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1
XX. KAPITEL

Heinrich Kronstein

Aïs ich nach dem Kriege wieder den Beruf des Rechtsanwaltes
ergriff, lernte ich einen Mann kennen, der auf die zweite Hàlfte
meines Lebens einen kaum zu ùberschàtzenden EinfluÊ haben
sollte. Eine Dame der Frankfurter Gesellschaft, die Schwieger-
tochter des in alien medizinischen Kreisen auf der Welt bekann-
ten Internisten Franz Volhard, machte es sich zur Aufgabe Men-
schen zusammenzubringen, die sich sonst im normalen Leben
wahrscheinlich nie begegnet wàren, von denen sic aber glaubte,
da6 gerade die Begegnung der beiden von ihr ausgewàhlten
Menschen gute Frucht tragen wùrde. Eines Tages fragte sie
mich, ob ich nicht einen Deutschamerikaner mit dem Namen
Heinrich Kronstein bei ihr kennenlernen wolle. Ich lehnte zu-
nàchst ab, da ich zwar sehr neugierig war, Vertreter der Neuen
Welt in Europa kennenzulernen, aber Deutschamerikanern eini-
germaISen gleichgûltig gegenûberstand, weil ich fand, dafi sie
nicht immer die besten Eigenschaften der beiden Vôlker in sich
vereinten, aus denen sie stammten. Aber ich ÏieS mich schliefilich
mehr ûberreden aïs iiberzeugen. Ort, Tag und Stunde wurden
vereinbart. Ich kam, pùnktlich wie immer, und mufite feststel-
len, da6 mein Gespràchspartner noch nicht da war. Aus Hôf-
lichkeit gegenùber der Dame des Hauses verlegte ich mich auf
das Warten. Ich kann nicht behaupten, da6 meine Laune durch
dieses Warten besser wurde. Vielmehr steigerte sich ein Gefuhl
der Abneigung. Nach einer mir endlos erscheinenden Zeit tat
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sich die Tûr auf. Heinrich Kronstein, von dessen Existenz ich
bisher nichts ahnte, betrat das Zimmer. Er war in Zivil, was da-
mais fur einen Deutschamerikaner noch die Ausnahme bildete.
Mir gegenùber stand eine unscheinbare Gestalt und murmelte in
deutscher Sprache eine nur schwer verstàndliche Entschuldi-
gang wegen seiner Verspàtung. Mûhsam wahrte ich die Form.
Aber mit einem Mal sah ich die Augen dieses Mannes. Dadurch
verànderte sich das ganze Bild. Schlagartig wurde mir klar, da6
es sich hier um einen Menschen handelte, in dem ungewôhnliche
Kràfte verborgen lagen, Fàhigkeiten, die von groSet Gûte und
tiefer Religiositàt getragen waren. Nach wenigen .Minuten war
ich in seinem Bann. Er erzàhlte mir, da6 er aus einer alten jûdi-
schen Familie aus Karlsruhe stamme, daS er schon frùhzeitig von
seinem Vater darauf hingewiesen worden sei, ein Sohn dieser
Familie musse mehr arbeiten aïs andere, musse zuverlàssiger sein
und musse das Wohl seiner Umwelt im Auge haben. Er kam auch
auf seine Studentenzeit zu sprechen und wies darauf hin, dafi er
allé juristischen Examina, ohne jemals einen Repetitor besucht
zu haben, bestanden habe.

Dann erzàhlte Kronstein, wie ihn der Erste Weltkrieg uber-
rascht habe. Aïs ganz junger Mann sei er zum Soldaten auserko-
ren warden. So wenig die durch das Kriegsschicksal gestellte
Aufgabe ihm gelegen habe, so sehr habe er dièse Aufgabe bewàl-
tigt und schliefilich aïs Artillerieoffizier vor Verdun gelegen und
monatelang das ganze Verhàngnis einer Materialschlacht am ei-
genen Leibe erlebt, zumal er schon damais verwundet worden sei
- eine Verletzung, die ihn noch Jahre spàter verfolgen und
schlieglich seinen Tod herbeifûhren sollte.

Nach Beendigung des Krieges hatte er sich dann der Jurispru-
denz zugewandt. Kronstein wurde Mitarbeiter in einer berûhm-
ten Mannheimer Anwaltssozietàt, die seiner Mitarbeit viel ver-
dankt, obwohl gerade Kronsteins Mitarbeit sich nicht im Licht
der Offentlichkeit abspielte, sondern bescheiden im Hinter-
grunde blieb.

