1 Von Georges Haupt, zitiert S. 7, Anm. 2. Die Dokumente der internationalen
Kongresse von 1877 bis 1888 sind repertoriert von Georges Haupt und Jeannine
Verdes in Mouvement Social 1965, Nr. 51, S. 113-126.
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ersten gibt das zweite Repertorium nur jeweils einen Standort an, die
Bibliothek oder Sammlung, wo der Verfasser das Dokument benutzt
hat. Damit wird dem Forscher die Arbeit erschwert, und das gleiche
gilt fur die hier fehlenden Nachweise von Nachdrucken in der zeitge-
nossischen Presse. Ausserdem sind alle Dokumente nur in den drei
offiziellen Verhandlungssprachen der Zweiten Internationale nachge-
wiesen, Deutsch, Englisch und Franzosisch, wahrend die meisten auch
auf italienisch, spanisch, danisch usw. erschienen.

Die grossen internationalen politischen und gewerkschaftlichen
Organisationen der Zwischenkriegszeit haben ihre Repertorien noch
nicht erhalten. FiirdieDritte Internationale allerdings stehen bereits
zwei bedeutende Vorarbeiten zur Verfiigung, namlich die Auswahl-
bibhographie von G. Proccaci1 und ein sehr reichhaltiges Inventar, das
W. Sworakowski veroffentlicht hat.2 Die kiinftigen Bibliographen und
Forscher werden die Erfahrungen ihrer Vorganger niitzlich verwerten
konnen, aber sie werden sich auch vor heikle Probleme gestellt finden,
wie im Falle der Dritten Internationale, deren Archive bis jetzt vollig
unzuganglich sind. Wo anders aber soil der Forscher feststellen, in
welchem Masse anderwartig zugangliche Sammlungen von Komintern-
Dokumenten vollstandig sind? Weiterhin, sollen nur die offiziellen
Dokumente der Kongresse und des Exekutiv-Komites aufgenommen
werden oder auch die wichtigsten Dokumente der einzelnen Sektionen?
Und wie deren Wichtigkeit ermessen? Sollen die Massenorganisationen
miteinbezogen werden und in welchem Masse? Einige waren sehr eng
mit der Komintern verbunden, wie z.B. die Kommunistische Jugend-
internationale, andere wurden von ihr nur in verschiedenem Masse
beeinflusst, z.B. die International of Seamen and Harbourworkers.

4. Die ,,spezialisierten Bibliographien" bezeichnen wir so im Gegensatz
zu den allgemeinen Bibliographien und Repertorien, von denen bisher
die Rede gewesen ist. Ihre jeweilige Besonderheit bringt fur die Biblio-
graphien dieser Kategorie eine Vielzahl ihnen ganz eigener Probleme
mit sich, wahrend sie nur wenige gemein haben. Die gleichen Pro-
bleme nehmen in jedem Einzelfall eine andere Form an. Die jewei-
lige Besonderheit ihres Gegenstandes bestimmt meistens schon die
Antwort auf die erste Frage, welche bei der Arbeit an seiner Biblio-

1 Giuliano Procacci, ,,L'Internazionale Comunista dal I al VII Congresso, 1919-
1935", in: Annali, Jg. I, S. 283-350.
2 Witold S. Sworakowski, The Communist International and its Front Organisa-
tions. A research guide and checklist of holdings in American and European Libra-
ries, Stanford, Hoover, 1965, 493 S. Die Komintern ist auch der Gegenstand einer
Bibliographic von Vlasta Krupickova, Soupis literatury k dijinam KomunistickS
Internacionaly, Prag 1964, 120 S.
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graphie auftaucht: soil sie ein einfaches Inventar sein oder eine re-
presentative oder eine Auswahlbibliographie, oder soil sie vollstandig
sein? Aber welche Kriterien bestimmen den Reprasentativ-Charakter
eines bibliographischen Elementes, und nach welchen Gesichtspunkten
auswahlen? Wo fangt die VoUstandigkeit an? Denn sie hat mehrere
Dimensionen, geht von der einfachen Gesamtliste der Erstdrucke aller
Dokumente (der wichtigsten und der unbedeutendsten) bis zur teil-
weisen (f iir eine bestimmte Periode oder fur bestimmte Sprachen) oder
vollstandigen Aufnahme aller Nachdrucke und Uebersetzungen, oder
sogar der Beriicksichtigung von Zitaten. Es kommt sogar vor, dass
Manuskripte mitaufgenommen werden miissen, wie wir weiterhin
zeigen werden. Die jeweilige Besonderheit des Gegenstandes und der
besondere Zweck jeder einzelnen Bibliographie werden auch zu ent-
scheiden haben iiber ihre Gliederung und iiber den Umfang und den
Charakter von erlauternden Anmerkungen usw.

Wir unterscheiden drei Arten spezialisierter Bibliographien, nach
ihrem allgemeinen Gegenstande: A) Das Gesamtwerk eines einzigen
Autors (z.B. Marx); B) ein Einzelwerk (z.B. ,,Das Kapital"); C) ein
in der Zeit oder vom Gegenstand her begrenztes Thema (z.B. Ver-
offentlichungen der SPD wahrend des Ersten Weltkrieges oder Marx
iiber Kolonialismus).

