
LOGOS UND TELOS 

Nach den1 Wesen der Geschichte ist gefragt. Die Frage nach dem 
Wesen der Geschichte kummert sich nicht um einzelne Ereignisse in 
der Geschichte, um Schlachten, Siege, Niederlagen, Vcrtrage, um 
Geschehnisse in der Politik, um Verflechtungm in der Wirtschaft, um 
Gestaltungen in Kunst und Religion, um Ergebnisse wissenschaftlicher 
Erkenntnis. Von all dem sieht die Frage nach dem Wesen ab und 
blickt nnr auf das Eine hinaus : wie ist uberhaupt Geschichte moglich, 
welches ist der zureichende Grund, darauf Geschichte als Moglichkeit 
ruht ? 

In der Verwirrung um den Sinn der Geschichte kann nicht aus 
einzelnen Ereignissen ein Mass gafunden werden, vielmehr muss von 
allen Geschehnissen abgesehen und gefragt werden : Was macht ein 
Geschehen zur Geschichte ? Was ist die Geschichte slelbst ? Mass und 
Stand lasst sich in der Frage nach dem Wesen der Geschichte nur  
dann gewinnen, wenn vom Eschaton her gefragt wird. Denn im 
Eschaton ubersteigt die Geschichte ihre Grenze und wird sich selbst 
sichtbar. 

Der Weg der Geschichte verlauft in der Zeit. Die Zeit ist das Leben 
des Innen. Um nach Aussen zu kommen, braucht das Licht des Innen : 
Zeit. Die Zeit ist die Ordnung der Welt, die zerris-sen ist in Inn(en und 
Aussen. Die Zeit ist das Mass, das den Abstand von Innen und Aussen 
misst. 

Das Wesen der Zeit liegt in  ihrer Einsinnigkeit beschlossen. Geo- 
metrisch gesehen verlauft die Gerade der Zeit einsinnig, sie ist 
unumkehrbar. Diese Einsinnigkeit teilt die Zeit mit dem Leben. In 
der Einsinnigkeit und Nichtumkehrbarkeit griindet der Sinn der Zeit 
wie der Sinn des Lebens. Der Sinn der Einsinnigkeit liegt in  der 
Richt-ung, welche Gericht ist. Die Richtung strebt zu dem Gericht. 
So erhellt der Zusammenhang zwischen der Ordnung der Zeit und der 
eschatologischen Ordnung der Welt. Die Einsinnigkeit der Zeit ist im 
Willen begriindet. Das Ich als Wille ist die Zeit des Ich. Der Will'e ist 
gerichtet und bestimmt in s'einer Richtung den Sinn der Zeit. Weil die 
Zeit ihre Richtung mit dem Willen gemein hat, ist die erste Dimen- 
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sion der Zeit : die Zukunft. Indem der \Ville das Nichtgewllte 
abscheidet, vergeht es. So scheidet auch die Zeit das Vergehende 
als Vergangenheit ab. Die zweite Dimensim der Zeit ist die Ver- 
gangenheit. Die Ordnung der Zeit ist begriindet in der Unter- 
scheidung von und in der Entscheidung zdschen  Vergangenheit 
und Zukunft. Diese Unterscheidung und Entscheidung kann nur in 
der Tat vollzogen werden. Die Tat geschieht in der Gegenwart, welche 
das Medium der Indifferenz zwischen Vergangenheit und Zukunft ist. 

Die Aussage : Geschichte verlauft in  ,der Zeit, erhellt nur  eine 
Seite des Zusammenhangs, der zwischen Zeit und G,eschichte besteht. 
Zeit und Geschichte setzen sich wechselseitig voraus. Denn auch die 
Zeit kommt zu ihrem Wesen erst in  dcr Geschichte. Das Verhaltnis 
der wechselseitigen Voraussetzung ist nur  moglich auf Grund eines 
identischen Ursprungs. Der Ur-sprung voa Zeit und Geschichte ist die 
Ewigkeit. Gleich w'ie die Geschichte jenes Zwischen von Ewigkeit zu 
Ewigkeit ist, so ist, wenn es nicht vermessen ist zu sagen, die Zeit 
cine Stufe der Ewfigkeit, die jenem Zwischen der Geschichte entspricht. 
Die Zeit entsteht, wenn die Ew@lteit des Ursprungs verloren und die 
Ordnung der Welt dsm Tode verfallen ist. Dns Antlitz des Todes 
ist das Zeichen der Welt. Die Zeit ist der Fiirst des Todes, wie die 
Ewigkeit der Fiirst des Labens ist. Das Ineinander und Auseinander 
von Tod und Leben vollzieht sich in  der Geschichte. Die Ewigkeit 
IIILISS, urn die Zeit besiegeln zu konnen, auf den zeitlichen Ort der 
Geschichte treten. Die Geschichte ist der Ort, darauf die Substanz 
der Zeit und die Substanz der Ewigkeit, Tod und Leben sich kreuzen. 

