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VORWORT DES HERAUSGEBERS 

An dem Werke, das hier veroffentlicht wird, hat Wilhelm Dilthey 
In den letzten elf J ahren seines Lebens gearbeitet, mit man chen und 
schlieBlich immer langeren Unterbrechungen. Den AnlaB, sich von 
der wieder aufgenommenen Beschaftigung mit dem Leben Schleier
machers der Geistesgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts zuzuwen, 

. den, gab ihm das Erscheinen der Geschichte der preuBischen Akademie 
der Wissenschaften von Adolf Harnack zu dem Jubilaum der Korper
schaft im Jahre 1900. Er vertiefte sich mit wachsendem Interesse in 
diese vier Bande und den darin verarbeiteten Stoff. Was er so "in stil
lem Zwiegesprach mit dem Verfasser bewundernd, dissentierend oder 
aus eigenen Beschiiftigungen hinzufiigend liber den Zusamrnenhang 
der Geschichte der Akademie mit den groBen Veranderungen unserer 
Kultur und unserer Wissenschaft" gedacht hatte, teilte er in vier Ar
tikeln der Deutschen Rundschau mit. Die beiden ersten: "Die Ber
liner Akademie der Wissenschaften, ihre Vergangenheit und ihre 

gegenwartigen Aufgaben" (Juni und Juli 1900) hatten ihre Mittel
punkte in einer Skizze der Personlichkeit und Gedankenwelt von Leibniz 
und in einer Analyse des Verhaltnisses Friedrichs des GroBen zur fran
zosischen Literatur. Die beiden letzten: "Die deutsche Aufklarung im 
Staat und in der Akademie Friedrichs des GroBen" (April und Mai 
1901) legten Wesen und \Virkung dieser Aufklarung nach ihren ver
schiedenen Seiten auseinander und entwickelten dann die Staats- und 
Geschichtsauffassung des graBen Konigs und seiner Mitarbeiter. Von 
hier wurde die Feder wie von seIber zu zwei weiteren Aufsatzen in 
derselben Zeitschrift geflihrt: "Das achtzehnte Jahrhundert und die 
geschichtliche Welt" (August und September 1901). Der Anregung 
des Verlegers, diese sechs Artikel zu einem Buch zusammenzustellen, 
folgte Dilthey so auBerlich nicht. Aber er faBte nun den Plan, eine 
Geschichte des deutschen Geistes zu schreiben, zunachst von Leibniz 
bis zu cler Wende, die durch das Abscheiden Hegels, Goethes, ·Wilhelm 
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v. Humboldts, Schleiermachers bezeichnet wird. Dafiir dachte er die 
neuen Aufsatze zu verwenden, aber auch alles, was er friiher zu diesem 
Thema niedergeschrieben und zum gr6Bten Teil in seinen iibervollen 
Manuskriptenschranken verborgen hatte. Ein eifriges Ordnen und Um
formen dieser alten Schatze begann, immer Hand in Hand mit neuen 
Forschungen und Ausarbeitungen zur Ausfiillung der iiberall klaffen
den Lucken. Eine zusammenhangende Erzahlung unserer Geistesent
wicklung in breitem, gleichmaBigem Flusse meinte er freilich nicht zu 
geben, sondern nur "Studien" zur Geschichte des deutschen Geistes. 
Aber die entscheidenden Krafte und Bewegungen wollte er aberall dar
legen, nach dem ihm eigentiimlichen analytischen Verfahren bei der 
Behandlung geschichtlicher Stoffe. 1m Jahre I902 schon schien der 
erste Band im groBen und ganzen fertig zu sein. Der Vertrag mit dem 
Verleger wurde geschlossen, der Druck begann. Dann wurde aUes noch 
einmal iiberdacht, ein Bogen nach dem andern wurde kassiert, schlieB
lich der Druck ganz eingestellt. Dazu kam die Erwagung, daB Leibniz 
und der Friderizianische Staat nur auf dem Boden Luthers verstand
lich gemacht werden k6nnten, und so wurden nun auch die alten Ar
beiten iiber die Religiositat der Reformation, die zum Teil schon im 
Archiv fur Geschichte der Philosophie ver6ffentlicht waren, wieder vor
genommen und fur den neuen Zusammenhang hergerichtet. Und wei
ter ging es zuriick zur groBen Dichtung des Mittelalters und in die 
Zeiten der V6lkerwanderung: urn das Wesen des deutschen Geistes ganz 
zu erfassen. Dann wieder zur Jugendgeschichte Hegels und zu seiner 
weiteren Entwicklung. Oder wieder zu Friedrich und seinem Staat: 
noch in seinen letzten J ahren hat Dilthey an einer umfangreichen Dar
steUung des Allgemeinen Landrechts geschrieben. 

Was ihn so lange bei dieser historischen Arbeit festhielt und immer 
tiefer darein verstrickte, war nicht der Wunsch, ein Werk nur deshalb 
zu vollenden, weil er es einmal begonnen hatte: solche Erwagungen 
haben sein Schaffen nie bestimmt. Wir haben uns vielmehr daran zu 
erinnern, wie er nach den "Beitragen zum Studium der Individuali
tat" (I896) aus innerem EntschluB seine systematischen Untersuchun
gen fiir ein voIles Jahrzehnt einstellte, urn zur Beschaftigung mit der 
Geschichte zuriickzukehren und in ihr die Ruhe und die Mittel fiir 
eine tiefere Begriindung seines philosoph is chen Standpunktes zu fin
den. Das Leben Schleiermachers bot sich ihm zunachst zu diesem 
Zwecke dar: mehrere Kapitel des zweiten Bandes wurden geschrieben, 
fiir andere die archivalischen Vorarbeiten erganzt. Bis dann mit den 



Vor7l!ort des Heraus;;ebers VII 

Aufsatzen fur die Deutsche Rundschau die Geschichte des 18. Jahr
hunderts sein ganzes Interesse in Anspruch nahm. Denn an diesem 
Thema kam ihm uberwaltigend die Bedeutung zum BewuBtsein, die 
fur das Leben des Geistes die wissenschaftlichen Verbande und An
stalten und dann der S t aa t besitzen als Ideen tragende, bestimmende, 
e r z e u g end e Machte. Diese Einsicht diktierte schon die Rundschau
artikel, sie leitete die weitere Arheit, und sie soUte in: den "Studien" 
dem Leser eingepragt werden. Was Dilthey damals von der Seschicht
schreibung des 18.Jahrhunderts sagte, daB sie den "Zusammen
han g der Kultur" in sich aufzunehmen begonnen habe, und daB das 
nichts mit dem "falschen Ideal einer Kulturgeschichte" zu tun habe, 
"welches die Verbindung zerreiBt, in der mit Zustanden groBe Men
schen und mit regelmaBigen Fortschritten der Zivilisation die Macht
kampfe der Nationen verkflupft sind" - dieser Satz war ihm aus dem 
eigenen Schaffen heraus gesprochen. Damals griff er immer wieder zu 
seinem neu erworbenen Exemplar der samtlichen Werke Rankes, be
kannte er sich in der Rede, mit der er an seinem siebzigsten Geburts
tage die Gluckwunsche der Freunde und Schuler erwiderte, dankbar 
zu demMeister, der ihm einst "die Erscheinung des historischen Ver
'mogens seIber" gewesen sei. Und sb war es auch kaum em Zufall, daB 
er sich damals zum Hilfsarbeiter einen Historiker aus der Schule von 
Max Lenz ausersah. Von 1898 bis zu seinem Tode hat mein inniges 
Verhaltnis zu Wilhelm Dilthey bestanden. Insoweit es fur diese Stu
dien zur Geschichte des deutschen Geistes eine Bedeutung gehabt hat, 
ikann ich es mit Diltheys eigenen Worten aus der Vorrede des Werkes 
bezeichnen: "Die Aufgabe, die ich mir gestellt habe, ware nach dem 
MaB der verfiigbaren Zeit und Kraft nicht losbar gewesen ohne die 
Mitarbeit meines lieben Freundes Paul Ritter, welche dem 'Werke von 
seinen ersten Anfingen an zugute kam. Wenn ich es ihm heute wid
men darf, so ist mir das eine besondere Freude: unsere langjahrige 
geistige Gemeinschaft und die Mitzugehorigkeit des Werkes zu ihm 
kommen darin zum Ausdruck." Beides, Widmung und Vorrede, 
von Diltheys eigener Hand, wahrend er sonst zu diktieren pflegte, 
habe ich erst bei der Ordnung seines Nachlasses gefunden. 

Diese personliche Erinnerung moge mir nun auch als Rechtferti
gung dafiir dienen, daB und wie ich das Werk jetzt herausgebe. Dilthey 
hatte mir fur den Fall, daB er es seIber nicht mehr abschlieBen wurde, 
wiederholt die Vollendung aufgetragen und dabei ein rucksichtsloses, 
VOll aller falschen Pietat absehendes Schalten und Walten mit seiner 
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eigenen Arbeit zur Pflicht gemacht. Aber als ich dann mit dem Testa
mentsvollstrecker, meinem nun auch verewigten Freunde Heinrich 
Yorck, und mit Georg Misch, Hermann Nohl und Bernhard Groethuy
sen vor der Fiille der Manuskripte stand, wurde es uns siogTeich klar, 
daB ein solcher Versuch, den gigantischen Plan der "Studien" durch
zufiihren - auch wenn sich ein Mut dazu gefunden hatte -, mit der 
Absicht einer Gesamtausgabe der Diltheyschen Schriften nicht zu ver
einigen war. Alles, was Dilthey schon seIber auBerhalb desiRahmens der 
"Studien" ver6ffentlicht hatte, muBte jetzt diese seine urspriingliche 
oder nachtragliche Selbstandigkeit bewahren. Damit wurden wesent
liche Stiicke der "Studien" von vornherein dem zweiten und dem vierten 
Bande der "Gesammelten Schriften" iiberwiesen, und die ,,]ugenrl
geschichte Hegels" zag auch sogleich aIle Man u s k rip t e zur Ge
schichte des objektiven Idealismus nach sich. Noch weniger durfte na
tiiiI'lich an dieAufsatze geriihrt werden, die als "ErlebnisundDiehtung" 
schon ihren eigenen Weg gegangen waren, und auch damit verloren 
wieder viele altere und jiingere Manuskripte ihl'ien Zusammenhang. 
Was ich mit dem immer noch iiberreiehen Reste beginnen solIte, babe 
ieh in den ]ahren, die seitdem verstrichen sind, oft 'erwogen und ~ersucht. 
Ich habe mieh schlieBlich mr ein sehr radikalesVerfahren entschieden, 
bin aber sieher, daB ieh, wie die Dinge liegen, nur dieses vor dem An
denken Diltheys verantworten kann. Ich habe vorab alle Manuskripte 
beiseite gelassen, die schon vor 1900 enfstanden und noch nicht fiiiI' die 
"Studien" mit ihren besonderen Gesiehtspunkten umgearbeitet waren. 
Dann auch von den jiingeren Niederschriften aIle, den en die erwahn
ten Konzessionen an die anderen Bande der Gesamtausgahe den Bodlen 
entzogen hatten, oder die, wie die Darstellung der Dichtung des Mit
telalters, von dem Hauptteil des Werkes durch aIlzu weite, noch nicht 
ausgefiillte Raume getrennt waren. Endlich alle Beitrage aus meiner 
Feder, die Dilthey noch nicht gepriift und gebilligt hatte. Ich habe 
es also vorgezogen, statt einer umfangreichen Sammlung von Fragmen
ten einen schmalen Band herauszugeben, der sieh auf das Zeitalter k:l\el' 
Aufklarung beschrankt, dieses aber in einer Reihe von zusammenhan
genden Untersuchungen, in einer vollkommenen Form und mit dem 
Geprage eines bestimmten Abschnittes in Diltheys Entwicklung zur 
Darstellung bringt. Den Grundstock bilden die sechs Rundschauartikel. 
Indessen sind nur die beiden letzten: "Das acht:l:ehnte Jahrhundert und 