A. Das Gesamtwerk einzelner sozialistischer Autoren ist schon seit
langerer Zeit Gegenstand selbstandiger bibliographischer Arbeiten
unterschiedlichen Wertes und verschiedener Konzeptionen. Uebrigens
gibt es keinen Prototyp. Die Gliederung der Bibliographie, die aufzu-
nehmenden Elemente, Umfang und Einzelheiten der Darstellung
hangen nicht nur von der objektiven Wichtigkeit des Werkes und des
Autors ab, die Gegenstand der Bibliographie sind, sondern auch von
dem Zweck, den sie verfolgt, und den herangezogenen Quellen. Die einer
Bibliographie in optima forma fur wiirdig gehaltenen Autoren sind
selbstverstandlich die iiberragenden grossen Personlichkeiten, wie
Marx und Engels, Proudhon und Lenin und andere, deren Ideen und
Handeln eine Epoche beeinflusst und gepragt haben, oder auch solche,
die als anerkannte Reprasentanten dieser Ideen sie interpretiert und
verbreitet haben, wie z.B. Kautsky.

Hier beriihren wir iibrigens den Hauptgrund, der nach unserer Auf-
fassung den Bibliographen der Arbeiterbewegung und des Sozialismus
dazu berechtigt, vollig mit den Regeln der klassischen Bibliographie zu
brechen. Die grosse Mehrheit der Personlichkeiten, deren Werke ihn
beschaftigen, und praktisch alle Organisationen, haben nicht nur Ideen
formuliert und veroffentlicht, sondern vor allem praktisch gehandelt.
Idee und Aktion bilden bei ihnen eine Einheit. So sind im 19. Jahr-
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hundert beispielsweise der Erstdruck und jede Uebersetzung oder Ver-
breitung des Kommunistischen Manifestes nicht nur in bibliographi-
schen Daten erfassbare Drucksachen, sondern politische Handlungen,
die nachweisbare politisch-organisatorische Griinde, Begleitumstande,
Zwecke und Folgen haben.1

Man konnte die oben angefiihrten Namen mit einer langen Liste
von mehr oder weniger beriihmten Personlichkeiten fortsetzen, die auf
der internationalen oder auf nationaler Ebene eine mehr oder weniger
bedeutende Rolle gespielt haben.2 Wir wahlen aus den ihren Werken
gewidmeten Bibliographien einige aus, die hier durch ihre Konzeption
oder die angewandten Methoden und Kriterien interessieren konnen.

Die vollstandige Bibliographie der Werke von Marx und Engels
lasst immer noch auf sich warten. Wir werden uns hier nicht mit den
vielen und grossen Schwierigkeiten beschaftigen, die mit dazu gefuhrt
haben, dass wir noch wohl langere Zeit ohne ein derartig wichtiges
Arbeitsinstrument auskommen miissen. Als erster Versuch einer
systematischen Marxbibliographie darf Huberts ,,Bibliographische
Einfiihrung" gelten, die als Anhang einer Untersuchung von Henri
Desroche 1950 erschien.3 Er hat als erster mit den herkommlichen
bibliographischen Auffassungen und Regeln gebrochen, eigene Formeln
angewandt und seine Bibliographie bereichert durch zahlreiche Syn-
opsen, Angaben iiber die Genesis einzelner Schriften, Nachweis von
Uebersetzungen usw. Huberts Arbeit ist heute zwar in vielen Punkten

1 Vgl. Bert Andreas, Le Manifeste Communiste de Marx et Engels. Histoire et
Bibliographie 1848-1918, Mailand, Feltrinelli, 1963, VIII-429-[5]-23 S.
2 Von Vorlaufer-Bibliographien seien genannt: Giuseppe Del Bo, Charles Fourier
e la Scuola Societaria (1801-1922). Saggio Bibliograjico, Mailand, Feltrinelli, 1957,
[4J-111 S.; „Bibliographie raisonneeet critique" Babeufs in Maurice Dommanget,
Pages choisies de Babeuf usw., Paris, Colin, 1935, S. 5-42 (eine erweiterte und
verbesserte Fassung hat der Autor inzwischen abgeschlossen); eine Weitling-
Bibliographie in Gian Mario Bravo, Wilhelm Weitling e il comunismo tedesco prima
del Quarantotto, Turin, Giappichelli, 1963, S. 343-357. Ueber Lassalle: Bert
Andreas, ,,Verlagsgeschichtliches 1865-1878" und ..Bibliographie der Schriften
von Ferdinand Lassalle und Auswahl aus der Literatur iiber inn", in: Archiv fur
Sozialgeschichte, Hannover 1963, Jg. Ill , S. 322-423. Eine Luxemburg-Biblio-
graphie wird in Polen vorbereitet, die Erstdrucke sind erfasst in Jadwiga Kacza-
nowska & Feliks Tych, ,,Bibliografia pierwodrukow Rozy Luksemburg", in:
Z Pola Walki, Warschau 1962, Nr. 3, S. 161-226.
8 Charles-Fr. Hubert [Pseudonym von Guillaume Dunstheimer], ..Initiation
bibliographique a l'ceuvre de Marx et d'Engels, et au marxisme", in: H. C.
Desroche, Signification du marxisme, Paris, Ed. ouvrieres, 1950, S. 249-377.
Eine Literaturiibersicht von mehr als 1000 Titeln wurde zusammengestellt von
E. Czobel und P. Hajdu, ,,Die Literatur iiber Marx, Engels und iiber Marxismus
seit Beginn des Weltkrieges (Mit Ausnahme der russischen) (Mit der Beilage:
Die Lassalle-Literatur derselben Periode)", in: Marx-Engels Archiv, Frankfurt
a.M. [1926], Bd. I, S. 467-549.
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iiberholt, aber sie bleibt bemerkenswert und ist damals leider so gut wie
unbeachtet geblieben, vielleicht, weil das Buch des Katholiken Des-
roche trotz des urspriinglich erteilten nihil obstat bald durch Zwischen-
kunft der Kirchenbehorden aus dem Handel gezogen wurde.