Apokalypse ist, dem Wort und dem Sinn nach, Enthullung. Alle 
hpolialypse spricht vom Sieg der Ewigkeit. Diesels Sagen ist ein Auf- 
fnngen der Winke der Ewigkeit. In den ersten Zeichen wird schon 
das Vollendete erblickt und kuhn das Erschaute ins Wort gestellt, 
um dxs noch nicht Erfiillte voraus zu winken. Der Sieg der Ewigkeit 
yollzieht sich auf dem Schauplatz der Geschichte. Wenn am Ende 
der Geschichte die Zeit, der Fiirst des Todes, unterworifen ist, so tritt 
die EnrI:eit ein. Endzeit ist das Ends der Zeit. Das Ende ist die 
Voll-endung, da die Ordnung der Zeit aufgehoben ist. Vom Weg der 
Geschichte her gesehen, ist das Ende ein zeitliches Ende. Von der 
Fulle der VoZI-en,dung her geaehen ist dieses zeitliche Ende Ewigkeit. 
In der Ordnung dmer Ewigkeit ist die Stufe der Zeit aufgehoben. Die 
Ewigkeit ist die Voll-endung und beendet die endlos,e Unendlichkeit 
der Zeit. Die endlose Unendlichkeit kennzeichnet das gleich-gultige 
Geschehen, wielches zu keiner Entscheidung ruft. Votn diesem gleich- 
giiltigen Geschehen scheidet sich die Geschichte dadurch, dass sie 
in die Enhcheidung um die Wahrheit stellt. 

Der Zusammenhang von Geschichte und Wahrheit liegt im iden- 
tischen Ursprung aus dem Wesen der Freiheit begrundet. Schon 
Hosea beschreibt die Geschichte als die Tragodie der Freiheit : 
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Da Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn, 
aus Aegypten. Aber wenn man sie jetzt ruff, so wenden sie sich davon ... 
Mein Volk ist mude, sich zu mir zu keliren ; und wenn man ihnen predigt, 
so richtet sich keiner auf. Was sol1 ich aus dir machen, Ephraim ? Soll 
ich dich schutzen, Lsrael ? Soll ich nicht Billig ein Adama aus dir machen 
und dich wie Zeboim zurichten ? Aber mein Herz ist anderen Sinnes, 
nieine Barmherzigkeit ist zu brunstig, dass ich oicht tun will nach meinem 
grimmigen Zorn, nooh mich kehren, Ephraim gar zu verderben; denn 
ich bin Gott und nicht ein Mensch, und ich bin der Heilige unter dir i .  

Die Geschichte beinhaltet die Tragodie zwtischen Gott und Welt  
im Menschen. Nur deshalb geschieht Geschichte, erlautert  Nicolai 
Berdjajed,  bei dem sich die Linien des' Ostens und  Westens bedeutsam 
kreuzen, weil 

Gott Freiheit wollte, weil das Urmysterium der Welt, das Urdrama der 
Welt auch das Mysterium und Drama der Freiheit ... ist ... Jene uranfang- 
liche. .. auf nichts zuruckfiihrbare Freiheit gibt aiich die Entratselung der 
Weltgeschichte. In jener Freiheit geschieht nicht nur die Offenbarung 
Gottes vor dem Mensohen, sondern auch die erwidernde Offenbarung des 
Menschen vor Gott, weil ja die Freiheit der Entstehungsqnell der Bewegung 
ist, des Prozesses, des inneren Konfliktes, des innerlich erlebten Wider- 
spruches. Darum ist der Zusainmenhang zwischen ... Freiheit und... 
Geschichte unzerreissbar 2. 

Das Wesen dex Geschichte ist die Freiheit. Damit ist die Geschichte 
nicht in die Willkiir gestellt, denn  kein Belieben verfiigt iiber die 
Freiheit, vielmehr besitzt die Freiheit als Grund alles slich darauf 
Griindende. Die Freiheit erst  hebt ein Menschentum aus dem Kreise 
der Natur in  das  Reich der  Geschichte. Nur  der  i n  der  Freiheit 
seiende Mensch i s t  geschichtlich. Die Natur und  ein in sie einge- 
bettetes Mlenschentnm hat kehe Geschichte. Die Freiheit  kan\n sich 
nur  enthiillen als Ab-Fall. Denn solange die Freiheit  sich in den 
Bahnen des gottlich-natiirlichen Kreislaufes bewegt, steht sie unter  
der  Notwendigkeit Gottes und  der  Natur. E in  non posse peccare 
untercheidet sich nicht von einem Zwang zum Guten. Erslt die 
Ant-Wort des Menschen auf das Wor t  Gottes, welche wesentdich ein 
Nein ist, bezeugt die menschliche Freiheit. Darum ist die Freiheit 
zur Negation der Grund der Geschichte. 