die geschichtliche Welt" und der ihnen jetzt angehangte Aufsatz iiber 
die "Anfange der historischen Weltanschauung Niebuhrs" (Deutsche 
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Rundschau, Mai 1911) vollstandig und unverandert - bis auf f!inige 
kleine Umstellungen oder Weglassungen und vorsichtige Nachbesse
rungen an der Form - wieder abgedruckt worden. Die vier ersten Ar
tikel haben groBere Eingriffe erfahren. An ihren im Anfang dieses 
Vorwortes bezeichneten Kernstticken freilich habe ich wieder nur hier 
und da eine stilistische Nachiassigkeit oder Undeutlichkeit Ieise besei
tigt. Dagegen habe ich die einieitenden, an das Jubilaum von 1900 an
kntipfenden Seiten des ersten Artikeis weggelassen, ferner tiberall das 
Detail, soweit es dem Werke Harnacks entnommen war, stark gesichtet 
und tiberhaupt die Geschichte der Akademie in einige wenige Kapitel, 
an den richtigen Stellen, zusammengedrangt, endlich den Abschnitten 
des vierten Artikels eine andere, nattirlichere Anordnung ge,geben. Ober 
die N otwendigkeit dieser Anderungen und auch schon tiber ihre meisten 
Einzelheiten habe ich midl noch mit Dilthey seIber verstandigen kon
neD'. Dasselbe gilt flir die meisten Kapiteltiberschriften des gan2Jen Wer
kes. 1m librigen mochteich zu dem vierten Rundschauartikel betonen, daB 
aIle gerade heute bedeutsamen Satze darin nicht etwa erst jetzt, sondern 
genau so schon 1901 geschrieben worden sind; nur die Oberschrift: 
"Die Rechtfertigung der Monarchie" und die darauf folgenden tiber
Ieitenden Zeilen (S. 176) habe ich neu hinzugeftigt. Mit diesen mehr 
oder minder bekannten Teilen des Werkes habe ich dann andere ver
bun den, die noch nicht veroffentlicht, sondern erst flir den abge
brochenen Druck von 1902 oder noch spater entstanden sind, so die 
Kapitel: "Die europaische Wissenschaft des 17.Jahrhunderts und ihre 
Organe" (S. 3-25; nur einiges wenige darin geht schon auf die Rund
schau zurtick), "Die neue weltliche Kultur" (S. 40-74), "Die lctzten 
groBen SchOpfungen der protestantischen Religiositat" (S. 74-80), 
ferner die Abschnitte tiber Friedrichs Schrift tiber die deutsche Litera
tur (S. 106-11 I), den Siebenjahrigen Krieg (S. 128-131), die philo
sophische Arbeit der Friderizianischen Akademie (S. 148-155). Die 
Kapitel tiber die neue weltliche Kultur und die Ietzten groB1eiIli Schop
fungen der protestantischen Religiositat muBte ich dabei zum Teil um
schreiben; sie hatten in den hinterlassenen Manuskripten nochi nicht 
ihre letzte Form erhalten. Mit schwerem Herzen verzichte:t habe ich 
auf die groBe Abhandiung tiber das Allgem~ine preuBische Landrecht, 
welche die Darstdiung des Friderizian;i.schen Staates krOnen soUte. 
Dieses Manuskript verlangte eine grtindliche Umgestaltung, wenn es 
veroffentlicht werden soUte, und wie ich nun an seiner ersten Abfassung 
keinen Ant-eil mehr gehabt hatte, erhob sich gerade hier die Gefahr, 
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daB aus meiner Umarbeitung ein Werk hervorginge, welches ich nicht 
mehr unter Diltheys Namen ver6ffentlichen durfte. 

50 steUt sich dieser Band der "Gesammelten 5chriften" Diltheys in 
groBen Teilen nicht als eine Ausgabe, sondern als eine Bearbeitung dar. 
Gleichwohl habe ich bestimmt zu erkliiren, daB er auch in diesen Tei
len keinen wesentlichen Gedanken oder Zusammenhang enthiilt, den 
ich nicht aus den Manuskripten Diltheys oder aus seinem Briefwechsel 
mit mir als von ihm herriihrend oder von ihm gebilligt belegen k6nnte. 

Berlin-Friedenau, im August 1926. 

PAUL RITTER 
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DIE EUROpAISCHE WISSENSCHAFT DES SIEBZEHNTEN 
JAHRHUNDERTS UND IHRE ORGANE 

Eine groBe geistige Bewegung erfiillt das siebzehnte Jahrhundert. 
In ihr erhob sich der menschliche Geist zu einer aIlgemeingiiltigen 
Wissenschaft, welche im Zusammenwirken der Kulturnationen stetig 
und unaufhaltsam vorwarts schreitet, diese Erde der Macht des Men
schen durch das Denken unterwirft und die Lebensfiihrung des Ein
zelnen wie der GeseIlschaft der Leitung der Erkenntnis unterzuordnen 
strebt. 

I. 

Auf zwei Stufen hatte vorher der menschliche Geist sich dem Ziele 
seiner Miindigkeit durch eine aIlgemeingiiltige Wissenschaft genahert. 
Auf jeder von diesen beiden Stufen wirkten Nationen zusammen, welche 
in einem raumlichen Zusammenhang standen und trotz aIler Unter
schiede und Gegensatze durch die Gleichartigkeit ihrer Kultur ver
bun den waren. 

Die Volker des Ostens im alten Asien und Agypten gelangten zuerst 
zu der Idee einer einheitlichen geistigen U rsache der Welt. Aber ihre 
Weltanschauung verblieb im Zusammenhang mit dem religiosen Le
ben. Selbst die bewundernswiirdigen Spekulationen der Inder haben 
diese Stufe doch nicht iiberschritten. AIle Mo~lichkeiten, das hochste 
Wesen aufzufassen, welche in den Schranken der Religiositat gelegen 
sind, wurden hier durchlaufen. In der babylonischen Spekulation ent
stand die religiose Form der Evolutionslehre oder die Theogonie: aus 
den Ordnungen dunkler Machte erhebt sich der hochste Gott, der die 
Welt schafft, den Menschen bildet und ihm sein Gesetz gibt. Die wirk
samste unter allen VorsteIlungen der Gottheit war die einer von der 
WeIt geschiedenen gottlichen Person: der Gott, der liebt, vorzieht und 
auswahlt, der straft, sich erbarmt und seine Feinde vernichtet. Diese 
VorsteIlung bildete sich in der israeli tisch en Religiositat und hat sich 
spater in der mohammedanischen noch einseitiger entwickelt. Sie ent
halt das lebendigste BewuBtsein der gottlichen Person und ihrer Wech
selwirkung mit den Volkern und den einzelnen Individuen, und so 
kommt sie mehr als irgend ein anderer Gottesbegriff der Bediirftigkeit 
der menschlichen Natur entgegen. Die aktive, mannliche persische 

1-
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Religiositat lebte in dem Gegensatz der beiden Reiche, des guten und 
des bosen, und setzte dem Menschen das erhabene Ziel, in der Gefolg
schaft des reinen und guten Gottes mitzuwirken zur Verwirklichu~g 
der Herrschaft des Guten und dadurch sich ewige Seli.gkeit zu gewin
nen. Auch dieser kraftvolle Glaube ist durch verschiedene Zwischen
glieder bis in die neueren Zeiten tibertr<l:gen worden, er wirkte noch in 
der Frommigkeit der Schweden Gustav Adolfs und der Reiter Crom
wells. In Indien entstand die tiefsinnigste unter diesen Formen des 
ostlichen Glaubens, der religiose Pantheismus, und er entwickelte sich 
hier bis in seine letzten weltverneinenden Fol$erungen. Versenkt in das 
wechsellos Eine, abgewandt von der Wirklichkeit der WeIt und von 
all ihrer Schonheit, als dem MannigfaItigen und Veranderlichen, das 
uns in schmerzlichen HaB und in vergangliche Liebe verstrickt, setzt 
diese Gemtitsverfassung die Welt und das Leben herab zu wesenlosem 
Scheine. Wie sie die tiefsten Zti.ge der religiosen Kontemplation, den 
Schmerz tiber die Verganglichkeit und tiber die Trennung des Jch 
von jedem Dasein auBer ihm, in sich trug, lebte sie fort in dem Buddhis
mus und in der pantheistischen Mystik aIler Zeit en, auch in der christ
lichen. 

Das gemeinsame Werk dieser religiOsen Stufe in den ostlichen 
Volkern war die Disziplinierun,g der menschlichen Triebe durch die 
Macht des Gottesglaubens. In den Schranken religioser Gebundenheit 
entstand hier zugleich ein hoheres BewuBtsein des WeItzusammen
hanges und auf ihm gegrtindet ein Ideal der Lebensftihrung, das die 
Menschen und die Nationen erfiillte. Und in den priesterlichen Ge
nossenschaften des Ostens bildete sich nun auch zuerst ein Zusammen
wirken von Personen zu der gemeinsamen Arbeit wissenschaftlicher 
Forschung. Eine Aristokratie von feiner organisierten Menschen wurde 
hier in langen Zeitraumen geztichtet, welche das groBe Geheimnis des 
menschlichen Daseins in der Seele trugen und unter ihm litten. Mathe
matik und Astronomie wurden hier gepflegt, und in den Aufzeich
nungen tiber die Schicksale der Konige und Volker entstanden die 
Anfange der Geschichtschreibung. 

An den Ktisten des Mittelmeeres entfaltete sich die zweite Stufe der 
europaischen Kultur. Ihre vornehmsten Trager waren die Griechen und 
die Italiker. Und wie die Kultur dieser beiden Nationen von der orien
talischen bedingt war und zuletzt die religiosen Vorstellungen selber, 
auf den en diese beruhte, in sich aufnahm, so sind dann auch die Volker 
des Ostens durch die Einwirkung der griechisch-romischen 13ildung 
teilweise zu einer hoheren Stufe emporgehoben worden. 

In Griechenland vollzog sich ein unermeBlicher Fortschritt den 
Zielen des modernen Geistes entgegen. Freie Verfassungen, eine groBe 
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Kunst von allgemeinem, allen Zeiten verstandlichem Gehalt in einer 
ewig giiltigen Formensprache, eine unabhangige, mit logischer Ge
nauigkeit beweisende Wissenschaft, und auf diesen Grundlagen, los
ge16st von Kultus und Priesterschaften, eine Philo sophie, welche inner
halb der Schranken der damaligen Wissenschaft nun wieder alle M6g
lichkeiten menschlicher Weltanschauung durchmaB - das vornehmlich 
waren die groBen Werte, welche dieses Yolk flir'die Menschheit _ge
schaffen hat. 

Die Griechen zuerst l6sten die Wissenschaft los von den Bediirf
nissen der Fr6mmigkeit und des praktischen Lebens. Ihre Naturer
kenntnis gelangte bis zu dem Punkt, an welch em - wenn man von 
wenigen Fortschritten der Araber absieht - die Renaissance sie wie
der aufnahm. Friih erfaBten sie die Erhaltung der Masse im physi
schen Universum, die Gleichartigkeit aller Teile desselben, seinen ur
sachlichen Zusammenhang und seine mathematische GesetzmaBigkeit. 
Wie sie eine einzige Begabung flir die Auffassung der Formen der Er
scheinungen besaBen, drangen sie mit dem Hilfsmittel ihrer Geometrie 
bis zu der Entdeckung des heliozentrischen Weltsystems vor. Mit dem
selben genial en Formensinn schufen sie die Anatomie des animalischen 
K6rpers und das vergleichende Studium der Pflanzen und der Tiere. 
Sie erfaBten die Struktur der Sprache und die innere Form des Epos 
und des Dramas. Vornehmlich aber zergliederten sie mustergiiltig den 
Staat und entwarfen die Typen der Verfassungen und das Gesetz ihrer 
Abwandlung. Mochte nun aber ihre Begabung oder ihre Geschichte 
ihnen diese Grenze ziehen: ihre Analysis der Natur stand still vor den 
Formen der Bewegung, und ihre Anschauung der geschichtlichen Welt 
drang nicht zu dem Begriff des Fortschrittes in der Wechselwirkung 
der Nationen vor. Denn ihrer Naturerkenntnis fehlte die methodische 
Verwertung des Experimentes und ihrer historischen Auffassung die 
Analysis der Krafte, welche die Formen des politischen Lebens hervor
bringen. So erfaBte dieser griechische Geist auch in der Epoche, in 
welcher er zu selbststandigen Erfahrungswissenschaften fortschritt, 
nicht einen wirklichen Zusammenhang derselben, denn er erreichte 
weder ihre Grundlage in der Dynamik noch ihren Zie~punkt in dem 
Begriff der Solidaritat und des Fortschrittes der Menschheit. Er lebte 
in der Grundvorstellung des Kreislaufes aller Dinge - von den in ewi
ger Monotonie wiederkehrenden Perioden des Universums bis zu 
Wachstum, BIiite und Verfall in Pflanzen und Tieren, Menschen und 
V61kern. Und wie man in diesem bestandigen Wechsel dem Staat und 
seiner Verfassung Dauer verschaffen k6nne, dies Problem suchen die 
tiefsten Konzeptionen der griechischen Staatslehrer aufzu16sen. 
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Auf der Grundlage der Wissenschaft erwuchsen in dieser griechi
schen Kultur Weltanschauungen von philosophischem Charakter. In 
den religiosen Systemen des Ostens hatte das affektive Verhiiltnis des 
Menschen zu seiner Gottheit geherrscht. Diese neuen philos'ophischen 
Systeme sind bestimmt von dem naturlichen Verhaltnis des Menschen 
zur Wirklichkeit, wie es in der Erkenntnis erfaBt wird. Aber der grie
chische Genius stand unter der Macht des anschauenden, asthetischen 
Verhaltens. Erkennen war ihm ein Abbilden und die Welt ein Kunst
werk. Er el'blickte ubel'all Form und Verhiiltnis, Typus und Struktur. 
Das gab auch dem philosophischen Denken dieses Volkes seine schopfe
rische Kraft und setzte ihm doch zugleich bestimmte Schranken. 