Den ersten Versuch, eine Marxbibliographie nach wissenschaftlicher
Methode zusammenzustellen und mit Hilfe des ganzen modernen
Forschungsapparates, stellt die 1956 erschienene Arbeit Maximilien
Rubels dar, der 1960 ein ziemlich unfangreicher Band mit Berichti-
gungen und Erganzungen folgte.1 Diese beiden Bande bilden die einzige
annahernd vollstandige Marxbibliographie wissenschaftlichen Charak-
ters, iiber die wir verfugen, denn das 1957 von Gertrud Hertel ver-
offentlichte ,,Inhaltsvergleichsregister" ist ein reines Titel-Inventar.2

Die Arbeit Rubels bleibt also vorlaufig ein unentbehrliches Arbeits-
instrument, zu dem hier nur einige allgemeine Bemerkungen gemacht
werden sollen. Rubel bekennt sich schon im Titel seiner Arbeit deutlich
zu einer Auffassung, die er in der Einleitung ausfiihrlich darlegt. Diese
Auffassung unterscheidet zwischen Marx, dem ,,Schopfer einer selb-
standigen Soziologie-Lehre", und Engels, dem einfachen ,,Interpreten
und Verbreiter der Marxschen Theorien". Diese Auffassung sieht in
Engels den ,,eigentlichen Urheber des ,Marxismus', mit anderen Wor-
ten, der Systematisierung und Schematisierung einer Lehre, die als
das gerade Gegenteil jeglicher Ideologic gedacht war". Gegen diese Auf-
fassung sind zwei Einwendungen zu erheben. Die gegenseitige Durch-
dringung des Marx-Engels'schen Gedankengutes und die weitgehende
Identitat ihrer Auffassungen nach gemeinsamer fortwahrender ,,Selbst-
verstandigung" werden von den meisten Forschern angenommen und
seit 1845 datiert, als Marx und Engels zuerst eine Veroffentlichung
gemeinsam unterzeichneten. Diese Einheit der Marx-Engels'schen
Auffassungen haben bereits manche ihrer Zeitgenossen erkannt und
ihre Feststellung tut Karl Marx' unbestreitbarem Genie keinerlei
Abbruch. Auch Genies lernen von anderen, und es ist dies vielleicht
nicht ihre geringste Qualitat. Die von Rubel vertretene Ansicht scheint
uns ausserdem Marx und Engels zu sehr auf ihre blosse Bedeutung fiir
die Gesellschaftswissenschaft zu beschranken, denn sie beriicksichtigt
nicht ihre Tatigkeit seit 1847 innerhalb einer Bewegung, die sie mit-
begriindet und organisiert haben. Wenn sie mit ihren Schriften der

1 Maximilien Rubel, Bibliographic des ceuvres de Karl Marx, avec en appendice
un repertoire des ceuvres de Friedrich Engels und Supplement a la Bibliographie
des ceuvres de Karl Marx, Paris, Riviere, 1956 & 1960, 272-[l] & 74-[3] S.
* Gertrud Hertel, Inhaltsvergleichsregister der Marx-Engels-Gesamtausgaben,
Berlin 1957, XX-295 S. Es ist inzwischen iiberholt und verbessert durch das
MarxjEngels-Verzeichnis. Werke. Schriften. Artikel, Berlin, Dietz, 1966, 27*-[lj-
358 S., das besonders niitzliche Hilfsregister enthalt.
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Arbeiterbewegung eine Theorie gegeben, sie befruchtet und belebt
haben, so hat andererseits die Bewegung auch manche dieser Schriften
(z.B. programmatische und aufklarende) ausdriicklich von Marx und
Engels verlangt und andere (meistens kritische) durch ihre Aktion
unmittelbar hervorgerufen. Wir brauchen uns nur der Entstehungsge-
schichte von Schriften wie z.B. des Kommunistischen Manifestes, des
Anti-Duhring oder der Kritik des Gothaer Programmes zu erinnern.
Zur Arbeitsmethode Rubels muss gesagt werden, dass er sich in
manchen Fallen zu sehr auf Vorganger, Bibliographen und vor allem
Herausgeber von Marx/Engels Texten verlassen und von ihnen
einzelne Irrtumer, z.B. bei Zuschreibungen, iibernommen hat. Es sollte
aber nicht vergessen werden, dass Rubel Pionierarbeit zu leisten hatte,
und dass dabei fur ihn vor etwa 15 Jahren die Quellenlage bedeutend
ungiinstiger war als sie sich heute einem vergleichbaren Unternehmen
darstellen wlirde, dem u.a. die reiche seitdem erschienene Literatur zur
Verfiigung stehen wiirde. Zu der Frage irriger Zuschreibungen sei noch
an den bekannten Fall jener zahlreichen und wichtigen in der New York
Tribune erschienenen Artikel erinnert, als deren Verfasser Marx gait,
bis im Jahre 1913 die Veroffentlichung seines Briefwechsels mit Engels
den letzteren als den tatsachlichen Alleinverfasser auswies. Bis dahin
hatte keiner der berufenen Autoritaten an Marxens Verfasserschaft
gezweifelt, und als Kautsky seine eigene Uebersetzung eines Teils der
Artikel einleitete, pries er ,,Marx' historischen Blick", den diese Artikel
bewiesen, und den ,,die Zeit eines halben Jahrhunderts [...] in fast
alien Punkten bestatigt hat".1 Tatsachlich anderte seine erwiesene
Nichtverfasserschaft dieser Artikel durchaus nicht das bestehende
Marxbild. Von den 10 Manuskripten, welche die Deutsche Ideologie
bilden, sind 8 in Engels' Handschrift, nur eines (die Vorrede) in
Marxens und eines in Weydemeyers. Der tatsachliche Anteil des einen
oder des anderen der beiden Verfasser ist hieraus nicht abzulesen, und
Marx spricht 1847 denn auch von der ,,von Fr. Engels und mir ge-
meinschaftlich verfassten Schrift". Die hier angefiihrten Beispiele
konnten vermehrt werden. Sie scheinen uns gegen die Rubelsche Auf-
fassung und zugunsten einer Marx/Engels-Bibliographie zu sprechen,
die in einer einzigen Chronologie die Schriften beider Autoren erfasst
und dabei so genau wie moglich den Nachweis erbringt, welchen Anteil
der eine und der andere an der Redaktion der einzelnen Schriften hatte.