Ebenso utie das Wesen der  Geschkhte ist das Wesen lder Wahrheit 
in der  Freiheit begriindet. Die Freiheit  ist der Vollzug der  Enthullung 
des Geh'eimnisses. Weil  jedoch die Wahrhei t  i m  Wesen Freiheit ist, 
ist  auch Verhiillung und  Verbergung rnoglich. Das Geheimnis ver- 
gessend wird die Welt aus  den  j e  neuesten Planungen errichtet. Die 
Gemachte der  Welt  verstellen den Weg zum Geheimnis, sodass i m  

1 11/1-2-, 7-9. 2 91 f .  
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Labyrinth der gemachten Strassen k3ein Aus-weg ist. Das Labyrinth 
der Welt ist die Statte der Irre. Man geht nicht erst in die h e ,  sondmn 
immer nur in der h e ,  w,eil man je schon in der Irre ist. Die Irre 
ist kein abgeschlossener Bezirk am Rande, sonldern die Irre gehort zu 
inneren Verfassung der Welt. Wird aber die Irre, die die Welt durch- 
herrscht, als Irre erfahren, so ist der Weg freigelegt, sich nicht beirren 
zu lassenl. Das Wissen um die Irre als Irre ist der Weg hinaus aus 
der Irre auf den geheimnisvollen Weg nach Innen. 

Das Verhaltnis der wechselseitigen Voraussetzung von Zeit und 
Geschichte, als deren identischer Ursprung die Ewigkeit bestimmt 
worden ist, lasst sich jetzt ganzlich entsiegeln. Dieses Verhaltnis 
wurzelt im Wesen der Freiheit. So ergibt sich : die Ewigkeit ist das 
Element der Freiheit. 

Frei-sein heisst zunachst frei < fur sich >> sein. Alles, was nicht 
frei fur sich ist, wird von der Freiheit begrundet. Frei-sein heisst aber 
auch frei < von etwas >> sein. Alles was frei ist, griindet so auf der 
Notwendigkeit. Die Freiheit ist also endlich unlosbar, begriindend und 
begriindet. Es fragt sich : wie verhalt sich die endliche Freiheit im 
Element der Zeit zur absoluten Freiheit im Element der Ewigkeit ? 
Dieses Verhaltnis kann theistisch-transzendent, pantheistisch- imma- 
nent und atheistisch-materialistisch bestimmt werden. 

Die theistisch transzendente Metaphysik verlegt die absolute 
Freiheit der Ewigkeit jenseits der wechselseitigen Voraus-setzung der 
endlichen Modifikationen der Freiheit. Die pantheis,tisch-immanente 
Metaphysik des spatantiken und deutschen Idealis8mus setzt das Ver- 
haltnis der wechselseitigen Voraussetzung als das Absolute. Die 
atheistisch-materialistische Metaphysik zersprengt das pantheistische 
Ineins des Idealismus von freiheitlicher Vernunft und notwendiger 
Wirklichkeit. Die Hegelsche Linke versteht die Wirklichkeit als 
unterlogisch und verlegt die Notwen,digkei t der Wirklichkeit unter 
die wechselseitige Voraussetzung beider Freiheiten der Endlichkeit. 
Die notwendige Wirklichkeit sol1 sich erst der freiheitlichen Vernunft 
angleichen. 

Der spatantike und deutsche Idealismus schmilzt Gott und Welt 
aesthetisch-religiBs ineinander und es kommt zu jener merkwiirdigen 
Vertauschbarkeit von < moglich > und < wirklich >>, die ebenso Plotin 
wie Fichte und Hegel kennzeichnet. Das Mogliche is f  bereits Wirklich- 
lteit geworden, wenn auch e im Begriff D. Die theistisch-transzendente 
uilid atheistisch-materialistische Philosophie sind apo-kalyptisch, denn 
sie stehen noch im Vollzug der En,thullung. Theistisch-transzendent 
enthullt sich das Eschaton, die Mitte von Gott und Welt, von oben, 
atheistisch-m,aterialistisch enthullt sich die Mjtte von unfen. Von 
beiden Orten muss der Sprung getan werden, von oben : ins Absurde 

I Martin HEIDEGGER : Vom Wesen der Wahrheit, Ffm, 1943, S. 23. 
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hinab, von unten : vom Reich der Notwendigkeit in das Reich der 
Freiheit hinauf. So entsprechen sich die Situationen von Marx und 
Kierkegaard. Das Wissen um die kausale Notwendigheit und der 
Glaube an die Freiheit stehen sich unvereinbar gegeniiber und dennoch 
niiissen sich in einem Augenblick, d'er aller Zeit enthoben ist, Not- 
wendigkeit und Freiheit vereinigen. Irgendwo muss die Freiheit den 
geschlossenen Kreis der Welt sprengen. Allein in den beiden Modifi- 
kationen erhllt das Muss einen je verschiedenen Sinn. Marx will aus 
dem kreatiirllch-gebrechlichen Menschen selbst das Absolute schaffen, 
wahrend Kierkegaard sich auf einen Gott stiitzt, bei dem kein Ding 
unmoglich ist. 