Eine andere Welt von Begriffen erhob sich, als das romische Yolk 
sich die griechische Bildung aneignete. In ihm herrschte der juristis'ch 
und militiirisch geschulte Wille. Es lebte in dem BewuBtsein, "in 
seinen Waffen trage es sein Recht, und den tap fer en Mannern gehore 
die Welt". Die originale wissenschaftliche Leistung Roms war sonach 
seine J urisprudenz. Aus diesem willentlichen Verhalten des romischen 
Geistes ergaben sich die Lebensbegriffe, unter denen er das Universum 
auffaBte. Diese Kategorien sind Willensmacht, Herrschaftsverhaltnis, 
ein obel'stes Gesetz, an welches auch die gottliche Herrschermacht ge
bunden ist, und das sie dem Gewissen des Menschen eingepflanzt hat. 
Die Gottheit ubt ihr hochstes Imperium uber freie und verantwortliche 
Personen, die Natur ist herabgedruckt zu dem Inbegriff der Sachen, 
die den Personen unterworfen sind, und von dem verfassungsmaBigen 
gottlichen Herrscher abwarts erstrecken sich die Abgrenzungen der 
Willensspharen in Rechten und Pflichten durch den Staat zur Familie 
und bis zur Einzelperson. Eine unermeBliche Wirkung ist von diesel' 
originalen Lebensansicht ausgegangen. 

Und wieder eine andere Form empfing die antike Weltanschauung, 
als die benachbarten ostlichen Volker in den Zusammenhang der helle
nistischen Kultur und in den Verband des romischen Weltreiches ein
traten. Nun entstand der Versuch, die religiosen Konzeptionen, in denen 
diese ostlichen Volker lebten, in die Region einer wissenschaftlichen 
Philo sophie zu erheben. So erwuchs ein seltsames Zwittergebilde: reli
giose Metaphysik, ausgerustet und verteidigt mit den Waffen der grie
chis chen \Vissenschaft. Chimiiren, welche die Menschheit bis heute 
gequalt und genarrt haben: Schatten von J enseitigkeiten, Begriffe, 
denen keine Erfahrungen entsprechen. Die beiden wichtigsten und um
fassendsten unter ihnen solI ten das religiose Problem losen, die unend
liche Vollkommenheit der Gottheit zusammenzudenken mit der Endlich
keit, dem Dbel und der Schuld der Welt. Da wurde die Kindervor
stellung der Schopfung in eine pseudo-philosophische Formel gebracht. 
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Die Welt entsteht aus der gottlichen Person durch einen Willensakt, 
der in seiner unbedingten J enseitigkeit dem Kausalzusammenhang ent
nommen ist; daher die Herrenmacht Gottes nichts von ihrem Wesen 
hineinzutun braucht in das, was ihre Willkiir setzt. Alte sinnliche Bilder 
von Geburten und Geschlechterfolgen der Gottheiten wandelten sich 
dann in den anderen halb-philosophischen Begriff der Emanation. Die 
unendliche~ reine und unfaBliche Hille der Gottheit entlaBt aus sich 
abwarts immer neue Stufen der Endlichkeit, wie Lichtstrahlen, die sich 
in der Diimmerung verlieren. Und mit dies en beiden Truggebilden 
kam ein ganzes Gefolge von Fiktionen, die sich nahrten an den Ein
bildungen des Herzens, das denken mochte. Sie treiben noch heute 
in dem Zwielicht dieser religiosen Metaphysik ihr gespenstiges Wesen. 

2. 

Eine neue Generation von Volkern loste diese alternde Welt abo 
In ihrer Wechselwirkung entsprang nun die Kulturgemeinschaft, der 
wir seIber angehoren. 

Die griechisch redenden Volker im ostromischen Reich verfielen 
nach Justinian und Johannes Damascenus einer volligen geistigen Er
starrung, und wie ein abgestorbenes Glied loste sich diese einst so 
geistesmachtige griechische Welt yom lebendigen Korper der abend
landischen Kultur. Auf den Triimmern des westromischen Reiches aber 
begannen die germanischen Heerkonige sich in neuen Staatsgebilden 
einzurichten, und die Sieger mischten sich mit den Besiegten. So bildete 
sich die abendUindische Christenheit,. die Kulturwelt der germanischen 
und romanischen N ationen. Der Gegensatz gegen die mohammedanische 
Welt, in welchem sie ihr Mittelalter durchlebten, verstarkte in ihnen 
das BewuBtsein ihrer Zusammengehorigkeit. 

E in Glaube, e i n e Kirche und e i n e religiose Metaphysik lVer
band en diese jugendlichen Volker. In dieser Metaphysik verkniipften 
sich die groBen Lebensanschauungen der Nationen, welche die Mittel
meerkultur gebildet hatten. Die griechische Anschauung des Kosmos, 
der romische Herrschaftsgedanke und die Jenseitigkeit der ostlichen 
Religiositaten: wie drei Motive in einem vielgegliederten Tonwerk sind 
sie in dieser kunstvoll verschlungenen theologischen Philosophie der 
mittelalterlichen Christenheit verwoben. Gott ist hier zugleich die voll
kommene Vernunft, der machtvollste Imperator und in seiner Heiligkeit 
und Jenseitigkeit der Gegenstand unterwiirfiger Devotion. Unter die
ser Gottheit besteht die Welt als ein Reich der materiellen und ein 
anderes Reich der geistigen Substanzen. Die Geschichte ist nun die 
Verwirklichung der Herrschaft Gottes in der Gemeinschaft dieser geisti
gen Substanzen. Das hochste Lebensideal ist die religiose Weltvernei-
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nung; indem sich die Person ihrer weltlichen Gebundenheit entzieht, er· 
wachst ihr die Kraft, jene Gottesherrschaft herbeizufiihren. Die naus 
religiose Metaphysik wird in logischen Beweisfiihrungen gegriindet, 
dann wieder entreiBt sie sich ihnen, und wie sie aus den Tiefen der 
religiosen Erfahrung hervorgetreten war, miissen zuletzt aIle logischen 
Begriindungen derselben untergehen in dem Erlebnis der einsamen 
Seele. Vor diesem verlieren aIle Herrschaftsverhaltnisse der Kirche und 
alle Schliisse der groBen philosophischen Lehrer als der Diesseitigkeit 
angehorig ihren Wert. Das ist das Ende der mittelalterlichen autori
tativen Lehr-Religion und der Anfang einer "Freiheit des Christen
menschen". 

Das lange Mittelalter der modernen Volker neigte sich vom 14. 
Jahrhundert ab seinem Ende entgegen. In der Arbeit des Denkens hatte 
das Individuum seine Freiheit errungen. Zugleich aber vollzog sich 
nun eine entscheidende Veranderung in dem wirtschaftlichen Leber. 
und in den sozialen Ordnungen Europas, und diese hatte eine ganzliche 
Verschiebung der geistigen Interessen zur Folge. Die Arbeit der 
biirgerlichen Klassen in Industrie und Handel trat als eine selbstandige 
Kraft mitten in den feudal en und kirchlichen Lebensordnungen hervor. 
Sie gab dem Geiste die Richtung auf das Diesseits. Das Denken ver
tiefte sich in die Natur und in den Menschen. Die Bedeutung der 
Wirklichkeit und der selbstandige Wert von Familie, Arbeit und Staat 
wurden gefiihlt und anerkannt. 

Das erste Werk des neuen Geistes war die Ausbildung des Stadte
wesens und der groBen nationalen Staaten. In Florenz, in Venedig und 
in dem Frankreich von Richelieu wurde die weltliche Staatsraison zur 
bewegenden Kraft aner politischen Handlungen. Diese Veranderung in 
der Staatskunst war begleitet von einer moralischen und politischen 
Literatur, welche den EinfluB der religiosen Beweggriinde auf die 
Handlungen der Individuen und der Staaten verminderte und das Recht 
der neuen weltlichen Lebensauffassung begriindete. Machiavelli war 
der groBte Reprasentant dieser neuen Richtung. 

Eine andere Leistung dieser drittehalb Jahrhunderte lag in der 
gegenstandlichen Erfassung der diesseitigen Wirklichkeit in der groBen 
Kunst der Renaissance. Denn in der Regel entwickelt sich der Gehalt ciner 
neuen Epoche zunachst in der bildlichen Anschauung der Kiinstler. 
So sprach sich das neue Verstandnis des Lebens, des Menschen und der 
Natur, die Bejahung der Werte des diesseitigen Lebens damals mit 
einer Gewalt ohnegleichen in einer WeIt von kiinstlerischen Gestalten 
aus, welche bis auf diesen Tag uns lehren, was die Wirklichkeit sei. 

Eine letzte Veranderung vollzog sich innerhalb der christlichen Reli
giositat und der Kirche. Sie machte sich zuerst in der kirchlichen 
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Anistokratie, unter den hohen Geistlichen und den Hauptern der Uni
Gestalten gel tend. Es entstand ein universaler Begriff der Gottheit 
und der Offenbarung. In der Weitherzigkeit, welche der Renaissance 
entsprach, lieB dieser universale Theismus aIle geschichtlichen Krafte 
und aIle Gestalten Gottes, die philosophischen wie die religiosen, gel
ten. Es war die hochste Form, zu der sich die religiOse Metaphysik 
iiberhaupt erhoben hat. So trat man nun auch zu den kirchlichen 
Dogmen, welche aus engeren Vorstellungen entsprungen waren, in ein 
kritisches Verhaltnis. Erasmus bezeichnet den glanzvollen Hohepunkt 
dieser theologischen Kritik. Und wie hatte nicht zugleich diese kirch
Hche Aristokratie dem Papsttum gegeniiber ihr selbstandiges Recht 
und die Bedeutung der nationalen Kirchen geltend machen sollen? Aber 
eben hierdurch entstand ein Widerstreit mit dem Papsttum, in welch em 
die Wiirdentdiger del' Kirche und die Haupter der Wissenschaft unter
lagen. So erhob sich nun von unten die volkstiimliche Bewegung der 
Reformation. Luther und Zwingli, diese machtigsten germanischen Per
sonlichkeiten des I 6. J ahrhunderts, erkannten in del' ganzen hierarchi
schen Disziplin einen damonischen Mechanismus, welcher der Seele den 
freien Zugang zu ihrem Gott versperrt. Sie zerbrachen diese Schranken 
und gingen zuriick auf das unzerstorbare Recht des Menschen, sich mit 
dem unsichtbaren Zusammenhang der Dinge, in welchem er befaBt ist, 
in eigener Kraft auseinanderzusetzen. Hierin naherten sie sich wieder 
dem ursprtinglichen Christentum. Aber sie erfiillten es mit der neuen 
Freude an den Ordnungen des Lebens in Familie, Beruf und Staat. 
Jetzt fielen die Grenzen zwischen del' christlichen Gemeinde, dem Yolk 
wie der Sprache des Volkes, und der fortschreitenden Wissenschaft. 
Auf dem so entstehenden lebendigen Verha:ltnis dieser Krafte beruht 
die ganze folgende Entwicklung der germanischen Nationen. 

Doch eben in dem Kampfe, den die Reformation entziindete, wurden 
aus der katholischen Kirche jene freieren Richtungen ausgestoBen; 
die neucn Gemeinschaften seIber muBten sich in fellten dogmatischen 
und kirchlichen Formen zusammenschlieBen; die harten Einseitigkeiten 
steigerten sich auf beiden Seiten. Und so schien am Beginn des 17.Jahr. 
hunderts, als die religiosen Gegensatze iiberall in den groBen Kultur
liindern sich im Kampfe gegeneinander befanden, der ganze Erwerb 
an neuen geistigen \Verten seit der Renaissance in Frage gestellt. Eine 
Sintflut von GlaubenshaB und Religionskrieg, von blutiger Verfolgung 
und hlindem Dogmenglauben war tiber Europa hereingebrochen. 