Dann ùberraschte diesen Mann das Jahr 1933, das die Mehr-
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zahl der in Deutschland lebenden Juden zur Passivitàt nôtigte.
Ganz anders Kronstein. Er ergriff die Initiative und verhandelte
mit staatlichen Stellen, um denVersuch zu machen, fur diejuden
einen Status zu schaffen, der es ihnen ermôglichte, im Dritten
Reich, wenn auch in einer minderen Rechtsstellung, zu arbeiten
und zu existieren. Der Versuch schlug fehl. Jeder andere ware in
Verzweiflung geraten. Kronstein aber zog schon 1935 aus dem
Miglingen seines Versuches die einzig môgliche Folgerung: er
wanderte mit seiner Frau in die Vereinigten Staaten von Amerika
aus. Dort lernte er Englisch und hielt sich mit Ubersetzungsar-
beiten ùber Wasser. Von neuem wandte er sich der Jurisprudenz
zu. Er erlernte das amerikanische Recht, bestand seine Examina
und wurde schliefilich Professor fur Wirtschaftsrecht an der
Georgetown University in Washington. Dort grûndete er ein In-
stitut, das bis auf den heutigen Tag erkennen làfit, wer sein
Grùnder war und welchen Einflufi ein solches Institut auch auf
die Praxis auszuûben imstande ist. Kronsteins Fall und Wieder-
aufstieg ist nur zu verstehen, wenn man weifi, daS er damais ei-
nen religiôsen Wandel durchmachte. Er konvertierte, wurde also
katholisch. Jeder Kenner des Menschentums weifi, dafi Heinrich
Kronstein damit eine Plattform gefunden hatte, auf der er ein
neues Leben aufbauen konnte. Allés trug ein neues Gesicht fur
ihn. Seine Sorge wandelte sich in Hoffnung. Aus dem Rechtsge-
lehrten wurde ûber Nacht ein anderer Mensch. Kronstein er-
kannte, da.S im angelsàchsischen Rechtsdenken ein grofier Vor-
zug verborgen war, indem es vom Sachverhalt ausging und die-
sen in seiner ganzen Individualitat zum Ausdruck brachte, wah-
rend das vom rômischen Recht gepràgte europàische Recht dazu
neigt, ûber den Sachverhalt Rechtsvorstellungen zu stûlpen, die
dem individualistischen Charakter des Tatbestandes nicht im-
mer gerecht werden. Arbeitete Kronstein ein Gutachten aus, so
zeichneten sich dièse Gutachten gerade dadurch aus, dal? der
Einzelfall starker berùcksichtigt wurde aïs die allgemeine
Rechtsidee. Trotzdem war Kronstein ein Anhànger des katholi-
schen Naturrechts, weshalb ihm die Uberwindung des gesetzten
Rechtes keine Schwierigkeiten machte.
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Kronstein war nicht einfach zu verstehen. Sein Gedanken-
reichtum war zu stark, als daS er sich in eine einfache Sprach-
form kleiden liefi. Der Zuhorer hatte Schwierigkeiten, ihn zu
verstehen. Wer aber dièse Schwierigkeiten einmal ùberwunden
hatte, fur den war die Welt aufgeschlossen und erschien in einem
neuen Licht. Aber Kronstein erschôpfte sich nicht in juristischer
Tàtigkeit, obwohl er, sobald es die Verhàltnisse erlaubten, sich
auch an der Universitàt in Frankfurt habilitierte und dort ein In-
stitut schuf, ohne das die Frankfurter Universitât heute nicht
mehr zu denken ist. So weilte er denn ein halbes Jahr in Washing-
ton und das weitere halbe Jahr in Frankfurt, ohne darûber zu
klagen, daS der stândige Wechsel des Wohnsitzes viele Be-
schwerden and Mifihelligkeiten mit sich brachte. Rûckschlàge,
die auch ihm nicht erspart blieben, ùberwand er mit einem ver-
zeihenden Lâcheln. FUr die Schwàchen des Menschen hatte er
viel Verstàndnis und nur selten Verachtung. Jeder Rùckschlag
war ihm eine Aufmunterung, mit Geduld und mit Uberzeugung
der Schwierigkeiten Herr zu werden, so dal? ihm mit der Zeit vie-
les gelang, was anderen Menschen, die einen tatkràftigeren Ein-
druck machen, versagt blieb, weil sie nach einer Niederlage die
Achseln zu zucken pflegten, um entweder in Passivitàt zu verfal-
len oder sich einer anderen Aufgabe zuzuwenden. Wenn man die
Fûlle der von Kronstein geschaffenen Arbeiten ansieht, so fragt
man sich unwillkûrlich: Woher hat dieser Mann so viel Zeit ge-
nommen? Die Lôsung des Geheimnisses lag darin, daS Kron-
stein zu einer sehr frUhen Zeit am Tage mit der Arbeit begann
and wàhrend der Dauer des Tages aufvieles verzichtete, was an-
deren Menschen zur selbstverstàndlichen Gewohnheit wurde.
Im Grunde ist er seinem Wesen nach nie Amerikaner geworden.
Obwohl er Parties hafite, sah man ihn auch dort, weil Kronstein
wufite, welche IVlôglichkeiten der kurzen Unterredung sich ge-
rade auf Parties ergeben. Aber wer ihn genauer beobachtete,
mufite feststellen, daê er das Glas mit dem ûblichen amerikani-
schen Drink bald unausgetrunken in eine Ecke stellte, um sich
den Menschen zuzuwenden. Mit dem Mittel einer nicht auf die
Spitze getriebenen Askese vermied er manche Gefahr, die einen
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!< anderen zu Fall gebracht hàtte. Nicht nur in Amerika, sondern
auch in Deutschland sprach es sich herum, daS eine ernsthafte
Bitte, an Kronstein herangetragen, nicht ohne Echo blieb. Ich
kenne keinen Fall, in dem er nicht einen Ausweg gefunden hàtte,
obwohl die Lôsung des Falles vorher jedermann aussichtslos
schien.