Die Offenbarung ist das Subjekt der Geschichte, die Geschichte 
ist das Pradikat der Offenbarung. Die Offenbarung ist das Feuer, 
welches die Lichtung zwischen Gott und Welt erhellt. Das Feuer 
brennt bis mitten an den Himmel, und in der Welt ist Dunkel und 
Finsternis. Im Feuer der Offenbarung ist die Stimme Gottes horbar 
aber keine Gestalt sichtbar. Die Offenbarung ist nichts ausser der 
Stimme Gottes. Die Stimme Gottes aber spriiht Feuerflarnmen. Nicht 
kann der Mensch durchbrwhen zu Gott, ihn zu sehen, sonst whd er 
versengt. Nur  hinitennach kann den: Mensch Gott sehen, nicht aber 
von Angesicht zu Angesicht. Denn kein Mensch kann leben, der das 
Angesicht Gottes schaut. 

Angesicht zu Angesicht ist Gott im Licht der paradiesischen 
Schopfung, 

wo in ewiger und ursprunglicher Vereinigung gleichsam in einer Flamme 
brennt, was in  der Natur und Geschichte gesondert ist 1, 

und im Aeon der Siinde, zwis'chen Schopfung und Erlosung, sich ewig 
fliehen muss. Die Sonlderung von Natur und Geschichte kennzeichnet 
den Stand der Siinde, da die Einung von Gott und Welt zerristsen ist 
und das Antlitz des Todes iiber der Welt wlaltet. Das Angesicht des 
Adam kadmon ist zerstort. Und Adam fiirchtet sich, da er lsich nackt 
weiss, erst nach der Siinde, da die Glut des paradiesischen Urstands 
kuhl geworden, horf Adam die Stimme Gottes z. Gott steht am Tore 
der W,elt und spricht fragend hinein in  die Welt. Die himmlische 
Stimme ruft in die Welt hinein. Das Wort Gottes ist der Ruf, der 
im Aeon der Nacht aus dem Schlaf erweckt, denn die himmlische 
Stimme erinnert an den Ursprung des Adam, an das Vor der 
Geschichte, und- verheisst Erlosung, das Nach der Geschichte. 

SCHELLING, III/628. 2 Genesis, 3/8. 



324 J. TAUBES 

Im Stand der Sunde, im Zwischen von Schopfung und Erlosung 
kann Adam iden Ruf Gattes nur < horen >> und < glauben D. Die Offen- 
barung ist die Helle im Aeon der Siinde, da Adam nur stuckweis 
erkennt, denn er sieht jetzt durch einen Spiegel in einem dunkIen 
Wort I. Im Licht der Erlosung erkennt Agam, gleich wie er selbeir 
erkannt ist : von Angesicht zu Angesicht. 

Der Weg des Menschen in der Zeit ist die Geschichte als Offen- 
harung ,des Menschen. Im A,eon der Sunde beginnt das Sein als Zeit, 
es ist ausgerichtet auf den Tod. Die Zeit triigt in  sich das todbringende 
Prinzip. In Vergangenheit, Gegenwfart und Zukunft ist dlie Zeit zer- 
schlagen. Gespenstis'ch erheben sich die einzelnen Teile gegeneinander 
und verzehren sich gegenseitig. Die Gegenwart wird zur unwirklichen 
Grenze zwischen dem Nicht-Mehr der Vergangenheit und dem Noch- 
Nicht der Zukunft. Die Zeit ist nicht der Ort des Lebens, sondern 
tragt in sich den Kcim des Todes und stosst dss Leben in die Scheol 
der Vergangenheit hinab. Erst in der Endzeit. am Ende der Zeit, da 
die Verganglichkeit selbst vergeht, besiegt die Ewigkeit das todliche 
Prinzip der Zeit. Den ewigen Augenblick in  der zeitIichen Gegenwart 
zu binden, ist das Werk der Magie, deren letzter Auslauder die Kunst 
ist. Das Paradies wird im Aeon der Sunde vorgezaubert, und die am 
Tore wachenden Cherubim wierden missachtet. In der Schau wird 
die Wirklichkeit ubersehen, aber auch das Gewicht der Wirklichkeit 
wird in der Schau ubersehen. Jn der Schau kahn alles innerlich 
geschlichtet sein, weil keine Tat gefordert ist, die den Bannkreis der 
Innerlichkeit brache. 

In der Kritik der e Welt >> kreuzen sich wieder die transzendent- 
theistische und atheistische-materialistische Philosophie, Kierkegaard 
und Marx. Am Begriff der Wirklichkeit, wie ihn Hegel gepragt, setzt 
ihre Kritik ein und trifft die Welt der burgerlichen Gesellschaft. 
Slandig wendet sich Kierkegaard gegen den Anspruch der idealisti- 
schen Philosophie, die Wirkli,chkeit durch Vernunft zu begreifen : 

Wenn man die Philosophen von der Wirklichkeit reden hort, so ist das 
ebenso irrefiihrend, wie wenn man im Schaufenster eines Trodlers auf 
einem Schild die Work liest : a Hier wird gerollt. >> Wollte man mit 
seiner Wasche kommen, urn sie rollen zu lassen, so ware man angefiihrt. 
Das Schild hangt nur zum Verkauf da 2. 