Es war einer der groBten Wendepunkte in der Geschichte der 
neueren Volker. In den Wissenschaften und in dem philosophischen 
Denken lag die Macht, durch welche diese Krisis iiberwunden und 
der Fortschritt des europaischen Geistes ermoglicht wurde. 
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Auch die Kultur der Mittelmeervolker hatte einst von dem Zeit
alter Alexanders ab die Stufe erreicht, auf der die Erfahrungswissen
schaften sich von der Spekulation loslosten und zur Selbstandigkeit 
gelangten. Soldnerwesen, Kriegs- und Belagerungskunst, die Finanz
und Verwaltungstechnik emporkommender Monarchien, groBe Stadte 
und ihre Industrie, glanzende HOfe und ihre wissenschaftlichen Luxus
bediirfnisse - aIle diese Momente wirkten damals so gut als im 17. 
Jahrhundert auf die selbstandige Entfaltung der Erfahrungswissen
schaften und ihre Beziehung zum Leben. Auch entstanden in jener 
hellenistischen Kulturwelt ebenso wie in dem England, Frankreich und 
Deutschland des 17. Jahrhunderts aus den Mitteln machtiger Fiirsten 
wissenschaftliche Vereinigungen und Anstalten in groBem Stil. Den
noch wurde jetzt erst das Ziel erreicht, das den Alten nicht beschieden 
war - Herrschaft iiber die Natur und Leitung der Gesellschaft durch 
die Wissenschaften von dem gesetzmaBigen Zusammenhang des Uni
versums. 

Es besteht eine Kontinuitat in der geistigen Kultur, nach welcher 
das Gewonnene neues Fortschreiten bedingt. So folgte jetzt der Re
naissance der kiinstlerischen Formensprache der Alten und ihrer philo
sophischen Ideen die Wiederherstellung ihrer Erfahrungswissenschaf
ten. Das Studium der Astronomie und Mechanik, der beschreibenden 
Naturwissenschaften, der Rechts- und Staatslehre wurde an den Punkten 
wieder aufgenommen und weitergefiihrt, bis zu denen das Altertum vor
geschritten war. Aber die Nationen, welche nun in das Erbe der alten 
Welt eintraten, erfaBten die Natur mit einem kraftigeren Wirklichkeits
sinn. In den freien Industrie- und Handelsstadten der neueren Volker 
entstand eine innigere Verbindung zwischen der korperlichen Arbeit 
und dem Geiste del' Erfindung, zwischen dem Nutzen und dem wissen
schaftlichen Denken, als sie unter der Sklavenwirtschaft der Griechen 
und Romer moglich gewesen war. Und die Grenze des in Formen den
ken den griechischen Geistes hielt diese neuen, ganz anders gearteten 
Nationen nicht zuriick. Das Experiment erhielt jetzt endlich die ihm 
zukommende SteHung. Eine wirkliche Analyse der Natm begann. 

Unter allen Fortschritten des menschlichen Geistes islt derjenige, 
welchen unter dies en neuen Bedingungen das Jahrhundert von Kepler, 
Galilei, Descartes und Leibniz vollbracht hat, der schwerste und viel
leicht der groBte gewesen. Der menschliche Geist erfaBte seine Auto
nomie. Der Fortschritt aus der Traumwelt der Zauberer, Prophet en und 
Priester durch das goldene Tor der kiinstlerischen Phantasie in das 
Land der Wahrheit - immer neu hatte er bei den Volkern der alten 
WeIt angesetzt: nun erst, auf dieser Stufe der neueren Volker, in ihrem 
Zusammenwirken, ward in der Dynamik Galileis das Fundament einer 
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wirkliehen Kausalerkenntnis der Natur gelegt, und sofort strahlten von 
ihr naeh allen Seiten Anwendungen und Folgerungen aus. Wie, wenn 
die Bedingungen erfiillt sind, in einer Fltissigkeit der Krystallisations
prozeB sieh verbreitet. Nun wurde auf allen Gebieten die wissensehaft
Hehe Einbildungskraft des Mensehen dureh die strengen Methoden ge
regelt, welche in dem Verfahren Galileis enthalten waren. Diese Me
thoden beruhten auf der Verbindung des mathematisehen Denkens mit 
der Beobaehtung und dem Experiment. Die Magliehkeiten, die in dem 
mathematisehen Denken lagen, wurden der Erprobung an den Tat
saehen unterworfen. So prtifte Galilei an den Tatsaehen und dureh 
das Experiment die Magliehkeiten von stetiger Zunahme in der Ge
sehwindigkeit der Bewegung. Durch ein ahnliches Verfahren leitete 
Kepler aus dem Material der Beobachtungen Tychos seine Gesetze abo 
Unterordnung der Erfahrungen unter quantitativ bestimmte Gesetz
maBigkeit war von dieser Zeit ab die Methode, durch welche das 
menschliche Denken in der Physik und Astronomie siegreich vorwarts 
drang. Seitdem wurde ein einmtitiges Zusammenarbeiten der Forscher 
auf dem Gebiete des Naturerkennens maglieh. Denn sie arbeiteten nun 
aIle auf derselben Grundlage der mechanischen Einsichten und mit 
denselben Methoden. Diese gemeinsame Arbeit der Fors'eher in veT
sehiedenen Landern hatte ein zusammenhangendes und regelmaBiges 
Fortschreiten in der Naturerkenntnis zur Folge. Daher wirkte die 
mensehliche Vernunft innerhalb der verschiedenen Kulturnationen als 
eine einheitliehe Kraft. Sie unterwarf sieh die Wirklichkeit durch die 
Erkenntnis, und wie sie nun, des Gelingens froh, von Erkenntnis zu 
Erkenntnis stetig vorwarts schritt, schien sich der Zweek des Menschen
geschlechtes erst zu enthtillen: Autonomie des Denkens, Herrschaft des 
Menschen tiber den Planeten,. den er bewohnt, vermittelst des Wissens, 
Zusammengeharigkeit Aller, die so am Ziel des Ganzen mitarbeiten, 
ein unablassiges, unaufhaltsames, stetiges Fortschreiten dem Welt
besten entgegen. 

Das Lebensgefiihl der Menschheit erreichte hierdurch eine hahere 
Stufe. Das BewuBtsein erhob sich, daB die Vernunft des Menschenge
schlechtes eine Einheit bilde, welche durch das Zusammenwirken der 
einzelnen F orseher ihr Werk vollbringt und in der fortschreitenden 
Erkenntnis der.GesetzmaBigkeit des Wirklichen die Herrschaft tiber die 
Erde erringen wird. So finden wir am Beginn des 18. Jahrhunderts die 
Menschen erftillt von dem Gedanken eines gesetzmaBigen Fortschrittes 
im Menscheng-eschleeht. Das furchtbare Gefiihl der Unstetigkeit mensch
lichen Tuns, das immer neu in den einzelnen Menschen, Zeitaltern 
und Volkern anzusetzen scheint, dies Gefiihl eines bestandigen Kreis
laufes von Geburt, Wachstum und Untergang in Individuen und in 
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Volkern erfUllte alles Dichten und Denken der alten Welt; auf der 
Hohe der griechischen Kultur, in diesen von Tempeln, Statuen und 
dem Klange der Chorlieder erflillten Stadten hat der Mensch das tra
gische GefUhl von Unbestandigkeit und Ziellosigkeit seines Lebens 
nie zu liberwinden vermocht: nun erst, am Beginn des 18. Jahrhun
derts, findet er in dem Fortschreiten der Menschheit, dem Weltbesten 
entgegen, ein Ziel, das nicht in Eingebungen von Propheten und in 
Gottesgesandtschaften oder in den Gesichten der Dichter, sondern in 
erweisbarer Erkenntnis gegeben ist. Es' war wie eine neue Religion. 

Die Naturwissenschaften und ihre Anwendungen auf das Leben 
beherrschen das Jahrhundert. Der Gesichtskreis der Menschen hat sich 
auBerordentlich erweitert. Unser Sonnensystem ist nur eines unter den 
unzahligen Systemen, welche die WeIt ausmachen. Das physische Uni
versum ist liberal] gleichartig, unveranderlich in seiner Masse und von 
denselben Gesetzen an jeder Stelle des Raumes beherrscht. Die sinn
lichen Qualitaten, welche an den Korpern auftreten, als Licht und Farbe, 
Temperatur und Ton, sind nur Erscheinungen, die in unseren Sinnes
organen entstehen; in Wirklichkeit gibt es in dieser physischen WeIt 
keine anderen Unterschiede als die von GroBe, Gestalt und Lage, von 
Dichtigkeit, Ruhe und Bewegung. Daher erschlieBt die Erkenntnis der 
Bewegungsgesetze dem Jahrhundert die Aussicht, aIle Art von Ver
anderung in der Korperwelt zu erklaren. Die physischen Vorgange 
bilden einen einmlitigen Zusammenhang, welcher der Rechnung und 
der Messung, der Beobachtung und dem Experiment allmahlich zu
ganglich gemacht werden wird. So eroffnet sich von der Erkenntnis 
der wahren Struktur des Sonnensystems aus der Weg zu einer erklaren
den Theorie desselben. Die mechanischen Grundvorstellungen werden 
aJ]mahlich verwertet fUr das Verstiindnis der Ers'cheinungen von Schall 
und Licht, sowie der Vorgange des Blutumlaufes und der Sinnesemp
findungen im tierischen Korper. Aus diesen Fortschritten des Wissens 
entspringt eine zunehmende Macht des Menschen liber die Natur. 
Denn die Einsicht in die Gesetzlichkeit, nach welcher in der physischen 
\Velt die Bewegungen verknlipft sind, gestattet, Wirkungen in ihr her
vorzubringen, zu hindern oder doch vorauszusehen. 

Die andere Aufgabe, die sich die Wissenschaft des Jahrhunderts 
stellte, vermochte sie in diesem Stadium der Erfahrungserkenntnis noch 
nicht endgiiltig aufzulOsen. Sie unternahm es, aus Prinzipien der Ver
nunft eine rationale Rechts- und Staatsordnung abzuleiten. Das Natur
recht, welches sich diese Aufgabe setzte, war in seinem Ansatz ein 
auBerordentlicher Fortschritt. Das Denken geht auch hier hinter die 
Form und die Struktur zurlick: es will die Krafte erfassen, durch welche 
die rechtlichen Ordnungen der Gesellschaft hervorgebracht werden. 
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Diese Krafte sind die Seelenbewegungen der einzelnen Menschen, ihre 
Triebe und ihre Leidenschaften; Denn alles Denken dient nach der gro
Ben Erkenntnis dieser Epoche nur dem Willen, der im Zusammen
stoB der Interessen sich zu behaupten strebt. Das Material einer Lehre 
von den Gemiitsbewegungen fand sich bei den Alten; aber nun erst 
wurde daraus eine wissenschaftliche Theorie geschaffen. Hobbes und 
Spinoza haben zuerst die Gesetzlichkeit in den Bewegungen des Seelen
lebens aufzuzeigen unternommen. Sie haben mit einer riicksichtslosen 
Energie, die in nichts hinter Feuerbach oder Nietzsche zuriickbleibt, 
die christliche Askese bekampft; Demut, Mitleid und Reue verurtei
len sie als Minderun~en der Kraft: in der Behauptung des eigenen Da
seins, in dem Machtwillen der Person erfassen sie die hochste Voll
kommenheit des Menschen. Vnd ihre Formeln sind nur der harteste 
Ausdruck fUr jene Verehrung von Kraft und Natur, welche die groBten 
Kopfe der Zeit durchdringt. 

So entsprang in dem Naturrecht die Richtung auf den Schutz der 
Interessen des Einzelwillens. Die Rechts- und Staatsordnung muBte 
sonach als das Mittel der Vernunft begriffen werden, den Frieden der 
Gesellschaft und die souverane Macht des Staates zu sichern und zu
gleich so viel von der Freiheit der einzelnen Personen zu bewahren, 
als hiermit vertraglich war. Es lag doch eine vorwarts drangende Kraft 
von der grOf:hen geschichtlichen Bedeutung in den naturrechtlichen 
Lehren, -die so entstanden sind. Aber geschichtslos wie sie waren, ohne 
Kenntnis der wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhan.ge, die sich 
zwischen den Individuen und den Rechts- und Staatsordnungen er
strecken, ohne Anerkennung der naturgewachsenen Verschiedenheiten 
der Nationen, haben diese Lehren nur so lange niitzlich gewirkt, als es 
galt, veraltete Institutionen aus dem Wege zu raumen. Sie haben die 
Ausbildung der groBen Monarchien und die DurchfUhrung der ein
heitlichen Staatsmacht in ihnen unterstiitzt, und sie haben zugleich den 
Rechts- und Wohlfahrtsstaat des 18. Jahrhunderts vorbereitet. Ihre 
Funktion war nur voriibergehend, wie ihre wissenschaftliche Begriin
dung ungeniigend war. Doch schon bildeten sich neben ihnen in der 
groBen Philologie dieses Jahrhunderts die Hilfsmittel und Instrumente 
der historischen Kritik aus, welche ein neues Stadium der GeisteSl
wissenschaften ermoglichen sollten. 