Kronsteins eigentliche Leidenschaft aber galt nicht der Juris-
prudenz, sondern der Politik. Natûrlich hàben zunàchst die
Amerikaner aufihn zuruckgegriffen, aïs sie Deutschland besiegt
hatten, und haben Kronstein so manchen einflulSreichen Posten
innerhalb der amerikanischen Besatzungsmacht fur Deutsch-
land angeboten. Aber Kronstein verweigerte die Ubernahme sol-
cher Posirionen- sieht man von seiner Mitarbeit in der Decarte-
lizations-Abteilung ab. Er vergaf? nie, daS er aus Deutschland
stammte und dafi Deutschland sein Vaterland war. Und im Auf-
trage einer anderen Macht tàtig zu werden, war ihm ebenso zu-
wider wie die Verfolgung ehemaliger Nazis, denen er cher mit
Bedauern aïs mit dem Wahn, andere anklagen zu mûssen, ge-
genûberstand.

Er konnte Dinge verstehen, die sich der Wiedergabe durch die
ratio entziehen. Er konnte eine eigene Stellung beziehen und
konnte junge Menschen ùberzeugen and mit seinem Geist erfûl-
len, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika. Wenige
wissen heute, wer damais allés bei Kronstein verkehrte und wen
er in seinen Gedankenkreis zog. Sein Einflufi in Washington war
so groSS, daS man ihn kaum ûberschàtzen kann. Das gleiche gilt
fur die damais in der Bildung begriffene Bundesrepublik
Deutschland. Eine Persônlichkeit wie Hallstein ist ohne Kron-
steins Einflul? nicht zu denken. Das gilt ebenso fur Dean Acheson
in Washington. Kronstein sah den Brùckenschlag zwischen
Amerika und Deutschland aïs die einzige Lôsungsmôglichkeit
an, um aie pénétration pacifique durch den russischen Imperia-
lismus zu vermeiden. Kronstein war aber nicht nur ein Mann der
Gate und des Ausgleichs, sondern konnte bei Gelegenheit andere
Menschen in einem Ton zur Ordnung rufen, der keinen Wider-
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spruch duldete. Zufàllig bin ich Zeuge eines solchen Ereignisses
geworden, aïs ich an einem Abend in Washington in seiner
Wohnung neben vielen anderen Gàsten den Botschafter eines
europàischen Landes traf. Dieser sprach mich an und glaubte,
mich aïs Deutschen iiber den Verlust Ostdeutschlands an den
bolschewistischen Osten durch den Hinweis trôsten zu kônnen,
da6 j a mit Westdeutschland der bessere Teil Deutschlands geret-
têt warden sei. Kronsteins Dazwischentreten ersparte mir eine
Antwort. Er sagte ziemlich kùhl zu dem Botschafter: »Das dùr-
fen Sie nicht zu einem Menschen sagen, der aus dem Osten
Deutschlands kommt. SchIiefSlich ist die Industriekraft des
Ruhrgebietes nicht allés. Sie wùrden ja auch eine solche Zweitei-
lung Ihres Vaterlandes nicht gutheil?en konnen. « Der Botschaf-
ter verstummte und verharrte den ganzen Abend bis zu seinem
Weggang in tiefem Schweigen.