Wir haben im vorhergehenden eine wichtige Quelle bibliographischer
Forschung erwahnt, Manuskripte und Briefwechsel. Verschiedene Ver-
fasser neuerer Arbeiten haben sie zum Vorteil ihrer Arbeit verwertet,
und einer hat sie sogar vollstandig inventarisiert und dies auch im

1 Karl Marx, Revolution und Kontre-Revolution in Deutschland. Ins Deutsche
iibertragen von K. Kautsky, Stuttgart, Dietz, 1896, S. XX.
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Titel zum Ausdruck gebracht.1 Die klar gegliederte und intelligent
annotierte Bibliographie gibt die Quellen fur die Zuschreibung anony-
mer Texte, den Standort der Veroffentlichungen und den der nachge-
wiesenen Hessmanuskripte sowie ihn betreffender Dokumente an. Die
sehr zahlreichen Artikel sind jeweils nach den Zeitschriften in denen sie
erschienen gruppiert. Da Hess zwischen 1855 und 1860 an sechs ver-
schiedenen Zeitschriften (davon zwei Tageszeitungen) mitgearbeitet
hat, ist fiir die angegebene Periode die Chronologie sechsmal unter-
brochen und wiederaufgenommen worden. Vielleicht ware eine einzige
Chronologie vorzuziehen gewesen, die auch die Zusammenhange
zwischen den in den verschiedenen Zeitschriften gleichzeitig behandel-
ten Themen deutlicher gemacht hatte. Die vom Verfasser selber
und die von Wolfgang Monke nachtraglich veroffentlichten Ergan-
zungen tun der bemerkenswerten Vollstandigkeit dieser Biblio-
graphie keinen Abbruch.2 Dagegen erstaunt das befremdende Fehlen
jeglichen Indexes. Die Arbeit interessiert iibrigens besonders durch den
Platz, welchen sie im Werke des Historikers Silberner einnimmt. Er
beschaftigt sich seit etwa 20 Jahren mit Hess, iiber den er einen ersten
bibliographischen Versuch 1951 veroffentlicht hat, dem dann 1958 die
hier besprochene vollstandige Bibliographie folgte, und 1959 die Aus-
gabe von Hess' Briefwechsel. Und erst nachdem er sie dieser Art
logisch vorbereitet hatte, nahm Silberner die Hess-Biographie in
Angriff, die er kiirzlich veroffentlicht hat.3

Fiir seine Bibliographie Kautskys4 hat Werner Blumenberg eben-
falls dessen reichhaltige Archive benutzt, z.B. um Kautsky als Ver-
fasser zahlreicher anonymer und pseudonymer Schriften zu identifi-
zieren, aber im Gegensatz zu Silberner hat Blumenberg darauf ver-
zichtet, ein Inventar der Archive zu veroffentlichen.5 In seiner Einlei-

1 Edmund Silberner, The works of Moses Hess. An inventory of his signed and
anonymous publications, manuscripts and correspondence, Leiden, Brill, 1958,
XVII-[1]-125-[1] S.
2 E. Silberner, ,,Zur Verfasserschaft der .Berichte aus Deutschland' in der
Genfer Espdrance" und ,,Neues Material zur Geschichte der Genfer Esp6rance",
in: International Review of Social History, 1962 (Bd VII, S. 441-445) und 1963,
(Bd. VIII, S. 447-458). Wolfgang Monke, ,,t)ber die Mitarbeit von Moses Hess
an der .Deutschen Ideologic'", in: Annali, 1963, Jg. VI, S. 438-509, und Monke,
Neue Quellen zur Hess-Forschung, Berlin, Akademie, 1964, 117-[1] S.
3 Edmund Silberner, Moses Hess. Geschichte seines Lebens, Leiden, Brill, 1966,
XVIII-691-[1] S.
4 Werner Blumenberg, Karl Kautskys literarisches Werk. Eine bibliographische
Vbersicht, Haag, Mouton, 1960, 158 S. Vgl. auch die Besprechung von Bert
Andreas in Annali, 1961, Jg. IV, S. 689-702.
5 Ein anderes Beispiel von Archivbenutzung fiir eine Bibliographie bietet die
Kollektivarbeit Chronologiieskij ukazatel' proizvedenij V. I. Lenina. Knigi, stat'i,
vystuplenija, pis'ma i drugie dokumenty, Moskau, IML, 1959-1962, 2 Bde, X-702
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tung gibt er genau an, in welchem Masse er die Archive benutzt hat
und erklart, ihr Inventar wiirde ebensoviel Platz einnehmen wie die
eigentliche Bibliographie. Er erklart weiterhin, auf die Aufnahme einer
Liste dieser Manuskripte und Briefschaften, sowie von Anmerkungen
zu den inventarisierten Schriften auf Grund der Archive, verzichtet zu
haben, um den Rahmen der Bibliographie nicht zu sprengen. Angesichts
der Bedeutung, die Kautskys Schriften und seinem Handeln fur die
europaische sozialistische Bewegung iiber die mehr als 60 Jahre
seines politischen Lebens hinaus zukommt, ist es zu bedauern, dass Blu-
menberg gemeint hat, sich zu dieser Beschrankung entschliessen zu
miissen. Dies umso mehr, als er durch seine Kenntnisse und den Platz,
den er einnahm, als der einzig berufene Verfasser einer iiber den klas-
sischen Rahmen hinausgehenden vollstandigen Bibliographie des So-
zialisten Kautsky zu gelten hatte. Es ist iibrigens sicher, dass Blumen-
berg nicht allein verantwortlich fur seinen Entschluss war. Er begann
die Arbeit an seiner Bibliographie zu einem Zeitpunkt, als das Institut
welches Kautskys Archive beherbergt, mehr noch als heute einer Poli-
tik vorsichtiger Bescheidenheit huldigte, die es ihm nicht gestattete,
seine Schatze offentlich bekanntzumachen und damit das Interesse der
Forscher und ihren befurchteten Sturm auf seine Archive hervorzuru-
fen. Dieselbe Vorsicht hat es Blumenberg ebenfalls untersagt, eine
urspriinglich vorgesehene Liste von Kautskys Korrespondenten im
Anhang aufzunehmen. Jedoch durch die (in der Einleitung erlauterte)
Wahl der Arbeitsinstrumente, durch die klare Gliederung des Stoffes,
die weitgehende Beriicksichtigung von Uebersetzungen und durch die
nach Namen, Themen und Sprachen unterteilten Indexe hat Blumen-
bergs Bibliographie schon jetzt beispielgebend fiir mehrere neuere
Arbeiten gewirkt.