V nd wenn nun nach der wissenschaftlichen Vernichtung der in
halt1ich einmiitigen theologischen Metaphysik aus dem Chaos von phi
losophischen Moglichkeiten und Ansatzen von neuem machtige phi
losophische Systeme sich erhoben, so erhielten doch auch diese in der 
Erkenntnis des mechanischen Zusammenhanges im Vniversum eine ge
meinsame wissenschaftliche Grundlage, und durch den letzten und 
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groBten Metaphysiker des Jahrhunderts, Leibniz, empfingen sie in dem 
Begriff der Solidaritat und des Fortschrittes im Menschengeschlecht 
durch die Aufklarung ein neues, allgemeingiiItiges Ziel. 

Die uralten Ideen von Lebenskraften in der Natur und die bild
lichen Vorstellungen, welche die antike Kultur von einem jenseitigen 
Zusammenhang entwickelt hatte, traten nun aus dem Gesichtskreis der 
wissenschaftlichen Kopfe und lebten nur in den niederen Regionen 
einer riickstandigen Bildung fort. Das Universum seIber war der 
Gegenstand dieser Philosophen. Der selbstandige Wert aller seiner 
Teile, im Gegensatz zu der engen Beziehung aller Dinge auf den Men
schen als ihren letzten Zweck, war die Grundstimmung der neuen Meta
physik. So war auch unter den Problemen, welche dieselbe nun aufzu
losen strebte, das vornehmste von der Erfahrungswissenschaft aufge
geben, und es hatte den Zusammenhang in der Wirklichkeit seIber zum 
Gegenstande. Wenn das physische Universum ein in sich geschlossener 
Mechanismus ist, in welchem Masse und BewegungsgroBe sich weder 
vermindern noch vermehren, welches Verhiiltnis haben dann zu diesem 
die geistigen Tatsachen? 

Des car t e s behauptete den alten Idealismus der Freihei~, indem 
er unabhangige geistige Substanzen festhielt, deren freies Handeln in 
Wechselwirkung mit den Bewegungen des Stoffes steht. Ein Stand
punkt, in welchem unlOsbare Schwierigkeiten enthalten waren. Hob b e s 
gab dem Materialismus seine erste moderne Fassung: die geistigen 
Vorgange sind ihm das Erzeugnis der physischen Prozesse. Auch in 
dieser Vorstellung lagen Schwierigkeiten, die eine U mbildung forderten. 
S pin 0 z a erhob von demselben Problem aus den Pantheismus der 
alten Welt zu einer neuen Form: jeder geistige Vorgang ist einem phy
sischen zugeordnet, und Ausdehnung und Denken sind nur die Grund
eigenschaften derselben gottlichen Substanz. Der letzte dieser groBen 
Denker des Jahrhunderts, neben Descartes der erfindungsgewaltigste 
unter ihnen, loste dasselbe Problem durch den ganz neuen Begriff von 
der Phanomenalitat der gesamten physischen Welt. Das Universum 
war fUr Descartes zusammengesetzt aus zwei Klassen von Substanze~, 
fUr Spinoza war es eine Substanz in zwei Erscheinungsweisen, Hobbes 
faBte die geistigen Tatsachen als Erzeugnisse der physischen WeIt, und 
nun ergriff Lei b n i z die letzte unter den graBen Moglichkeiten, indem 
er diesen ganzen physischen Zusammenhang als ein Phanomen auf
faBte, das in unraumlichen seelischen Lebenseinheiten gegriindet ist. 
Metaphysik, dieses vielgestaltige Zwischenwesen, das an den Konfi
nien der vom Gemiit bestimmten Einbildungskraft und der allgemein
giiltigen Wissenschaft wohnt, schien so zuerst doch an einen bestimm
ten Kreis von Moglichkeiten gebunden werden zu konnen. 
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3· 
Soweit wir die Kultur des Menschengeschlechtes zurlick verfol~en 

konnen, finden wir Gemeinschaften, in denen ein Zusammenwirken flir 
die Zwecke der Wissenschaften bestand. Die alteste der mit der Wirk
lichkeit beschaftigten Wissenschaften, die Astronomie, forderte ein sol
ches Zusammenwirken. In den Priesterschaften des Ostens waren Ver
einigungen gegeben, welche gemeinsame Arbeit ermoglichten. Hier 
wurde die Mathematik gepflegt, und auf den Sternwarten von Agyp
ten und Babylon waren diese Priesterschaften mit der Astronomie be
schaftigt. In dem Bunde der Pythagoreer setzte sich die gemeinsame 
Arbeit an den Aufgaben der Mathematik, Astronomie und Spekulation 
fort. Die von Platon begrlindete Genossenschaft war vornehmlich auf 
eben dieselben Wissenschaften gerichtet, und sie zuerst war von allen 
religiosen und praktischen Beziehungen 10sgelOst; von ihr stammt auch 
der Name "Akademie". Die Renaissance rief dann zunachst in Italien 
solche Gelehrtenvereine zur Forderung der Wissenschaft in groBer 
Zahl hervor, unter denen die Platonische Akademie in Florenz die be
rlihmteste war. Und ahnliche Grlindungen in anderen Landern folgten. 

Sie sind aIle untergegangen, diese alteren GeseIlschaften. Denn 
die Aufgaben, die sie sich steIlten, waren entweder an religiose Ge
meinschaften gebunden, oder sie waren mit der Vertretung einer be
stimmten Metaphysik verknlipft, oder sie standen auch mit vorliber
gehenden Zwecken in Verbindung, die der Kultur einer Stadt oder eines 
Landes dienten. 

Erst das 17. Jahrhundert hat die Bedingungen geschaffen, unter 
denen die modernen Akademien stehen. Denn erst dieses J ahrhundert 
brachte in der mechanischen Naturerkenntnis eine Wissenschaft her
vor, welche durch ihre Begrlindung auf die Satze der Mathematik und 
durch ihre Verwertbarkeit flir die Zwecke der Technik den vollen Cha
rakter der Allgemeingliltigkeit besaB und den bestandigen Fortschritt 
der Kultur verblirgte. 

Zwischen den wenigen Personen, welche diesel' neuen Wissenschaft 
ihr Leben widmeten, bestand ein Zusammenhang, der durch keine 
Grenze von Sprache und Nation eingeschrankt war. Sie bildeten eine 
neue Aristokl'atie und flihlten sich als solche. Wie vordem in den Zeiten 
der Renaissance Humanisten und Klinstler sich so geflihlt hatten. Die 
lateinische und dann die franzosische Sprache ermoglichten die leich
teste gegenseitige Verstandigung, und sie wurden das Instrument einer 
wissenschaftlichen Weltliteratur. Paris war schon urn die Mitte des 
17. J ahrhunderts der Mittelpunkt des Zusammenwirkens der Denker 
und Naturforscher. Dort tauschten Gassendi, Mersenne und Hobbes 
ilue Ideen aus, selbst der stolze Einsiedler Descartes trat zeitweise in 
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diesen Kreis, und eine Anwesenheit in Paris machte Epoche in dem Leben 
von Hobbes und dann in dem von Leibniz : denn beide sind dort ,von dem 
Geiste del' mathematischen Naturwissenschaften ergriffen worden. Dann 
wurde London ein anderer Mittelpunkt. Die Universitaten standen seit
abo Sie lebten in del' Tradition der aristotelisch-scholastischen Bildung, 
unter dem Zunftzwang ihrer Statuten und unter der Herrschaft der 
J esuiten oder der protestantischen Kirchenordnungen. Es war eine 
Ausnahme, wenn Galilei als Professor an der Universitat in Pisa un,ter 
dem Schutze der mediceischen Ftirsten und dann in Padua unter clem 
del' Republik von Venedig seinen groBen Entdeckungen leben durfte. 

So muBte aus der umfassenden Bewegung des naturwissenschaft
lichen Geistes das Bedtirfnis entstehen, das Zusammenwirken fUr den 
Fortschritt der Wissenschaften, wie es sich gebildet hatte, zu regeln 
und zu sichern. Das Zusammenwirken vieler Personen zu einem Zweck
zusammenhang ist immer der Antrieb zur Bildung einer auBeren Orga
nisation, welche dieses Zusammenwirken dann in eine rechtlich ge
regelte Form bringt. So geschah es auch hier. Die Naturforscher hatten 
das Bedtirfnis, ihre Entdeckungen und ihre mechanischen Erfindungen 
einander mitzuteilen. Man wollte sich durch solche Mitteilung oft auch 
die Prioritat fUr das Gefundene sichern; denn in Zeiten, in denen 
aus neu entdeckten Prinzipien und Methoden tiberall die Folge
rungen gezogen werden, liegen dieselben Erfindungen und Ent
deckungen in del' Luft und Prioritatsstreitigkeiten entstehen. Man 
strebte ferner danach, sich zu Veroffentlichungen zusammenzutun, da 
das Publikum fUr solche Fragen noch klein war. Vor aHem aber, man 
al'beitete in dem BewuBtsein, daB nun alles, was der Einzelne hervor
brachte, ein Stein sei zu dem einen groBen Gebaude einer Wissenschaft, 
die losgelost von allen Traumen individueller oder scholastischer Meta
physik die Erforschung und Beherrschung der Natur nach evidenten 
Prinzipien und Methoden vollbringen werde. 

Die Sozietaten, die so an verschiedenen Orten entstanden, waren 
zunachst private Vereinigungen. Aber es war doch in der Natur der 
Dinge begrtindet, daB diese Gesellschaften in der Regel sehr bald zu 
den groBen HOfen und Staaten in Beziehung traten und sich in offent
liche Anstalten verwandelten. Diejenigen von ihnen, welche diese Ent
wicklung nicht vollzogen, haben sich nach einigen Jahren ktimmer
lichen Daseins wieder aufgelost. Die spateren Akademien sind dann 
meist von vornherein als Staats institute geplant und eingerichtet worden. 

Denn einsam und hilflos standen einstweilen die Manner, welche 
die groBe geistige Revolution des 17. Jahrhunderts heraufgeftihrt 
haben, in einer Welt, in der noch tiberall die Scholastik der Kirchen 
die Kontrollc tiher die Wissenschaft behauptete und die diistere Reli-
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giositiit der Massen oder die Schwiiche des Staates die Machtsprliche 
dieser Gewalten bereitwillig vollstreckte. Giordano Bruno wurde ver
brannt, Campanella verbrachte die Bllite seines Lebens im Kerker der 
Inquisition, Galilei hat als ihr Gefangener geendet. Kepler hat seine 
als Hexe angeklagte Mutter verteidigen mlissen und erlag der Not 
und der Anstrengung in den Wirren des groBen Krieges. Descartes, 
vornehm und vorsichtig in seiner Lebensfiihrung wie er war, lieB sich 
durch das Schicksal Galileis warn en und unterdrlickte die Schrift liber 
den "Kosmos", an der er arbeitete. In den Niederlanden fand er dann 
die Ruhe und die Sicherheit, deren er bedurfte. Dort hat auch Spinoza, 
aus der Religionsgemeinschaft seines Volkes ausgestoBen, unange
fochten gelebt. Aber wieder doch nur in der tiefsten Zurlickgezogen
heit, in engen Beziehungen zu den gleich ihm verfolgten Mennoniten 
und Arminianern und auf den Verkehr mit einigen wenigen Gonnern 
und Schlilern beschriinkt. Gegen seinen theolo.gisch-politischen Traktat 
richteten sich die verdammenden Beschllisse der weltlichen und geist
lichen Korperschaften der Republik, und als nun gar auf das liberale 
Regiment der De Witt die neue Herrschaft der oranischen Partei fol.gte, 
sah er sich veranlaBt, den Druck seiner Ethik zurlickzuhalten. Selbst 
Leibniz, der so weit ging, die Lehre von der Transsubstantiation durch 
besondere theologische Kunstmittel zu begrlinden, fand sich allerorten 
von dem Argwohn der Geistlichkeit umgeben. Seine Stellung in Ber
lin und mit ihr die Akademie, die er hier stiftete, haben offenbar auch 
unter diesem Verhiiltnis gelitten. Und wenn die Winde die miichtigsten 
Stamme bogen und brachen, wie hatten schwiichere Wider stand leisten 
konnen? In den Lebensbeschreibul!gen der Gelehrten, die es mehr oder 
minder mit der neuen Naturwissenschaft hielte~, kehrt das Miirtyrer
kapitel der Anklagen und Verurteilungen, der Verbannungen und Ver
folgungen wegen Hiiresie und Atheismus immer wieder, bis zum Ende 
des 17.Jahrhunderts und dariiber hinaus. 