Kronstein hat Schule gemacht. In Amerika, in Deutschland
hat er nicht nur Schuler, sondern auch Junger. Sie lernten von
ihm, daK Uberheblichkeit eine Untugend ist. Das war auch der
Grund, weshalb Kronstein zu dem langjàhrigen Vertreter einer
grolSen europàischen Zeitung in Washington deutliche Distanz
bewahrte. Die gleiche Haltung bewahrte Kronstein gegenuber
Walter Lippmann, wàhrend er mit amerikanischen Persônlich-
keiten einen Umgang pflegte, der es ihm erlaubte, j'ede sonst ver-
schlossene Tûr zu ôffnen. Er hatte eine erstaunliche Gabe, seine
Gedanken zu Papier zu bringen. Schon in der Fruhe des Morgens
saS er in Washington in der Fessenden Street auf der dem Garten
zugewandten Véranda seines Hauses und verfal?te auf gelbem
Manuskriptpapier ein Memorandum. Mit solchen Arbeiten hat
erauch aufden sonstso schwierigen John Foster Dulles wàhrend
dessen Zeit aïs Secretary of State einen Einfluf? ausgeubt, den nur
der wirklich einzuschàtzen vermag, der weiS, mit welcher
Griindlichkeit John Foster Dulles die von Kronstein verfafiten
Memoranden zu lesen pflegte. Was die Amerikaner bei Kron-
stein bewunderten, war dessen Fahigkeit, aufFragen zu verzich-.
ten. Kronstein besag ein Sensorium, das es fur ihn unnotig mach-
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te, sein Gegenûber mit indiskreten Fragen zu belàstigen. Sein si-
chères Fingerspitzengefûhl sagte ihm, was auf dieser Welt vor-
ging und was sein Partner meinte, ohne es vielleicht zum Aus-
druck zu bringen. In der Kunst des Zuhôrens war Kronstein
Meister. Aber auch in der Zusammenarbeit. So gab es damais in
Washington einen amerikanischenjunggesellen, der nach aufien
hin den Beruf eines Anwaltes ausubte, der aber in Wirklichkeit,
nur gegen Erstattung der Auslagen, in Fragen der amerikani-
schen Politik in vielen auswàrtigen Verhandlungen auftrat und
dort die Interessen seines Landes verfocht. Die innere Belastung
wurde eines Tages zu gro6. Ein Herzinfarkt setzte dem Leben des
amerikanischen Mitarbeiters ein Ende. Kronstein war nie mùde,
diesem seinem amerikanischen Freunde — es handelt sich um
Frank Nash - zuzuarbeiten. Frank Nash gehorte zu jenen Ame-
rikanern, die sich aus Leidenschaft um die Politik dieser Welt
kûmmern, ohne Beamter zu sein. Die amerikanische Regierung
ist klug genug, um solche Persônlichkeiten zu verwenden und
ihnen ihre Unkosten zu ersetzen. Frank Nash wollte kein Amt.
Er hatte Zeit und Geld genug, um sich in das politische Getriebe
dieserWelthineinzuversetzen. Aufvielen aufienpolitischenKon-
ferenzen erschien er und batte denVorzug, sagen zu kônnen, was
er wollte. Die Regierung seines Landes genofi dafùr den Vorzug,
durch ihn Dinge sagen zu lassen, die ein Regierungsbeamter aus
Grùnden der Staatsràson nicht aussprechen konnte. Ein Ge-
spràch mit Frank Nash war immer ein Hochgenufi, weil er von
einer àufieren und inneren Freiheit war, die man in Europa nicht
kennt.