Kierkegaard variiert immer nur ein Thema gegen Hegel : Die Wirk- 
lichkeit lasst sich nicht in ein System fassen ; ein Paragraph, der 
von der Wirklichkeit innerhalb eines Systems handelt, ist widersinnig. 

Eben, an dem selben Punkt setzt Marx mit seiner Kritik an Hegel 
ein. Seine Pfeile richten sich gegen die behauptete Einheit von 
Vernunft und Wirklichkeit, von Wesen und Esistenz. Hegel versohnt 

1 I Korinther, 13/12. 2 1/29. 
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Idee und Wirklichkeit, ab'er nur  im Begriff. Damit wird die Existenz 
zur Idee mystifiziert, und die < idealistischen > Ausfuhrungen Hegels 
wandeln sich in << krassesten Materialismus B. 

Indem die Philosophie als Wille sich gegen die erscheinende Welt 
herauskehrt ist das System zu einer abstrakten Totalitiit herabgesetzt ... die 
innere Selbstgeniigsamkeit ist gebrochen. Was innerlicheis Licht war, wird 
zur verzehrenden Flamme, die sich nach aussen wkndetl. 

Wenn Marx ohne Gott philosophiert und Kierkegaard vor Gott, 
so , is t  ihnen gemeinsame Voraussletzung : der Zerfall von Gott und 
Welt. Die Welt-Geschichte, welche Hegel noch als Theo-dicee 'versteht, 
begreifen Marx und Kierkegaard als Geschichte der < Welt >>. Die 
Weltgeschichte sinkt vor dem kairos zur Vorgeschichte herab. Endzeit 
und Urzeit kreuzen sich im kairos. Weil die Geschichte der christ- 
lichen Welt  zu Ende ist, glaubt Kierkegaard an die Urzeit des christ- 
lichen Aeon anknupfen zu konnen. Erst post Christum, nach dem 
Ende des christlichen Zeitalters, ist die Nach-folge Christi wieder 
moglich. Im << Reich der Freiheit > verwirklicht sich fur Marx die 
<< urkommunistische Gemeinschaft B. Das Reich der Freiheit ergibt 
sich aber nicht c naturlich > aus dem Reich dex Notwendigkeit. Fur 
Kierkegaard und Marx ist das Wundjer des Sprunges notig. F u r  
Kierkegaard ist der Sprung ein Zuruck-s,pringen uber dien Graben 
der Waltgeschichte, < d i e  1800 Jahre wegzuschaffen, als habe sie es 
gar nicht gegeben )>, um innerlich e gleichzeitig >> zu werden mit 
Christus. Fur  Marx ist der Sprung: ein Sprung aus dern Reich der 
Notwendigkeit in  das Reich der Freiheit. 

Die Frage nach der Freiheit ist das Urthema der Apokalyptik und 
alle ihre Motive weisen auf die Wende hin, in der das Gefuge des 
Weltkerkers sich sprengt. Diese Wende aber bezieht sich nicht 
zunachst oder nur  auf die gegebene gesellschaftliche Ordnung. Denn 
die Apokalyptik ist zuerst nicht interessieirt, den sozialen Aulfbau 
der Gesells,chaft zu andern, vielmehr wendet sie den Blick von der 
Welt ab. Heisst Revolution nu r  : eine bestehende, gesellschaftliche 
Ordnung durch eine bessere ersetzen, dann ist der Zusammenhang 
von Apokalyptik und Revolution nicht offenbar. Heisst Revolution 
aber : der Totalitat der Welt eine neue Totalitat entgegensetzen, die 
ebenso umfassend, namlich in den Grundlagen, neu stiftet, wie sie 
verneint, ldann ist (die Apokalyptik wesentlich revolutionar. Die Apo- 
kalyptik verneint die Welt in ihrer Fulle. Das Gesamt der Welt 
umklamment die Apokalyptik negativ. Gesetz und Schicksal sind die 