Aber darin lag nun das Moment der neuen Zeit, daB die moder
nen Staaten, voran die emporstrebenden Monarchien, sich mit diesen 
Miinnern innerlich verbunden fiihlten und ihnen einen Riickhalt ge
wiihrten, dessen die philosophischen Ketzer des Mittelalters entbehrt 
hatten. Und das hofische Bediirfnis literarischen Glanzes war doch nicht 
das einzige Motiv, auf dem diese Unterstiitzung beruhte. Indem jetzt 
der Staat sein eigenes Interesse erfaBte, stellte er sich iiber die Schranken 
der Konfessionen und auf den Boden der religiosen Duldung. Es kam 
hinzu, daB die Spaltung cler universalen Kirche des Mittelalters und 
dann die Erfahrung eines jahrhundertlangen Kampfes die Autoritiit 
alIer dogmatisch gebundenen Religion erschiittert und das BewuBt
sein der Zusammengehorigkeit in der allgemeinen Idee des Christen-

D il the y. Gesammel te Schriftell II I 
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tums geweckt hatten. Eine neue lange Folge von Versuchen zur Wie
dervereinigung der getrennten Bekenntnisse setzte cin. Tendenzen, in 
deren Zusammenhang nun auch die neue Wissenschaft anerkannt 
werden muBte. Umsomehr als die Idee der Toleranz auch ihre Vor
aussetzung war, so daB nun gerade die Philosophen bei allen ireni
schen Bestrebungen die Wortfuhrer und Unterhandler machten. Das 
\Vichtigste aber war doch, daB die neuen Staaten in dem Machtstreben, 
welches sie allenthalben entfalteten, auf die kraftigste Forderung aller 
wirtschaftlichen, moralischen und intellektuellen Interessen ihrer U nter
tanen angewiesen waren. Und hierfur bot sich ihnen in der jungen 
Naturwissenschaft das wirksamste Instrument. Sie gehorten zt1sam
men, der moderne Staat und die moderne Wissenschaft, und die Aka
demien wurden jetzt die Organe, durch welche dieser Bund zum Aus
druck und zur Wirkung gelangte. Darin liegt die historische Be
deutung dieser Anstalten fur das Jahrhundert vom westfalischen 
Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrichs des GroBen. Wie das 
zuerst Voltaire in seinem Zeitalter Ludwigs XIV. erkannt und ent
wickelt hat. 

Auf diese Weise ist zuerst die Royal Society in London entstanden. 
Sie entsprang aus einem solchen Privatverein von Naturforschern, der 
sich 1645 oder schon fruher gebildet hatte und jetzt von dem restau
rierten Konigtum der Stuarts zu einer Staatsanstalt erhoben wurde. 
Derselbe Geist der neuen Naturwissenschaft und ihrer Verwertung fUr 
die Kultur, welcher im Lande Bacons die erste moderne Akademie ge
schaffen hatte, ist dann auch ein paar Jahre danach, 1666, in Frank
reich die bewegende Kraft bei der Grundung der Academie des Scien
ces durch Colbert gewesen. Aus Interessen ganz anderer Art war schon 
fruher die Academie /ranraise entstanden. Auch sie hatte ihren Ur
sprung in einer Privatgesellschaft, die in literarischen Beschaftigungcn 
lebte; Richelieu wandelte diese 1635 in ein Staatsinstitut um, in wel
chem seitdem die vierzig Unsterblichen die Wache uber Sprache und 
Literatur halten. Colbert wurde dann auch der Grunder ahnlicher An
stalten fUr die klassischen und historischen Disziplinen wie fUr die bil
denden Kunste. AIle diese Institute haben darauf nebeneinander be
standen, bis die alles regulierende Revolution die getrennten Korper
schaften in dem Institut de France zusammenfaBte. 

So bestanden als Trager des neuen mathematisch-natutwissenschaft
lichen Geistes zwei Akademien in Europa zu der Zeit, als Leibniz Pro
jekte in derselben Richtung auszubilden b~gann. In dieselben sech
ziger Jahre, in welchen Karl II. die Royal Society und Colbert die 
Acadbnie des Sciences gestiftet haben, fallen auch seine ersten Ent
wurfe. 
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4· 
Langsam und miihsam war in Deutschland der Boden fiir solche 

Plane und Unternehmungen vorbereitet worden. 
Wie in Italien, so hatte das Zeitalter der Renaissance auch im Nor

den der Alpen den Sinn £iir die Wirklichkeit, die Freude an der Natur 
und an dem Menschen und seinem Schaffen erneuert. Denn der Zu
sammenbruch der transzendenten Metaphysik des Mittelalters und die 
gewaltige Veranderung der industrieHen, sozialen und politischen Ver
haltnisse haben in beiden Landern in derselben Richtun,g gewirkt. So 
hatte man sich auch in Deutschland mit dem ganzen Eifer £iir ein 
neues Lebensideal der Rezeption der antiken Philo sophie und Erfah
rungswissenschaft und ihrer Weiterbildung durch eigene Spekulation 
und Forschung zugewandt, und die engen Beziehungen, welche zwischen 
den Landern diesseits und jenseits der Berge bestanden, sorgten dafiir, 
daB diese Studien immer neue Anregungen erfuhren. 

Die Ansicht, daB dieser deutsche Humanismus in den Stiirmen 
der Reformation untergegangen sei, ist langst iiberwunden; sie gehort 
nur noch zu dem Riistzeug einer einseitig ultramontanen Geschicht
schreibung. Die Zeiten seiner freien Entfaltung und kampffrohlichen 
Siegeszuversicht waren freHich voriiber. Er fliichtete sich unter das 
schiitzende Dach der neuen Landeskirchen - und in die nahrenden 
Stellen, welche diesel ben zu vergeben hatten, indem er das Bekenntnis, 
auf dem sie beruhten, unterschrieb. Aber wie er dem Werk der Refor
mation in ihren ersten graBen Tagen den unverganglichen Stempel 
seiner Weltfrohlichkeit aufgepragt hatte, so bewahrte er nun auch in 
seiner neuen verborgenen SteHung, mitten in dem Zeitaher der dog
matischen Streitigkeiten und religiosen Kriege, sein Wesen und sein 
Ideal. Denn er auBerte nur e i n e seiner Seiten, wenn er in diesem 
Jahrhundert den Betrieb der klassischen Studien auf den Universitaten 
und Gymnasien des protestantischen Deutschlands reformiert hat. Aus 
Professoren, Geistlichen und freien Gelehrten aller Art, vornehmen 
Herren und einfachen Biirgerlichen, setzte sich vielmehr eine iiber ganz 
Deutschland verbreitete Gemeinde zusammen, in welcher die Ge
danken der Erforschung der Natur bis in ihre letzten geheimnisvollen 
Zusammenhange und der Verwertung dieser Erkenntnis £iir die prak
tischen Aufgaben dieser Welt und £iir die Entfaltung einer neuen Tu
gend und Religiositat fortlebten und fortwirkten. 

Auf andere Quellen, die Tiefen der deutschen Mystik, gingen die 
Religiositat und die Spekulation der reformatorischen Sekten zuriick. 
Die machtige Bewegung, die hier empordrangte, war in den Formen 
und Dogmen der mittelalterlichen Kirche nicht zu ihrem voUen Recht 
gekommen: sie fand es auch nicht, als die neuen Kirchen sich kon-

2· 
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solidierten, und ging wieder ihren eigenen, durch bittere Anfech
tungen und blutige Verfolgungen bezeichneten Pfad. Bis sie am Ende 
den offenen Kampf aufgab und sich nun mit dem Humanismus zu .stiller, 
vorsichtiger und doch zaher und wirksamer Opposition gegen die herr
schenden Gewalten verband. 

In dieser Schicht geistigen Lebens, die so in dem Deutschland 
der Reformation und Gegenreformation unter der Oberflache lagert, 
haben sich nun Vereinigungen und Genossenschaften gebildet, welche 
den Einzelnen in ihrer vielfachen Zerstreuung und Gefahrdung einen 
Riickhalt gewahren und durch gemeinsame Arbeit im Dienste der 
Wissenschaft und Tugend die herrschenden Anschauungen und Ord
nungen umgestalten wollten. Es waren mehr oder weni~er Geheim
biinde, mit dem ganzen in solchen Fallen iiberall wiederkehrenden 
Apparat von Zeichen und Symbolen, Formelkram und Stufengliede
rung. So hatten sie ihre nachsten Vorbilder in den Gilden und Ziinften 
und noch mehr in den religiosen Orden und Sekten des spateren Mittel
alters, und oft mag zwischen ihnen und sol chen iilteren Genosscnschaf
ten ein unmittelbarer Zusammenhang bestanden haben. Sie waren iiber 
ganz Deutschland verbreitet und standen in vielfachen Beziehungen zu 
den zahlreichen Akademien, welche die Renaissance in Italien hervor
gebracht hatte. Auf der andern Seite reichten ihre Verbindungen nach 
den Niederlanden und weiter bis nach England. Ihre Mitglieder fanden 
sich in den verschiedensten Lebenskreisen und hielten sich auBerlich 
zu den verschiedensten Bekenntnissen. Aber wie sic nun ihre letzten 
Tendenzen vor den Spaheraugen der offiziellen Gewalten sorgfaltig ver
bergen muBten, stellten sie allenthalben die Idee der reli.giosen Toleranz 
in den Vordergrund ihrer Bestrebun.gen. Das fiihrte ihnen jetzt die 
wachsende Masse aller derer zu, die fiir ihren Glauben leiden muBten. 
Und it. dem schuldvoll traurigen Gange, den die Kirchengeschichte 
unseres Volkes genommen hatte, lag es begriindet, daB es sich hier 
im wesentlichen urn Bekenner der reformierten Lehre handelte. So er
klart sich die Tatsache, daB in den Mitgliederlisten dieser Vereine, so 
weit wir dieselben wiederherstellen konnen, das reformierte Element 
oft entschieden iiberwiegt, vor allem auch in der Zahl der fiihrenden 
Personlichkeiten. Die ersten Ereignisse des dreiBigjahrigen Krieges 
brachten es dann mit sich, daB die Exulanten aus Bohmen, Mahren 
und Schlesien ein anderer charaktergebender Bestandteil in diesen Ge
sellschaften wurden. Die groBte von ihnen, der "Palmbaum", besaB 
auBerdem gleich seit ihren ersten Tagen ein gewisses Verhaltnis ,zu 
dem reformierten Herrscherhause der Hohenzollern. Die Namen der 
brandenburgischen Adelsgeschlechter sind in ihren Listen auffallend 
stark vertreten, wie denn noch 1644 der grol.'>e Kurfiirst seIber ihr 
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Mitglied geworden ist. Dem entspricht, daB sie kein einziges Geschlecht 
aus dem Iutherischen Sachsen zugelassen hat. 

Eine gemeinsame Grundstimmung beherrschte aIle diese Vereine: 
das tiefe Gefiihl, daB die Schopfung in allen ihren Teilen gottgewollt 
und gottbelebt sei, und daB der Mensch durch die innige Versenkung 
in ihren Zusammenhang und durch die energische Erfiillung seiner 
diesseitigen Pflichten alles erreichen werde, Macht und Weisheit, GlUck 
und Tugend, Gotteserkenntnis und Gottesseligkeit. N aturphilosophische 
und theosophische Spekulationen verbanden sich in ihnen mit riihriger 
Arbeitsfrohlichkeit, hochgespanntem NationalbewuBtsein und un end
licher Menschenliebe zu einer Lebensstimmung, in welcher sie sich 
liber die Engen und Brutalitaten der sie umgebenden WeIt weit erhaben 
fiihIten und den Glauben nahrten, daB die Zukunft ihnen gehore. U nter 
den besonderen Aufgaben, die sie sich setzten, stand bei den einen die 
Pflege der deutschen Sprache und Literatur an der Spitze; wie diese 
Bestrebungen allerorten zu den Eigentiimlichkeiten des Humanismus 
gehort hatten. Andere beschaftigten sich intensiver mit Mathematik, 
Physik und Technik. So die vielberufenen alchymistischen Gesell
schaften, welche namentlich in den groBeren Reichsstadten bliihten, in 
engem Zusammenhange mit dem hier heimischen Kunsthandwerk. 
Neben dem losen Kontingent der Betriiger und Betrogenen zahlten 
sie doch auch sehr achtbare Mitglieder. Einer solchen alchymistischen 
Genossenschaft, die in Nlirnberg ihr Wesen trieb, hat der junge Leib
niz als Sekretar gedient, und zwei ihrer Mitglieder sind spater in die 
Akademie von Berlin eingetreten. Und wie nun aIle diese Manner auf 
die Zukunft hoff ten, wandten sie friih ihr Interesse dem Problem zu, 
Ziel und Methode der J ugenderziehung nach ihren Idealen zu refor
mieren. Johann Valentin Andreae hat in dies en Gesellschaften eine 
groBe Rolle gespielt. Comenius hat auf ihrem Boden seine padagogi
schen Gedanken entwickelt und deren Verwirklichung einmal von einer 
allgemeinen Vereinigung dieser Sozietaten erwartet; seine zunachst nur 
handschriftlich unter den gleichgesinnten Genossen verbreitete Schrift 
"Weg des Lichtes" entwickelte das Bediirfnis einer ,solchen universalen 
Organisation und die Mittel, wie sie herbeigefiihrt werden konnte. 