Kronstein und Frank Nash haben durch ihre Kunst zu ver-
handeln dem Streit zwischen den Vereinigten Staaten und der
Schweiz ein Ende gesetzt. Dieser Streit war entstanden, aïs Ame-
rika ohne Lizenz schweizerische Waffen nachgebaut hatte. Die
Diskrepanz hatte sich dadurch verstàrkt, dafi Amerika eines Ta-
ges ein schweizerisches Unternehmen bombardierte, weil es im
Verdacht stand, fur deutsche U-Boote Zusatzteile herzustellen.
Die Vereinigten Staaten haben den Prozef? vermieden, weil Ame-
rika sich zu deutlich durch Mifiachtung der schweizerischen

382

?.-. •

Neutralitàt ins Unrecht gesetzt hatte. Ein Vergleich schuf den
Streit aus der Welt. Das war Kronsteins Verdienst.

Wer Kronstein gekannt hat, der weiS, wieviel Einflug Men-
schen haben kônnen, denen jede âufiere Position fehlt, die aber
sich durch persônliches Auftreten und durch personliche Bezie-
hungen eine Vertrau ens basis geschaffen haben, auf die auch kein
Staatsmann verzichten kann. Dabei war Kronstein gar nicht
ohne Kritik an der amerikanischen Aufienpolitik. So war er z.B.
allés andere aïs ein Pazifist. Er wuSte eben, dal?, wer mit alien
Mitteln den Krieg vermeiden will, den Krieg erntet. Deshalb war
ibm die Untàtigkeit Amerikas bei den Konflikten in den Làn-
dern, die das ôstliche Mittelmeer umgrenzen, unverstandlich. Er
war dafûr, mit militàrischen Mitteln einzugreifen, Truppen zu
landen und eine militàrische Machtposition zu begrûnden, die es
Amerika erlaubt hàtte, mit eigenen Streitkràften in die Kàmpfe
urn den Nahen Osten einzugreifen. Van dem Krieg in Vietnam
hielt er gar nichts. Er wugte eben, daS es sehr leicht ist, die Flagge
der Nation auf einem weitentfernten Aufienposten zu hissen,
aber ebenso schwer, dièse Flagge wieder in Ehren herunterzuho-
len. Die tatsàchlichen Verhàltnisse haben Kronstein recht gege-
ben. Erstaunlicherweise hatte er nicht nur Freunde, sondern
auch Gegner. Mit diesen fertigzuwerden, hatte er Schwierigkei-
ten. Angriffe in der Presse verletzten ihn tief. Er konnte zwar das
Summen einer Fliege hôren, aber er hatte allés andere aïs eine
Rhinozeroshaut. Zu einem Vollblutpoliriker gehôrt beides.
Kronstein blieb letzten Endes in sich gekehrt. Wahrheiten waren
ihm wichriger aïs Tatsachen. Er war nicht zu denken ohne seine
Frau, die aus Danzig stammt, und ohne seine beiden tiichtigen
Sôhne, die vieles von ihrem Vater geerbt haben: gro6e Klugheit,
Uneigennûtzigkeit, unermûdlichen Fleil? und das innere Wissen,
dat? die Geschehnisse auf dieser Welt nicht das Letzte sind, son-
dern nur ein Vorlàufiges.

Zu den grofien Freunden Heinrich Kronsteins zahlte der
Frankfurter Arbeitsrechtler Franz Bohm und der Olindustrielle
Schulte zur Hausen.
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Aus der Fiille von Kronsteins Bùchern ragen vier Verôffent-
lichungen hervor. Sein erstes Opus ist seine schon erwàhnte Ha-
bilitationsarbeit, die von der juristischen Fakultàt der Universi-
tat Heidelberg abgelehnt wurde. In diesem Bach befafit sich
Kronstein mit dem Recht der jurisdschen Person and legt den
Akzent auf die abhàngige juristische Person. Nach Kronstein ist
die juristische Person eine Schopfung der Rechtsordnung. Sie
macht es môglich, Personengemeinschaften ùber den Wechsel
der Person hinaus aïs Gemeinschaft bestehen zu lassen. Sie ah-
nelt der physischen Person aïs Tràger von Rechten und Pflichten.
Nach Kronstein steht hinter der juristischen Persan ein fortdau-
ernder Wille, àhnlich wie bei der Stiffung, nur da6 dièse staatlich
genehmigt und staatlich beaufsichtigt wird. Kronstein weist in
diesem Zusammenhang darauf hin, da& die Rechtsordnungen
der Vôlker aus der juristischen Person ein willenloses juristisches
Werkzeug gemacht haben, ein Spielzeug, dessen man sich bedie-
nen kann, wenn man es nôtig hat. Im Gegensatz hierzu beschàf-
tigt sich Kronstein mit der Problematik, in welchen Grenzen die
jurisdsche Persan aïs Realitàt anzuerkennen ist, wann ihr effek-
tiver Charakter ùberwiegt und insbesondere wann der Durch-
griff zu den hinter der jurisdschen Person stehenden Personlich-
keiten gegeben oder sogar geboten ist.