MARX : Jugendschrzften, Leipzig, 1932, 1/17. 
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Grundfesten des Kosmos. Kosmos aber bedeutet seit der Antike 
immer harmonisches Gefiige. Weil aber im Kosmos Ordnung und 
Gesetz herrscht, weil das Schicksal oberste Macht im Kosmos ist, 
deshalb, so schliesst die Apokalyptik in ungeheurer Umkehrung, ist 
der Kosmos die Fiille des Schlechten. Die Welt ist eine Totalitat, 
welche sich abgrenzt gegen das Gottliche, eine Selbst-stlnldigkeit Gott 
gegeniiber. Die Welt hat darum ihren eigenen Geiat, und sogar ihren 
eigenen Gott. Wie die Welt ihre Potenz nicht in sich tragt, sondern 
vom Gegenpol bestimmt ist, so wird auch Gott von der Welt her in 
Spannung gehalken. Dieses Verhaltnis der Spannung ist gegenseitig 
und bestimmt beide Pole. Die Welt ist das Gegengottliche und Gott 
ist das Gegenweltliche. Gott ist in der Welt fremd und unbekannt. 
Indem Gott in  der Welt erscheint, ist er fur die Welt neu. Der u nleue 
Gott > ist der unbekannte, der der Welt fremde Gott. In der Welt ist 
Gott << nicht-seiend )>. Der neue Gott ist nach Hasilides der << nicht- 
seiende Gott >>. Damit verfliichtigt sich Gott nicht in {die leere Abstrak- 
tion, denn der < nicht-seiende Gott ist eine ungeheure Machtigkeit, 
er ist ein nichtender Gott, der die Welt umklanimert und ver-nichtet. 
Der < nicht-seiende Gott >> stdlt das Wesen der Welt in Frage, indem 
er alle Giiltigkeit und Endgiiltigkeit des Seienden bestreitet. Darum 
kann das Evangelium vom fernen und unbekannten, ja vom nicht- 
seienden Gott, welches die Gnosis kiindet, das allgemein ziindende 
Losungswort fur die nihilistisch-revolutionare Sehnsucht sein. Der 
gegenweltliche, in der Welt nicht-seiende Gott, sanktioniert die nihi- 
listiche Haltung des Menschen der Welt gegeniiber. Der nicht-seiende 
Gott und das heisst der u noch nicht-seiende >> Gott, isit die gewaltige 
Verheissung feiner Revolution. Der u nicht-seiende >> Gott nichfe f  die 
Welt und erscheint dann in  seiner Macht. 

Die Welt a h  Geschichte hat ihren Schwerpunkt nicht in <der 
ewigen Gegenwart der Natur, sondern wrird genahrt aus der anfang- 
lichen Schopfung und ist ausgerichtet auf die endliche Erlosung. 
Das einzelne Geschehen dient fdem Gang von Schtipfung zu Erlosung. 
Es tragt seinen Sinn nicht in  simch selbst, sondern llslst die Ordnung 
der Schopfung durchb1,icken und weist hin auf die Ordnung der 
Erlosung. Ein Ereignis ist immer auf das Eschaton bezogen. Das 
Eschaton ist das Einst im doppelten Sinn : das Einst der Schopfung : 
Axioloyie, und das Einst der Erlosung : Teleologie. 

Ein Geschehen ist nie nur axiologisch oder teleologisch zu seinem 
Eschaton hin, sondern in unlosbarer Dialektik beides. Diesem dialek- 
tischem Verhaltnis von Axiologie und Teleologie, welche die Brenn- 
punkte der eschatologischen Ellipse sind, droht immer die Verselb- 
standigkung der Pole. Einerrseits kann der axiologisiche Pol der 
Schopfung in die objektive WertewigFeit entspannt ukrden. Die 
Gleichsetzung von Axiologie unld Wert kennzeichnet den Historismus, 
der sich im Rankespruch nur theologisch verbramt : alle Epochen sind 
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gleich nah zu Gott, und immer in die Aussage absturzt: alles Geschehen 
ist gleich gultig und somit gleichgultig. Die gleichgultige Nahe zu 
Gott iibersieht das Wesen der Geschichte als W e g  zur Erlosung. Die 
Ideologie des Fortschritts vereinzelt wieder den teieologischen Pol, 
indem sie jeden Moment der Geschichte zu Gunsten eines Ideals ent- 
wertet, das im Unendlichen liegt, statt im Ewigen. Die Ideologie des 
Fortschritts iibersieht das Wesen der Geschiohte als W e g  aus der 
Schopfung. Nur in der Dialektik von Axiologie und Teleologie is8 
apokalyptislche Ontologie moglich. Ein Geschehen lasst immer das 
Einst der Schopfung durchs'cheinen : axiologisches Verhaltnis. Weil 
das Einst der Schopfung im Geschehen durchscheint, weist es auch 
hin auf das einst der Erlosung : teleologischer Verhaltnis. So ist 
die Geschichte Mit te  zwSschen Schopfung und Erlosung. 

Die Geschichte enthiillt ihr Wesen nur als Eschatologie. Im Einst 
der Schopfung hat die Geschichte ihren Anfang und sie kommt im 
Einst der Erlosung zu ihrem Ende. Das Zwischen von Schopfung 
und Erlosung ist der Weg der Geschichte. Das procedere von 
Schopfung zu Erlosung ist das Heil. So ist die Geschichte notwendig 
Heillsgeschichte. 

Der Grund der Geschichte ist das Gedachtnis. Denn ohne Ge- 
dachtnis waren Gegenqart, Vergangenheit und Zukunft endgultig 
abgeschnitten. Das geschichtliche Wissen ist ein Sich-erinnern. Das 
aussere objektive Geschehen wSrd durch das Gedachtnis verinnerlicht : 
der Mensch er-innert in  sich die T i e k  der Zeiten. Wie eine Schall- 
platte fangt der Mansch alle Hohen und Tiefen, jedes forte und piano 
der Weltgeschichte ein. Denn die Geschichte der Welt geschieht 
nicht nlur objektiv, makrokosmisch, sondern spielt sich auch im 
Menschen mikrokosmisch ab. In der Geschichte ereignet si,ch die 
Identitat von Objekt und Subjekt. Alle Rlevolten, Kriege, Siege und 
Niederlagen, alle Stiirme, Brande und Beben sind nur die aufge- 
schlagene Buhne des Menschen, instrumentieren die Genesis des 
Menschen. 