Diese Verbindungen sind seit der Mitte des 17. Jahrhunderts all
mahlich untergegangen, vielfach ohne eine Spur ihres Daseins zu hin
terlassen. Denn das exakte Stadium, in welches die Erfahrungswissen
schaften nun eintraten, erzeugte andere Organisationen, mit groBeren 
Anspriichen und groBeren Erfol gen. Einige wenige haben sich be
hauptet, indem sie sich jetzt ganz auf ihre deutschtlimelnden BeSitrebun
gen zuriickzogen. Flir die intellektuelle Entwicklung un seres Volkes 
aber bleibt es der schone Ruhm dieser Gesellschaften, daB sie den 
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Sinn fUr das Studium der Wirklichkeit und den Glauben an eine 
hierauf gegriindete, von aller Kirchenscholastik befreite Kultur wach 
gehalten haben, bis sie ihr Amt an die modernen Akademien .ab
geben konnten. Und deutliche Beziehungen fUhren von ihnen zu die
sen hiniiber. 

Die ersten Einwirkungen der neuen Wissenschaft des 17. Jahr
hunderts auf das geistige Leben des deutschen Volkes fallen noch in die 
Zeiten des graBen Krieges. Joachim Jungius eignete sich die Lehren 
Bacons an, und der scharfsinnige Mathematiker und Logiker suchte 
schon die Einseitigkeit, an welcher das Werk des graBen Englanders 
litt, auf den Wegen Keplers und Galileis zu korrigieren. Und er hat 
nun auch als Professor in Rostock 1622 eine leider nur zu kurzlebige 
Sozietat gestiftet, aus deren Programm uns zum ersten Mal der frische 
Luftzug der neuen Zeit entgegenweht. "Der Zweck unserer Vereinigung 
soIl allein der sein, die Wahrheit aus der Vernunft und der Erfahrung 
sowohl zu erforschen als sie, nachdem sie gefunden ist, zu erweisen, oder 
aIle Wissenschaften und Kiinste, welche sich auf die Vernunft und Er
fahrung stiitzen, von der Sophistik zu befreien, zu einer demonstrativen 
GewiBheit zuriickzufUhren, durch eine richtige Unterweisung fortzu
pflanzen und endlich durch gliickliche Erfindungen zu vermehren." 
Ein Zeitgenosse des J ungius, Matthias Be r neg g e r, hat dann die 
Schriften Galileis iibertragen und durch seine vielfaltigen Verbindungen 
mit den deutschen Naturphilosophen und ihren Vereinen offenbar da
hin gewirkt, daB der Geist der Wissenschaftlichkeit diese Kreise 'nun 
immer tiefer durchsetzte. 

Der Siegeszug des modernen Geistes auf deutschem Boden be
ginnt doch erst mit der zweiten Halfte des Jahrhunderts. 

Zunachst wurde der Cartesianismus aufgenommen. Holland, seine 
Heimat, war in der Regel auch die Stelle, von der seine Verbreitung 
ausging. Hier war ein reformierter Prediger in Amsterdam, Balthasar 
Be k k e r, einer seiner ersten Propheten - und Martyrer. Sein Buch 
iiber die "bezauberte Welt", welches nun den langen Kampf gegen den 
Damonenglauben er6ffnete, hat in Deutschland tief gewirkt. Thomasius 
bekennt, daB ihm dasselbe den kraftigsten AnstoB gegeben hat, und 
Semler hat noch 1781 eine Dbersetzung und Bearbeitung fUr zeitgemaB 
gehalten. Denn das Buch ist eine der wirksamsten Waffen des prote
stantischen Rationalismus gewesen. Die wissenschaftlichen Reisen, die 
in diesem Zeitalter den regelmaBigen AbschluB der akademischen Stu
dien .bildeten, hatten, wie sie sich vorzugsweise nach den Niederlanden 
richteten, weitere Beriihrungen zur Folge. Und so nistete sich die neue 
"geometrische" Methode nun auch auf den deutschen Hochschulen ein: 
wie es natiirlich war, untcr dem heftigsten Widerstande der Fakultaten, 
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die an Aristoteles, Thomas und Melanchthon festhielten, tausendmal 
widerlegt, verdammt und verfolgt und doch nie unterdriickt. Die kleine, 
nun Iangst vergessene Universitat Herborn konnte in jenen Tagen den 
Ruhm beanspruchen, daB sie seit ihrerGriindungdurchdiereformierten 
Grafen von Nassau-Dillenburg immer die Hochburg alles Neuen und 
Radikalen gewesen sei. Hier hatte einst AIthusius sein revolution ares Na
turrecht entwickelt; hier wurde jetzt das neue franzosische System zuerst 
rezipiert, schon 165 I. Und von Herborn ging auch der selbstandigste 
deutsche Cartesianer aus, Cia u be r g, der nun diese Gedanken an die 
junge brandenburgische Universitat Duisburg verpflanzte. In Jena be
handelte Erhard Wei gel, zum bestandigen Entsetzen seiner Kollegen, 
nicht nur die Naturwissenschaften, sondern auch Moral, Recht und 
Theologie nach der Methode des Descartes. Pufendorf und Leibniz sind 
seine Schiiler gewesen. Gegen das Ende des Jahrhunderts gewannen 
die Hugenotten, voran ihre Prediger, als Pioniere des Cartesianismus 
Bedeutung. In Berlin, wo sie sich unter dem Schutze des groBen Kur
fiirsten und seines Sohnes in diehten Massen niederlieBen, hat in dieser 
Hinsieht C h a u v i n gewirkt, Professor am franzosischen Kollegium und 
Verfasser eines philosophischen Worterbuches; auch sein Name findet 
sich in der erst en Mitgliederliste der Berliner Akademie wieder. 

Spinoza kam, und in ihren ersten Tagen hat doch auch seine Lehre 
in Deutschland ihre Jiinger gefunden. Unter ihrem Panier durchzog 
Matthias K n u zen die deutschen Stadte, ein streitsiichtiger Zungenheld, 
der aber gleichwohl in J ena eine eigene Spinozistische Sekte stiften 
konnte. Ernster und tiefer ergriff Johann Wilhelm S t 0 s c h die Gedan
ken des jiidischen Philosophen, und es ist doch ein bemerkenswertes 
Zeichen fUr die freisinnige Regierung des ersten preuBischen Konigs, 
daB selbst dieser Mann in Berlin geduldet wurde. 

Bald darauf, schon an der Schwelle des neuen Jahrhunderts, fand 
das Worterbuch Bayles seinen Weg iiber den Rhein. Franzosisch und 
in einer Form geschrieben, welche die freie Reflexion zur Geltung 
brachte, bemachtigte es sieh auch hier schnell der ganzen literarrs'ch 
interessierten Welt. Das einzige groBe Werk, das Leibniz zu seinen Leb
zeiten veroffentlichte, war eine Auseinandersetzung mit dies em skepti
schen, pessimistischen, zerrissenen GeiS'te. Und ungefahr gleiehzeitig 
gelangten Locke und die englischen Freidenker nach Deutschland. 

Da trieb denn auch in Deutschland die schopferische Kraft eines 
Gedankenzusammenhanges, der seiner logischen GewiBheit und seines 
Wertes fUr die Kultur sieher war, allerorten die Plane und Versuche zur 
Organisation der wissenschaftlichen Arbeit hervor. So lange sie nur 
in der idealen Republik der Gelehrten die Mittel ihres Wirkens such
ten, kamen sie doch nirgend iiber den ersten bescheidenen Anfang 
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hinaus. Nur eine unter diesen deutschen Privatgesellschaften aus di r 
zweiten Halfte des 17. J ahrhunderts hat sich behauptet, bis auf die 
Gegenwart, das Collegium Naturae CuriosoruJn eines Arztes aus 
Schweinfurt, die spatere Academia Caesarea Leopoldzno-Carolilta. Eine 
besondere Bedeutung fUr das geistige Leben der Nation hat dieser Ver
ein nie gewonnen. Aber wie nun in derselben Epoche, in der die 
Wissenschaft Galileis und Descartes' unser Vaterland eroberte, das 
deutsche Furstentum den Grund zu seinen erst en modernen Staaten 
legte, wurde auch in Deutschland das inn ere Verhaltnis, welches zwi
schen beiden Machten bestand, sogleich erfaBt und benutzt. 

An dieser Stelle mag jenes groBartigen Planes zu einem Universal
institut gedacht werden, fur den 1667 ein schwedischer Emigrant, Bene
dict Sky t t e, den KurfUrsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg ge
wann. Das Programm dieser Anstalt umfaBte aIle \iVissenschaften und 
Kunste, die rein en wie die technischen. Forschung und Unterricht soIl
ten in ihr bestandig Hand in Hand gehen: sie sollte zugleich Akademie 
und Universitat sein. Und indem ausdrucklich betont wird, daB die 
Korperschaft unter dem Protektorat des KurfUrsten sich selbst regieren 
solIe, zeigt sich schon das Verstandnis fUr eine wesentliche Forderung 
der neuen Wissenschaft und ihrer Anstalten. So wendet sich auch die 
Einladung zur Beteiligung an diesem Institut an aIle Nationen 1.lilld Kon
fessionen; selbst J uden und Araber sollen zugelassen sein. Der be
grundete Zweifel, ob Skytte, der einstweilen nur Geld und wieder Geld 
nahm, die geeignete Personlichkeit sei, urn ein solches Unternehmen 
ins Leben zu rufen, bewog jedoch den KurfUrsten, das Projekt fallen zu 
lassen. Leibniz hat spater erklart, daB ihm der Plan durch Skytte selbst 
bekannt geworden, abel' bei der Stiftung seiner eigenen Sozietat nicht 
mehr im Gedachtnis gewesen sei. 

Und keiner unter den altel'en Zeitgenossen von Leibniz trug das 
neue Ideal einer universal en Kultur, in welchem nun dieses groBe Jahr
hundert lebte, so tief im Herzen wie Johann Joachim Becher. Und 
keiner forderte so konsequent wie er, daB sich die einzelnen Staaten in 
den Dienst dieser Kultur stellten, schon in ihrem eigenen Machtinter
esse. Darum solI ten sie die Wissenschaft organisieren und in dieser 
Gestalt in ihren Behordenapparat aufnehmen. Politische und wissen
schaftliche Einrichtungen fallen fur ihn schlieBlich zusammen, wie 
in den groBen Utopien aller Zeiten. Seine Gedanken und Entwurfe 
gingen so weit wie nur je die von Leibniz. Und auch er hat an ihre Ver
wirklichung ein Leben gesetzt. Aber ein rastIoser, sturmischer Geist wie 
er war, dazu maBlos eitel und hochmiitig, hielt es ihn nir~end, wo er 
nicht gleich Verstandnis und Erfolg fand. Eine Zeitlang hat er den 
Wiener Hof fUr seine Bestrebungen zu interessieren gewuBt, bis er sich 
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mit allen einfluBreichen Person en iiberworfen hat und es fUr geraten 
halt, nach Holland zu fliichten. Zuletzt ist er nach England gegangen 
und hier J68z gestorben. Ein GroBerer und Gliicklicherer trat an seine 
Stelle: Leibniz. 

LEIBNIZ UNO DIE GRUNDUNG 
DER BERLINER AKADEMIE 

I. 