Dies gilt z.B. fiir die Bebel-Bibliographie von Ernst Schraepler,1 die
ausserdem noch eine kurze Chronologie mit den wichtigsten Lebens-
daten Bebels enthalt, sowie zwei ebenfalls sehr niitzliche weitere Indexe
der erwahnten Zeitschriften und der Verfasser von Schriften iiber
Bebel. Der Namen-Index gibt ausserdem einige biographische Hin-
weise.

Die Verfasser der betrachteten Arbeiten haben die anfangs ange-

S. & VTII-696. Die einzelnen Schriften sind chronologisch nach ihrem Ent-
stehungsdatum (das angegeben wird) geordnet, ihr Erstdruck und die Abdrucke
in den ersten vier Ausgaben der Werke Lenins wird nachgewiesen (die funfte
Ausgabe war beim Erscheinen noch nicht abgeschlossen). Ausserdem wird mit-
geteilt, ob und wo ein Manuskript, eine Kopie o.a. vorhanden ist. 1963 erschien
ein Band mit zusatzlichen ,,Hilfsregistern": Vspomogatel'nye Ukazateli k chrono-
logileskomu ukazatelju proizvedenij V. I. Lenina, Moskau, IML, 1963, X-490 S.
1 Ernst Schraepler, August Bebel Bibliographie, Diisseldorf, Droste, 1962, 169 S.
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fiihrten Probleme, und noch einige andere, auf verschiedene Arten
gelost. Fast alle haben mehr oder weniger die gleichen allgemeinen
Quellen benutzt, aber nur einer hat sich auch den offentlichen Archiven
zugewandt. Die Historiker des Sozialismus und der Arbeiterbewegung
benutzen seit 50 Jahren in immer zunehmendem Masse die Staats- und
Polizei-Archive, und die Bibliographen desselben Gebietes taten gut
daran, sich ebenfalls dieser reichhaltigen und interessanten Quellen zu
erinnern. Das Interesse der unterschiedlichsten Bibliographie-Benutzer
wird in dem Masse zunehmen, wie die Bibliographen es ansprechen und
anregen, indem sie z.B. in den spezialisierten Bibliographien ihre
Arbeiten durch Elemente und historische Fakten aus alien zuganglichen
Quellen bereichern.

Wenn auch die Bibliographien der Werke sozialistischer Verfasser
zahlreich sind, so bleibt doch noch viel zu tun, und selbst manche
wichtigen Lucken sind noch zu fiillen. Wir haben bereits den Fall
Marx/Engels erwahnt. So weit wir wissen, fehlt auch eine grossere
Bibliographie z.B. Proudhons, die es erlauben wiirde, den Umfang
seines Einflusses zu tibersehen, und wo, wann und weshalb er wirksam
war.1 Das gleiche gilt fur Bakunin.2

B. Die Bibliographien eines einzelnen Werkes werden immer Ausnah-
men bleiben, schon vom Ausnahme-Charakter des Werkes her, dessen
besondere Wichtigkeit allein es als Gegenstand einer eigenen Biblio-
graphie qualifiziert. Ganz gleich, ob es sich dabei um eine Bibliographie
auf internationaler oder auf nationaler Ebene handelt, ihr Verfasser
muss auf alien vom Gegenstand seiner Untersuchung beruhrten Ge-
bieten griindliche Kenntnisse besitzen. Als Beispiel kann die kleine
Bibliographie des ..Testaments des Pfarrers Meslier" gelten, die den
Anhang zu Dommangets Cure Meslier bildet.3 Die Darstellung Dom-
mangets beruht auf sehr vielen griindlichen Einzelforschungen, die
ihn bis in Kommunal- und Parochialarchive fiihrten. Meslier starb 1729,
1 Eine „Bibliographie chronologique de l'oeuvre originate de P.-J. Proudhon"
findet sich in Jacques Bourgeat, P.-J. Proudhon, pire du socialisme francais,
Paris 1943, S. 249-257. Sie ist nur ein Inventar der Proudhon-Titel im Katalog
der Bibliotheque Nationale.
s Es gibt die zehn Seiten, die Nettlau Bakunin gewidmet hat in seiner S. 1,
Anm. 1 angefiihrten Bibliographie (,,Michel Bakounine", a.a.O., S. 42-51), und
einige kurze Listen, wie die von Ernst Drahn, ,,Versuch einer Bakunin-Biblio-
graphie von Schriften, die in Deutschland und in deutscher Sprache erschienen",
in: DieAktion, Berlinl923, Jg.XXIII, S. 299-301. Es ist zu hoffen, dass Arthur
Lehning das von ihm herausgegebene Bakunin-Archiv mit einem bibliographi-
schen Bande abschliesst.
8 Maurice Dommanget, Le curd Meslier. Athde, communiste et rdvolutionnaire sous
Louis XIV, Paris, Julliard, 1965, 552-[3] S. Die ..Bibliographie et iconographie"
auf S. 513-549.
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und sein Text wurde nur in Abschriften heimlich verbreitet, bis Voltaire
1761 ein Fragment in Buchform drucken liess.1 Als kritischer Biblio-
graph hat sich Dommanget die Frage gestellt, in welchem Masse
Voltaires Auszug und die erste vollstandige Ausgabe des Textes (1864)
dem Manuskript Mesliers getreu sind. Seine Bibliographie beginnt also
logischerweise mit einer Beschreibung von neun zeitgenossischen
Manuskripten oder Kopien, die Dommanget in franzosischen und
belgischen Bibliotheken wiederaufgefunden hat.2 Erst nach einer sorg-
faltigen philologischen, theologischen und historischen Untersuchung
ihrer Authentizitat geht Dommanget zur Bibliographie der gedruckten
Texte iiber.