Spàter -1967 - hat Kronstein diesen Gedanken wieder aufge-
griffen in seinem Werk ûber Das Recht der internationalen Kar-
telle. Hier befalSt er sich mit dem Recht, das internationale Kar-
telle auf ihre Umwelt ausùben. Er befafit sich vor allem mit der
Gefahr, daS es internationalen Kartellen immer wieder gelingt,
die geltende staatliche Rechtsordnung zu uberspielen oder zu
umgehen. Kronstein sieht in der Institution der Kartelle die Ge-
fahr der Wettbewerbsbeschrànkung und der Alleinmacht. Es ist
ihm môglich, eine ungeheure Zahl von Fallen aufzuzeichnen, die
sich auf publizierte Aktenstùcke stùtzen. Dann wendet sich
Kronstein den Kartelltypen zu und der Wirkung, die diese Kar-
telltypen auf die Rohstoffpreise haben. Im weiteren Teil seines
Baches zeigt Kronstein die Gefahr auf, die die internationalen
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Kartelle dadurch herbeifUhren, daS sic allé Rechtsinsûtute der
einzelnen Staaten aushôhlen und sie j'edem billigen Zweck gefù-
gig machen.

Kronstein wagt in seinem Buch auch eine Klinge gegen die pri-
vate Schiedsgerichtsbarkeit und spricht sich fur die staatliche Ju-
stiz aus. Natûrlich weil? er, dafi auch die staatliche Gerichtsbar-
keit nur ein Notbehelf ist. Aber er vertritt mit ûberzeugenden
Grùnden die These, daS sie immer noch besser sei als die
Schiedsgerichtsbarkeit. Letzten Endes fûhrt dièse Abhandlung
zur Ablehnung einer Wertneutralitàt und fordert das wertbezo-
gene Recht. Mit diesem Werk hat Kronstein Grundfragen ange-
rùhrt, die noch auf lange Zeit hinaus heftig umstritten sein wer-
den.

Die Tatsache, dal? Kronstein das deutsche und das amerikani-
sche Recht souveràn beherrschte, fùhrte ihn immer wieder dazu,
die Frage der Ausbildung des Juristen zu untersuchen. Mit ver-
haltener Leidenschaft hat Kronstein immer wieder zu diesem
Thema Stellung bezogen. Hierbei hat er vor allem die Vorstel-
lung abgelehnt, aïs ob die Jurisprudenz in der Lage sei, wie die
Naturwissenschaft zu Lôsungen zu kommen, die den Charakter
der Wertfreiheit haben. Um dièse Scheinwissenschaft zu be-
kàmpfen, fordert Kronstein, da8 der junge Jurist sich erst mit
den Zusammenhàngen beschàftigen muS, die zwischen dem
Recht einerseits und der Geschichte der Philosophie, der Sozial-
wissenschaften und der Politik andererseits bestehen. Deshalb
hat er gefordert, daS schon nach zwei Jahren der Student eine
Prùfung ablegen musse, um zu zeigen, daS er das Handwerks-
zeug im Griff hat. Fur die nachsten Semester fordert Kronstein
die Vertiefungsstufe durch Konzentration. Er meint, daS hierzu
auch Praktiker hinzugezogen werden sollten, die an Hand von
Beispielen dem jungen Juristen die Problematik der Wertfindung
nicht ersparen. Auf das Referendarexamen môchte Kronstein
verzichten, weil er fordert, daS im zweiten Teil des Studiums der
Jurist Prûfungen abzulegen habe, in denen er mehrfach seine