Das Gedachtnis ist das Organ des Menschen, das ihn mit.der 
Geschichte verbindet. Im Gedachtnis spiegelt sich die Auseinander- 
setzung von Zeit und Ewigkeit auf dem Schlachtfdd der Geschichte 
imd der endliche Sieg der Ewigheit. Darum ist das Gedachtnis 'eine 
eschatologische Grosj,,se, eine Potenz im Drama der Eschatologie. 

Die Geschichte ist die Ebene, auf der sich Gott und Welt 
kreuzen. Die Geschichte ist der Weg Gottes, und seim Wirken offenbart 
sich in ihr. Geschichte aber ist auch Welt-Geschichte. Der Mensch 
als Mitte von Gott und Welt ist so Trager der Geschichte. Offen- 
barung der Welt und Offenbarung Gottes ist in ihrer strengen Zu- 
ordnung nur eine Geschichte, als Funkensprung von Pol zu Pol : 
die Enthullung des Menschen. 

Die Geschichte zielt auf Einung in Gott. Die Welt als Ein- 
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schrankung Gottes kann  erst das  Prinzip dmer Freiheit offenbar 
machen. Um der Enthiillung der  Freiheit willen is t  die Welt 
geachaffen. Das All  Gottes sol1 sich in  Welt wandeln, auf dass in 
Freiheit Gott alles in allen sei. Der Me,nsch sol1 die Welt  Gott iiber- 
antworten, da er alle Herrschalft und  alle Obrigkeit und  Gewtalt 
der  Welt aufhebt. Wenn aber alles den Menschen untertan sein wird, 
alsdann wird auch er untertan sein dem, der  ihm alles umtergetan 
hat, auf dass Gott sei alles i n  allen. Denn Gott wird erst i n  der 
Erlosung das, mas menschliches Trachten von jeher iiberall gesucht 
und  behauptet ha t  und doch nirgends erweisen kannte, weil es eben 
noch nirgends zu finden mar, denn es war  noch nicht : All und  Eins. 

DiaIektik ist das  wegweisemde Zeichen auf dem Weg der  Geslchichte 
von Schopfung zu Erlosung. Die innere Moglichkeit der  Dialektik 
ergibt sich aus  dem Wesen der Freiheit. Freiheit ist nur, wenn sie 
auch Freiheit zur Negation ist. Die Geschichte ist dialektisch, weil 
sich in ihr die < ungeheure Mscht des Negativen > enthiillt. Die 
Macht des Negativen zwingt zur Annahme der Antithesis und  erklart, 
warum das  Reich Gottes nicht auf der Stufe der Thesis verwirklicht 
ist. Der Unterschied zwischen der  Thesis des All Gottes : deus sive 
nutura, und der  Synthesis : auf dass Gott sei alles i n  allen, ist das 
Prinzip der  Freiheit. Das Zwischen von Thesis und Synthesis, die 
Antithesis enthiillt als Geschichte das Prinzip der Freiheit. Die Thesis 
ist das All, in dem Gott und Welt noch nicht unterschieden sind. 
Die Antithesis ist die Trennung von Gott und Welt. Die Synthesis 
ist die Einung von Gott und  Welt durch den Menschen, auf dass Gott 
in Freiheit sei alles i n  allen. 