Wir stehen kurz vor der Hundertjahrfeier der Erstveroffentlichung
des Marx'schen Kapital und konnen wohl damit rechnen, dass seine
Bibliographie schon vorbereitet wird. Wird diese Arbeit die erhaltenen
Manuskripte beriicksichtigen und Engels' Herausgebertatigkeit der
Bande II und III untersuchen? Wird sie auch die wissenschaftliche
Diskussion ausserhalb der Arbeiterbewegung beriicksichtigen, wie z.B.
die Besprechungen des Buches in Fachzeitschriften und die Analysen
in den Werken anderer Verfasser? Wird sie sich iiber die Qualitat der
Uebersetzungen aussprechen? Wenn es sich um eine Kollektivarbeit
handeln sollte, wie wird die Arbeit dann verteilt und wieder zusammen-
gefasst? Welche Lehren wird man aus den bereits erschienenen ver-
gleichbaren Arbeiten ziehen?

Zu den vergleichbaren Arbeiten mochten wir auch die Abhandlungen
und Monographien zahlen, die eine Einzelschrift oder eine Zeitschrift
zum Gegenstand der Untersuchung gemacht haben. Die ihnen zugrun-
de liegende Forschungsarbeit ist haufig genau dieselbe, welche auch
fur die spezialisierte Bibliographie geleistet werden muss. So enthalt
z.B. Monkes Arbeit iiber Engels' ,,Lage der arbeitenden Klasse"3 alle
Elemente, die auch in einer gleichzeitig erschienenen rein bibliogra-
phischen Arbeit iiber dasselbe Werk vorkommen.4 Aber die von ihm
gewahlte Form hat erlaubt, dariiber hinaus eine ganze Anzahl auf
Engels' Werk beziiglicher Veroffentlichungen zu beriicksichtigen,
welche von der Bibliographie ausgeschlossen werden mussten, weil sie
keine Fragmente oder Zitate aus der ,,Lage" enthalten.

1 Der Extrait des sentiments de Jean Meslier erschien Ende 1761 als Broschiire
von 63 Seiten in Genf, ohne Jahrzahl und ohne Ortsangabe.
a Im Amsterdamer IISG befindet sich seit 1937 ein Manuskript von 1055 Folio-
seiten, das Dommanget unbekannt geblieben ist.
3 Wolfgang Monke, Das literarische Echo in Deutschland auf Friedrich Engels'
Werk ,,Die Lage der arbeitenden Klasse in England", Berlin, Akademie, 1965,
127 S.
4 Bert Andreas, ,,Marx et Engels et la gauche hegelienne", in: Annali, 1965,
Jg. VII, S. 353-526 (die Bibliographie der ,,Lage": S. 405-433).
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C. Die spezialisierten Bibliographien und Repertorien, welche ein be-
stimmtes Thema zum Gegenstand haben, sind zahlreich und wir be-
schranken uns hier darauf, einige wenige zu nennen. Der Einfluss der
russischen Revolution von 1905 wird in einer Arbeit untersucht, deren
Verfasser diesen Einfluss an Hand von Dokumenten in den deutschen
Staatsarchiven nachweisen;1 sie zitieren zahlreiche Fragmente aus den
Akten, und ihre beiden Bande haben daher eher den Charakter von
Regesten. Eine „ Bibliographie zur Geschichte der Novemberrevolution"
von 1918 in Deutschland hat das Berliner IML hergestellt. Sie beriick-
sichtigt nur Biicher und Broschiiren.2 Nach dem guten Beispiel
mehrerer Bibliographien sind hier fiir jeden Titel der Standort und die
jeweiligen Bibliotheks-Signaturen angegeben. Bei dem zunehmenden
internationalen und Fernleihverkehr erleichtern diese Angaben die
Forschung besonders.