|î

384 385



i*

Qualifikation nachweisen musse. 1st der junge Jurist aber zum
Referendar ernannt, so fordert Kronstein einen Einfuhrungskurs
von sechs Monaten, damit der Jurist lerne, Akten zu studieren,
das Grundbuch und das Registerwesen kennenzulernen sowie
sich die Kenntnisse anzueignen, die zum Urteilsaufbau erforder-
lich sind. Erst danach sollte nach Kronstein der Referendar ei-
nem Richter Uberwiesen werden, um dann an der praktischen
Jurisprudenz teilzunehmen. Hat der junge Jurist dieses Ge-
richtspraktikum absolviert, so fordert Kronstein, dafi er sich
nunmehr spezialisiere. Hier redet Kronstein gewissen Wahlmôg-
lichkeiten das Wort, wobei er meint, da6 der junge Jurist sich
entweder fur die Staatsverwaltung oder fur die Unternehmens-
verwaltung zu entscheiden habe. Kronstein meint, da6 auch eine
Ausbildung bei der Post, bei Finanzàmtern, bei Grofibanken,
Versicherungen und Gewerkschaften eine gute Berufsvorberei-
tung sei. Nach seiner Ansicht sollte dann die Referendarzeit mit
einer SchluÊprûfung enden, wobei es sich herausstellen werde,
ob der Kandidat sich auf einige Gebiete des Rechtslebens kon-
zentriert habe.

Das entscheidende Werk von Kronstein aber ist nicht juristi-
scherNatur. Es sind seine Brie f e an einenjungenDeutschen. Das
Buch ist 1967 bei dem bekannten Mùnchner Verlag C.H. Beck
erschienen. In diesen Briefen hat Kronstein das ganze Schicksal
seiner Generation offengelegt. Wir erfahren, dafi er in der Schule
von Martin Wolff grol? geworden ist and bei ihm ûber die Frage
des Heimstàttenrechts doktoriert hat. Wir erfahren aber gleich-
zeitig, dag er im Gegensatz zu seinem Lehrer Wege gegangen ist,
auf denen er sich der Freirechtsschule genàhert hat. Schon frûh-
zeitig hat Kronstein erkannt, daS nicht nur der Gesetzgeber,
sondern auch der Richter berechtigt und verpflichtet 1st, das
Recht weiterzubilden.

Nach Kronstein ist niemals der Wortlaut einer gesetzlichen
Bestimniung entscheidend. Letzten Endes kommt es immer wie-
der auf die Frage an, ob die geltenden Rechtsnormen geeignet
sind, einem Ziel zu dienen, das sich aus der gesamten Ordnung
der Gesellschaft ergibt. Hierbei bleibt nach Kronstein die Wah-
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rung gewisser Grundwerte entscheidend, urn den Rechtsuchen-
den nicht der Willkur der Gerichte auszuliefern.

In seinem Bûche schildert Kronstein zum ersten Mal seinen
Versuch, die Judenfrage im Dritten Reich einer Lôsungsmôg-
lichkeit zuzufûhren. Er weist den Vorwurfvon Hannah Arendt,
das Judentum habe sich in Deutschland durch die Nazis wider-
standslos hinschlachten lassen, aïs Irrtum zurûck. Kronstein er-
zàhlt von seinem Brief an Cari Schmitt, den anfânglichen Rechts-
theoretiker des nationalsozialistischen Régimes. Sein Brief bleibt
unbeantwortet. Damit scheiterte der Versuch Kronsteins, den
damais in Deutschland lebenden Juden eine Rechtsstellung zu
verschaffen. Mit Schaudern erfàhrt man, daS die in einem far-
blosen Liberalismus wurzelnden Menschen erst sich selbst und
dann ihre Mitmenschen freisetzen und damit wider Willen ein
Chaos herauffùhren, das nicht nur das eigene Land, sondern
schliefflich einen Grofiteil der Welt beherrscht.

An seiner Aranahme der katholischen Lehre macht Kronstein
es deutlich, daS es dem Menschen, alien Widrigkeiten zum
Trotz, gegeben ist, in immerwàhrenden Bemùhungen Magstàbe
zu finden, die ihn in den Stand versetzen, die tiefe Kulturkrise
seiner Zeit zu uberwinden.

Im Alter meldete sich plotzlich die Verwundung aus dem Er-
sten Weltkrieg. Kronstein ging auf Urlaub und besuchte 1972
die von ibm heiggeliebte Schweiz. Seine Krankheit machte einen
Hospitalaufenthalt notwendig. Schon glaubte er, das Hauptûbel
ûberstanden zu haben, da nàherte sich ihm der Tod.

Nicht nur seine Werke, sondern auch sein Leben haben ge-
zeigt, daS die Menschheit mit Kronstein mehr aïs einen grofien
Gelehrten, mehr aïs einen grofien Rechtskenner- einen Heiligen
unserer Zeit verloren hat.