Die Struktur  der  Apokalyptik und der  Gnosis 

limn nicht ohne weiteres als dualistisch oder monistisch bezeichnet 
werden, da sich die Struktur dieser Gedankengebiltle der modernen phi- 
losophischen Terminologie nioht fugt. Man musste sagen : sie ist dualistisch 
zind monistisch zugleich. Nicht die Zerspaltung der Welt in zwei sich 
bekampfende, unversohnliche Krafte, sondern die Ueberwindung der 
Gegensatze die coincidentia oppositerum, durch das Mittel einer eigen- 
turnlichen Denktechnik und eines eigenartigen Entwicltlungsbegriffs ist 
Ursprung und zugleich letztes Ziel gnostischen Denkens. Dadurch unter- 
scheidet sich die gnostische Weltanschauung von dem Dualismus der 
Platoniker, aber auch ebenso von allen orientalischen dualistischen Reli- 
gionssystemen, insbesondere vom Parsismus mit seinen von Anbeginn vor- 
handenen Gegensatzen. Was die gnostischen Systeme fast durchweg kenn- 
zeichnet, ist die kreisformige Fiihrung der Grundgedanken. Es gilt zu 
zeigen, wie aus dem Unsichtbaren das Sichtbare, aus dem Sichtbaren wieder 
das Unsichtbare wird, wie aus dem guten Gott die bose Welt mit dem bosen 
Schopfern entsteht und wie sie zum guten Gott zuriickkehrt, wie aus Licht 
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Finsternis und aus dieser wieder Licht wird. Aus Geist Seele und Korper, 
aus dem Korper wieder Seele und Geist, aus dem Ewigen das Zeitliche, 
und aus dem Zeitlichen Wieder das Ewige, aus Einem Vieles und aus Vielem 
Eines. Die Uebergange von einem Gegensatz zum andern, werden dabei 
immer feiner ausgestaltet ; zwischen dem guten Gott und der bosen Welt 
werden immer zahlreichere Zwischenstufen der Entwicklung und ihnen 
entsprechenden Mittelwesen eingeschoben. So entsteht die Reihe der 
Aionen, von denen der erste unmittelbar aus Gott hervorgeht, der letzte 
in  die Materie versinkt, sie beseelt, formt, gestaltet, aber zugleich unter 
ihr  Ieidet, bis die Erlosung die Befreiung aus der Materie in die Ruckkehr 
des gefallenen Aions (der Weltseele, Sophia) zu Gott bringt, wodurch der 
Ring der Entwicklung geschlossen ist. 

der Denkstruktur der Apokalyptik und Gnosis 
geht nur darin fehl, und versperrt sich damit in entscheidender Weise 
das Verstandnis der Apokalyptik, dass sie annimmt, die Struktur 
dieser Gedankengebilde fuge sich nicht der modernen philosophischen 
Terminologie. Denn mit der Apokalyptik und Gnosis hebt jene neue 
Denkform an, die sich untergrundig, verdeckt von der aristotelischen 
und scholastischen Logik bis in die Gegenwart erhalten hat und von 
Hegel und Marx aufgenommen und ausgestaltet murde. 

Die Dialektik ist eben dualistisch und monistisch zugleich. Die 
eigentiimliche Denktechnik und der eigenartige Entwicklungsbegriff 
der Apokalyptik und Gnosis ist eben die dialektische Methode, welche 
den Gegensatz von Thesis und Antithesis im Laufe der Geschichte 
in der Synthesis versobnt. Allein hier tritt der zweite Irrtum Leise- 
gangs auf, der sich in  seinen sonst so wrtvollen Untersuchungen iiber 
die Denkformen storend bemerkbar macht. Die Logik der Dialektik, 
sei es in der Apokalyptik und Gnosis sei es bei Hegel, ist gerade nicht 
e kreisformig B, sondern eher < spiralisch >>. Die der Dialektik eigen- 
tumliche e Zuriickbiegung >> fuhrt nicht kreisformig zur Thesis 
zuriick, sondern weitet sich spiralisch zur Synthesis. 

Die dialektische Logik ist wesentlich gcschichtlich und steht im 
Gegensatz zur Logik des Aristoteles, die Vorbild und Grund aller 
rational-statis'chen Weltauslegungen im Abendland ist. Nicht ohne 
Sinn greilfen Scholastik, Rationalismus und Logistik immer auf 
AristoteIes zni-iick. Die dialektische Logik ist eine Logik der Geschichte 
und liegt der .eschatologischen Weltauslegung zugrunde und bestimmt 
sich von der Frage nach der Macht des Negativen, wie sie in der 
Apokalyptik und Gnosis gestellt ist. In der Apokalyptik und Gnosis 
liegt der Grund zur vielbesprochenen, aber selten verstandenen Logik 
Hegels. Der Zusammenhang zwischen apokalyptisch-gnostischer Ointo- 
logie und Hegelslcher Logik ist nicht kunstlich und nachtraglich her- 
gestellt ; am Neuen Testament hat der junge Theologe Hegel seine 

1 LEISEGANG in Artikel Gnosis in  Handuiorterbuch fur Religion in Geschichte und 
Gegenwart, 2 .  A. 

Diese Darstellung 
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Denkform erarbeitet. Die ersten tiefen Versuche des junggn Hegel 
sind eng an den Text der Evangelien angelehnt. Es lasst sich 
beobachten, wie hier das neue dialektische Denken Hegels erwacht 
und wie er an Satzen der Evangelien, die das Schema der aristoteli,sch- 
ratianalen Logik sprengen, in die Denkform der Dialektik hinein- 
wachst. Die Arbeiten des jungen Hegel iiber die < Positivitat der 
christlichen Religion >> und iiber den a Geist des Christentums und 
sein Schicksal >> leiten direkt iiber zur a Phanomenologie des Geistes B 
und zur a Logik D, in der Hegel die eschatologische Metaphysik der 
Dialektik entwickelt. Vm mehr als hundert Jahren hat Ferdinand 
Christian Baur den engen Zusammenhang zwischen Hegelscher und 
gnostischer Metaphysik aufgewiesen, ohne dass die Hegelforschung 
seine ATbeit geniigend beachtet hatte. 

Jacob TAUBES. 