Wenn auch zwischen dem Bibliothekskatalog und der Bibliographie
unterschieden werden soil, so gibt es doch Kataloge, deren Verfasser
bibliographische Arbeitsmethoden haben anwenden miissen, und die
fiir den Forscher und Bibliographen wichtige Quellen darstellen kon-
nen. Dies ist z.B. der Fall des ,,Katalog der Bibliothek Lenins im
Kreml" der fiir die fast 8500 Titel dieser Sammlung zahlreiche interes-
sante Einzelheiten angibt, wie z.B. Autorenwidmungen und Lenins
Randbemerkungen.3 In Berlin wird die Veroffentlichung eines derarti-
gen Katalogs der Bibliotheken von Marx und Engels vorbereitet, eine
Arbeit, die besondere Schwierigkeiten bot, weil die Bibliotheken aufge-
lost worden sind und nur ein Teil der Biicher im alten SPD Archiv in
Amsterdam bewahrt geblieben ist, und ihre Titel ausserdem ohne
besondere Kennzeichnung im allgemeinen Katalog4 untergegangen
waren, den die SPD hatte aufstellen lassen.5

Die in einem bestimmten Lande oder in einer bestimmten Sprache
erschienenen Marx/Engels-Texte sind Gegenstand einer stets zu-

1 Walter Nissen und Gerhard Schrader, Die Auswirkungen der ersten russischen
Revolution von 7905-1907 auf Deutschland, Berlin, Rtitten & Loening, 1954 &
1956, 2 Bde, LXXVI-335 & LXIII-[3]-350-[l] S.
2 [Giinter Aurich,] Bibliographie zur Geschichte der Novemberrevolution, Berlin
1959, in-4, [3]-292-[l]-70 S. Polykopie. Dieser Band enthalt 2351 Titel; ein
zweiter Band, der die Zeitungs- und Zeitschriften-Literatur enthalten sollte, ist
offenbar nicht erschienen.
8 Biblioteka V.I. Lenina v Kremle. Katalog, Moskau IML, 1961, 763-[l] S.
4 Bibliothek der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Systematischer Katalog,
3 Bde und 1 Nachtrag, Berlin 1927 & 1930 (Polykopie). Ein Exemplar dieses
Kataloges, sowie das Manuskript eines weiteren Nachtrags (Dezember 1927
bis Marz 1933) im IISG, Amsterdam.
6 Die angekiindigte Arbeit wird daher, im Gegensatz zum Katalog der Lenin-
Bibliothek, bestenfalls eine teilweise Rekonstruktion bieten konnen.
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nehmenden Zahl von Bibliographien.1 Die Gliederung und der Wert
dieser Arbeiten, mitunter auch ihre Zielsetzung, sind sehr unterschied-
lich. Die meisten Verfasser gehen von der Einheit des Marx/Engels'
schen Werkes aus, stellen es aber, bis auf wenige Ausnahmen, in drei
verschiedenen Chronologien dar, deren erste die Marx'schen, die zweite
die Engels'schen und die dritte die gemeinsamen Texte enthalten. Die
ukrainische Bibliographie entha.lt noch eine vierte Chronologie fur die
in der Ukraine erschienenen russischen Uebersetzungen.2 In dem Be-
streben, die Urspriinge des Marxismus in ihrem Lande festzustellen,
beginnen die Bibliographen der sozialistischen Lander die Chronologie
jeweils mit dem Jahre, in welchem die erste Uebersetzung eines Textes
erschien, ohne sein Entstehungsdatum zu beriicksichtigen.3 Eine ganze
Anzahl dieser Arbeiten bringen Einzelheiten iiber die Uebersetzer, die
Auflagenhohe usw., und die meisten repertorieren im Anhang die iiber-
setzten Briefe von Marx und Engels. Die italienische Marx-Engels
Bibliographie,4 eine der ausfuhrlichsten, hat nur eine fortlaufende
Chronologie, welche die Schriften beider Autoren nach dem Entsteh-
ungsdatum anfuhrt, das fur jeden Text genau angegeben ist. Der
Originaltitel sowie Ort und Jahr der Erstveroffentlichung gehen jeweils
der wiederum chronologischen Liste der italienischen Uebersetzungen
voraus. Ein besonderer Index fur die Periode von 1848 bis 1889 erlaubt
jedoch, die Reihenfolge der in diesen Jahren veroffentlichten Texte

1 Eine Bibliographie dieser Bibliographien ist zusammengestellt worden von
L. A. Levin, Bibliografija bibliografij proizvedenij K. Marksa, F. Engel'sa,
V. I. Lenina, Moskau 1961, 238-[l] S. Von den insgesamt angefuhrten 886 Titeln
betreffen 383 Marx und Engels. Hiervon erschienen

von 1872 bis 1917: 10 Titel mit 105 Seiten;
35 " „ 730 "
98 " " 2500 "
83 " " 3320 "

157 " " 7200 " .
a I. A. Bagmut und P. M. Smorgun, Vidannja tvori K. Marksa i F. Engel'sa na
Ukrajni, Kharkov 1962, 74-[2] S. Fiihrt 274 Titel an.
8 Marks i Engels w Polsce. Materiaiy do bibliografii 1842-1952, Warschau 1953,
111-[1] S.; Mikl6s Prager, Marx is Engels muveinek magyar bibliogrdfidja, Buda-
pest 1953, 80 S. (vom selben Verfasser ein polykopiertes Supplement, fur den
internen Gebrauch der ungarischen Institute bestimmt: Pdtkotet. Az 1953. ivi
kiadds hidnyainak potldsa, kiegdszitve az 1953-1963. dvekben megjelent miwekkel,
Budapest 1964, 141 S.); George Baiculescu, Marx si Engels in limba romina
1871-1944, Bukarest 1956, 60-[3] S.; T. Borov, Karl Marks i Fridrikh Engels na
bolgarski. Bibliografija, Sofia 1961, 198-[2] S. Der tschechischen Bibliographie
ist in erster Linie daran gelegen, die greifbaren modernen Ausgaben nachzuweisen,
und die jiingsten Ausgaben erscheinen daher an erster Stelle: MiloS Papfrnfk,
Bibliografick$ pruvodce ke klasikum marxismu-leninismu, Prag 1956, 130-[2] S.
(eine zweite erganzte Auflage, Prag 1965, 128-[3] S.).
* Gian Mario Bravo, Marx e Engels in lingua italiana 1848-1960, Mailand, Avan-
ti!, 1962, 175-[2] S.

1918 "
1933 "
1946 "
1954 "

1933
1945
1953
1960
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festzustellen. Die allgemeine Wichtigkeit dieser nationalen Biblio-
graphien besteht u.a., wie Rubel und Blumenberg schon zu Recht
hervorgehoben haben, darin, dass sie als vorbereitende Arbeiten einen
unentbehrlichen Beitrag zur Herstellung der integralen Bibliographie
der Werke Marx/Engels leisten.

I l l

Wir haben in dieser fragmentarischen und haufig vielleicht zu kri-
tischen Uebersicht iiber den heutigen Stand der Bibliographie der
Arbeiterbewegung gewiss mehr Fragen gestellt als Losungen vorge-
schlagen. Sie erlaubt aber vielleicht doch, die Richtung zu zeigen, in
der kiinftige Losungen gesucht werden konnen.

Die geschichtswissenschaftlichen Methoden sind in unserer Zeit in
vielen Hinsichten vervollkommnet worden. Diese Entwicklung stellt
ihrerseits erhohte Anforderungen an die Hilfswissenschaften. Auf dem
Gebiete der Bibliographie der allgemeinen Arbeiterbewegung gehort
z.B. die Zeit, welcher Stammhammers Inventar noch geniigen konnte,
endgiiltig der Vergangenheit an.

Doch arbeiten auch heute noch viele Bibliographen, wie zu Stamm-
hammers Zeiten, zu isoliert. Die Koordination der laufenden biblio-
graphischen Arbeiten und gegenseitige Information sind Immediat-
forderungen. Die bisherigen sporadischen und individuellen Kontakte
mussen in regelmassige organisierte Formen gebracht werden. Ein
erster Schritt ware die periodische Verof fentlichung, auf internationaler
Ebene, von Mitteilungen iiber Arbeitsvorhaben, laufende Arbeiten und
verteidigte aber unveroffentlichte Dissertationen. Dieser erste Vor-
schlag scheint uns ohne allzu grosse Schwierigkeiten durchfiihrbar zu
sein.1 Anders ist es mit einem zweiten bestellt, den wir hier nur in
Erwagung geben mochten, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Fur
jegliche bibliographische Forschungsarbeit ware das Vorhandensein
einer Bibliographie der Bibliographien unseres Gebietes von grosser

1 Ueber laufende Arbeiten und Vorhaben in England und in der Bundesrepublik
Deutschland unterrichten bereits das Bulletin of the Society for the Study of Labour
History, London 1965, Nr. 11 (S. 66-74 ..Research in Progress") und die Inter-
nationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiter-
bewegung, Berlin, Nr. 1 (2. verb. Ausgabe Mai 1966, S. 33-52: Henryk Skrzyp-
czak, ..Forschungs- und Publikationsvorhaben zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung und angrenzender Gebiete"). Dissertationen iiber Arbeiter-
bewegung und Sozialismus sind nachgewiesen in Annali, 1960, Jg. Ill, fiir
Oesterreich (S. 827-837, von Karl Selber), Australien (S. 838-841, von Henry
Mayer) und Neuseeland (S. 842-845, von Herbert Roth). Die vom Berliner IML
herausgegebenen Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung bringen
seit einigen Jahren regelmassig ,,Berichte tiber verteidigte Dissertationen".
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Bedeutung. Ihre Herstellung wird eine sorgfaltige Vorbereitung und
vor allem internationale Zusammenarbeit erfordern.

Im Zusammenhang mit den heutigen erhohten Anforderungen der
Geschichtswissenschaften haben wir mehrfach den Ausdruck ,,Biblio-
graph und Forscher" benutzt. Nur dieser neue Typus des Bibliographen
wird nach unserer Ansicht imstande sein, die neuen Aufgaben zu
losen. Er kann naturlich nicht fix und fertig erfunden werden. Wir alle
werden unsere Methoden zu vervollkommnen, unsere Kenntnisse zu
bereichern und gleichzeitig fur den Nachwuchs zu sorgen haben, uns
um die Ausbildung der kiinftigen Bibliographen kummern miissen.
Hierzu schlagen wir das Organisieren periodisch abzuhaltender inter-
nationaler Seminare vor, an denen erfahrene Bibliographen und junge
Forscher teilnehmen. Sie wtirden die gegenwartigen und neuen Metho-
den, Quellenprobleme usw. griindlich diskutieren und dabei die Pro-
bleme der Herstellung von Bibliographien unter dem Gesichtspunkt
ihrer Benutzung betrachten und sie als ,,Erkenntnisinstrument histo-
rischer und philologischer Zusammenhange" auffassen mussen, wie
das kiirzlich ein Verfasser ausgedriickt hat.1 Sehr erwiinscht ware
deshalb die Beteiligung von Historikern, die den Herstellern ihrer
Arbeitsinstrumente selbst erklaren konnten, was sie von ihnen erwar-
ten. Derart konnte der Historiker vom einfachen Benutzer zum tatigen
Mithersteller werden, der mit dem Bibliographen, z.B. in einer Arbeits-
gruppe, auch Spezialarbeiten vorbereiten konnte, wie die Handbiicher,
welche der Universitatsunterricht zur Einfiihrung in die Forschung
verlangt.

1 Wolfgang Monke, ,,Andr6asa Bibliografia Manifestu Komunistycznego", in:
Studia filozoficzne kwartalnik, Warszawa, 1966, Heft 1, S. 222.

https://doi.org/10.1017/S0020859000003254 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0020859000003254