Leibniz ist der universalste Geist, den die neueren Volker bis auf 
Goethe hin hervorgebracht haben. Wenn es die hochste Leistung der 
Philo sophie ist, die Kultur eines Zeitalters zum BewuBtsein ihrer selbst 
und zu systematischer Klarheit zu erheben und so die Macht dieser 
Kultur zu steigem, so hat das seit Platon und Aristoteles kein anderer 
Kopf so umfassend und so schopferisch vollbracht als dieser deutsche 
Philosoph. Die groBen Machte, die in der Kultur des ausgehenden 
J7. Jahrhunderts nebeneinander bestanden, der griechische Idealismus 
von Platon und Aristoteles, das gereinigte prote~tantische Christentum 
und die neue auf das Naturerkennen gegriindete Wissenschaft der Zeit, 
verstandigten sich in diesem alles mitfUhlenden und verstehenden 
Geiste. Es schien, als habe ihn die Natur zu diesem titanischcn W crk 
ausdriicklich ausgeriistet. Er las alles, aber nicht wie ein Polyhistor, 
sondem Lemen und Schaffen waren bei ihm immer eins. _"Es klingt 
seltsam," sagt er einmal, ,)ch billige das meiste, was ich lese." Er 
gab sich der Wahrheit in jeder Schrift und in jeder Tatsache des Le
bens hin - bis zur Schwache. Er umfaBte alle Wissenschaften und 
bildete sie in der Richtung fort, in der ihre Zukunft lag. Neben Newton 
selbstandig in der Erfindung der Differentialrechnung, einer der Vor
nehmsten unter den Begriindem der Einsicht in die Erhaltun.g der 
Energie, der erste, der in dem Spiel der Vorstellungen unterhalb der 
Region unserer bewuBten Operationen das Prinzip der psychologischen 
Erklarung erkannte, ein Pfadfinder auch als Geschichts- und Sprach
forscher: so lebte er in einem Zusammenhang aller wissenschaftlichen 
Erkenntnisse, der in der neueren Zeit ohnegleichen ist. Derselbe Mann 
war dann von dem groBen Problem der Kultur erfiillt, das Einver
nehmen der mechanischen Naturerkenntnis mit der christlichen Reli
giositat herbeizufUhren. Von einem solchen Standort aus muBten ihm 
die unterscheidenden Dogmen der Konfessionen unbedeutend und 
gleichgiiltig erscheinen, und so ergab sich ihm seine rastlose Tatigkeit 
fUr die Wiedervereinigung der getrennten Konfessionen. Und dies alles, 
die Arbeit der Wissenschaften, die Vereinigung der Kirchen unterein
ander und die Versohnung beider, ordnete sich in seinem Geiste dem 



Leibniz und sein Zella/ler 

groBen Ziel emer alle Nationen umfassenden menschlichen Kultur 
unter, deren Netz sich fiir seinen erdumspannenden Geist schon bis 
nach China und Agypten erstreckte. Diese Einheit seines Geistes ver
birgt sich oft in seinen Schriften. Sie sind meist Kinder des Augen
bJickes und der Gelegenheit. So erscheint er zuweilen mit einer unter 
seinen Aufgaben ausschlieBlich beschaftigt. Zumal in seinen Unions
bestrebungen verliert er sich ofters in theologische Kompromisse, fern
ab yom Mitte]punkt seiner Gedanken. In andern Fallen erscheinen seine 
Ideen ganz bedingt von der Auseinandersetzung mit irs-endeiner Rich
tung der Zeit oder einem Gegner. In Wirklichkeit ist ihm der Zu
sammenhang seiner Gedanken immer gegenwartig gewesen. 

Das System, in welch em er diesen Zusammenhang darzusteIlen 
strebte, muBte eine ganz andere Struktur haben als das von Hobbes 
oder von Spinoza. Fiir Leibniz zuerst war Metaphysik eine Hypothese; 
denn sie entsprang fiir diesen positiven Geist aus einem kombinato
rischen Verfahren, das gleichsam die Enden der einzelnen Wiss-en
schaften durch einen Zusammenhang von Prinzipien zu verkniipfen 
strebte. So ist er auch in der Metaphysik immer ein Suchender geblie
ben. Aber in seinem Gemiit war die Einheit gegeben, deren Begriin
dung im System er immer neu erwogen hat. Diese Verfassung seines 
Gemiites, welche mit aHem ZukunftsvolIen in seinem Zeitalter in Ein
klang stand, war der lebendige Quell all seines Denkens und Tuns. Aus 
ihr entsprang auch seine Metaphysik. Sie lag in derselben Richtung, 
in welcher Bruno, Galilei, Kepler und Descartes sie gesucht hatten. 
Ein Universum, gleichartig in seinen Teilen, diese Teile verbunden 
durch eine alIumfassende Gesetzlichkeit, innerlich aber zusammengehal
ten durch einen Sinn, der sie zur Harmonie vereinigt. 1m Gegensatz zu 
alIer bisherigen Theologie, welche den Menschen in judaisierender 
Selbstsucht zum Mittelpunkt des Wehalls gemacht hatte, und im Ein
verstandnis mit den groBen Denkern seit Giordano Bruno fand Leibniz 
die Bedeutung des Universums darin, daB aIle Stufen von Kraft, Leben, 
VoIlkommenheit und Gliick in ihm verwirklicht seien. Hierdurch wird 
fiir ihn das Universum der Ausdruck der Unendlichkeit des volIkomme
nen gottlichen Wesens. Die Freude des Erkennens, die universale Sym
pathie, in welcher unser Geist mit jedem Teile dieses hochst lebendigen 
Universums verkniipft ist, und das so entstehende Streben, uns selbst 
durch die reine Objektivitat des Verhaltens zum Ausdruck und Spiegel 
der Gottheit in Klarheit des Gedankens, in Freude an der Harmonie 
der Welt und in Wirksamkeit fUr das Weltbeste zu machen - das ist 
die innere Seele von all em Denken und Tun in Leibniz. 

War es eine neue Religion, war es eine neue dichterische .Art, das 
Universum zu erblicken, oder war es ein neues philosophisches System? 
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Es war das alles zugleich. Wenn er die \Vissenschaften :wriickver
folgtc bis zu den Punkten, an denen die prastabilierte Harmonie der 
Monaden, dieser lebendigste Begriff, welchen je ein Mensch von dem 
Wirklichen gefaBt hat, den Anforderungen einer jeden von ihnen zu 
geniigen schien, so entstand da eine neue Metaphysik, die seelen
vollste unter allen. In ihr war die Versohnung jener groBen Weltkrafte 
erreicht, welche die Kultur des Zeitalters ausmachten: der Mechani's
mus erwies sich als die Erscheinung einer immanenten Teleologie, das 
System der Bewegungen als Ausdruck der Relationen von Kraften, und 
jede dieser Krafte als Vorstellen und Streb en. 

Das Recht des menschlichen Geistes, so von der erscheinenden 
WeIt zuriickzugehen auf dies Universum unraumlicher Krafteinheiten, 
in welchem aIle Stufen von Kraft, Leben, Vollkommenheit und Gliick 
verwirklicht sind, ist von Leibniz tiefsinnig begriindet worden. Die 
notwendigen Wahrheiten, wie sie der Mathematiker oder der Logiker 
entwickelt, enthalten nur die Bedingungen, an die jede Ordnung irgend
einer moglichen WeIt gebunden ist: die We It, in welcher wir leben, 
besteht aus Tatsachlichkeiten, die aus jenen Wahrheiten nicht ableit
bar sind. So lange nun unser Geist die ursachlichen Beziehungen der 
Erscheinungen verfolgt, bleibt ihm das System harter Tat~chen fremd, 
unverstanden, unableitbar. Wir iiberwinden die Fremdheit der WeIt 
und die tote Tatsachlichkeit dessen, was urn uns ist, durch keine Kausal
betrachtung und durch kein mathematisches Raisonnement: wir muss en 
den Leitfaden der U rsachen verlassen und zu einer ganz andern Gattung 
von Erklarungsgrunden ubergehen, wenn wir diese Fremdheit besiegen 
wollen: Sinn, Werte, Entwicklung, Leben, ein Stufenreich sich aus
wirkenden Strebens, immanente ZweckmaBigkeit - das sind die Be
griffe, durch die der menschliche Geist das Universum sich zu eigen 
macht, durch die er Bewegung und BewuBtsein nicht auBerlich xu.
sammenbindet, sondern in eins denkt. 

Und wenn nun derselbe Mann, der hier als Metaphysiker redet, die 
geheimnisvolle Tiefe des Christentums zu durchdringen strebt, dann 
wird er den Gott, der unter den Bedingungen der notwendigen Wahr
heiten gesetzmaBig-frei diese WeIt als die vollkommenste Verwirk
lichung aller Stu fen von Kraft, Leben und Gluck hervorgebracht hat, 
an die Stelle der in dem Dogma von der Rechtfertigung und Versoh
nung verkiindeten, zurnenden und verzeihenden Gottheit setzen. Die 
christliche Religiositat der Aufklarung wird entstehen, und das harte 
Antlitz des alttestamentlich bedingten Gottes wird sich mildern und 
sanftigen. 

Und wenn die strengen logischen Bande, in denen der konstruktive 
Geist des 17. J ahrhunderts diese Lebensanschauung zusammenhielt, 
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sich losen, dann wird deren Kern in Lessing, Herder und Goethe fort
leben; ihre Innerlichkeit wird in schriftstellerischer Freiheit und in 
dichterischer Macht weiterwirken. 

Kein moderner Mensch hat vor Leibniz die Befreundung jedes Din
ges mit dem andern in einem gemeinsamen Sinn der Welt so gefiihlt 
als er. Niemand vor ihm hat es so als das Ergebnis dieses groBen 
17. Jahrhunderts begriffen, daB die Aufklarung des BewuBtseins durch 
die Wissenschaft das Menschengeschlecht besser und gliicklicher 
mach en wird. Nie hat vordem jemand so klar und doch so warm sein 
ganzes Dasein der Aufklarung und dem Streben nach dem Weltbesten 
gewidmet. Denn erst s e i n Glaube, daB in diesem Universum Alles 
Leben und Entwicklung, die hochste Stufe aber die AufkHirung des 
Geistes und das gliickliche Einverstandnis des Gemiites mit dem Uni
versum ist, erloste die Einsichtigen von all den dunklen Dogmen, 
welche die Seelen der Menschen zusammengeschniirt und beengt hat
ten. Er erst zeigte ihnen in dem Fortschreiten der Menschheit im Inter
esse der Kultur des Ganzen ein neues und hoheres Ziel des Menschen
geschlechtes. So ist in diesem groBen Leben die tiefste Innerlichkeit 
mit dem offensten Sinn fiir die Weltinteressen und mit einer freudigen 
Kraft des Handelns verbunden. 

Er mischt sich heiter in die Maskeraden und Aufziige, die in Char
lottenburg, Berlin und Hannover die lebensfrohen Fiirstinnen veranstal
ten. Bei einem solchen Feste sollte er einmal als Astrolog mit einem 
Teleskop in der Hand auftreten und dem brandenburgischen Kurfursten 
die groBe Zukunft seines Hauses voraussagen. In keinem Au.genblick 
verlaBt ihn doch der Gedanke an seine groBen Plane, in deren Dienst 
er diese fiirstlichen Personen zu .stellen gedenkt. Er verfolgt diese Plane 
mit der Geduld eines Schachspielers, der, SD oft der Zug des Gegners 
ihn kreuzt, in kiihler Bedachtsamkeit neue Gegenziige ersinnt. Und 
immer ist der Zusammenhang jedes Planes mit dem tief-innerlichen Be
griff der Kultur, in welchem sie alle zusammengehalten sind, seinem 
Geiste gegenwartig. 

Auf der Hohe seines Lebens, unter dem EinfluB seiner Doppelstel
lung in Hannover und Berlin finden wir den Zusammenhang der prak
tischen Ideen abgeschlossen, an deren Verwirklichung er fortan 
gearbeitet hat. Von den Tagen ab, in denen Johann Christian von 
Boineburg, der Staatsmann von Kur-Mainz, ihn gleichsam entdeckt 
hatte, haben diese praktischen Ideen mannigfache Wandlungen durch
gemacht. Friih erfaBte er den Begriff einer Kultur der Menschheit, ge
tragen von den fiihrenden Nationen Europas, sich erstreckend iiber die 
ganze Erde, einer Verbindung von Herrschaft tiber die Natur durch 
die Kraft der Wissenschaft, mit der Aufklarung durch den verniinftigen 
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Glauben an einen Zweckzusammenhang der WeIt in Gott und an ein 
Fortschreiten des Menschengeschlechtes, auch tiber diese Erde hinaus, 
in unendlicher Entwicklung. Seitdem ihm nun aber die wahre 'rendenz 
des Staates Ludwigs XIV., dieses "allerchristlichsten Kriegs'gottes"~ 
zum BewuBtsein gekommen war, erkannte er in der Vorherrschaft 
Frankreichs und in der Macht des Katholizismus die groBe Gefahr fiir 
eine ruhig fortschreitende Kultur. Mit dem warmsten Patriotismu~ hat 
er von da ab die selbstandige SteHung Deutschlands! die Ausbildung 
un serer edlen Sprache, das Eintreten unsere51 Volkes in das Zusammen
wirken der Wissenschaften vertreten. An dem kleinen Hofe von Han
nover fand er eine Heimat seines Wirkens; von da erstreckten sich 
seine praktischen Ideen iiber die weite Welt. Er woHte die protest an
tischen Fiirsten Deutschlands mit den Vormachten des Protestantismus, 
England und den Niederlanden, verbunden sehen. Deshalb erstrebte 
er jetzt die Union der protestantischen Konfessionen, das Zusammen
gehen von Hannover mit Brandenburg und die Begriindung einer Aka
demie in Berlin. 

Indem er in diesem Zusammenhang von Ideen und Planen lebte, 
bildete sich einer der eigentiimlichsten Ziige dieser unbeschreiblich 
genial en Natur aus. Ein Zug, in welchem Descartes' Streben nach 
eiuer Universalmethode sich fortsetzte. Nicht auf einzelne Ergebnisse, 
ja nicht einmal auf metaphysische Konzeptionen als solche war er in 
erster Linie gerichtet. Er suchte lnstrumente, welche grenzenlose Mag
lichkeiten von Leistungen in sich enthielten. Ein solchesl soUte seine 
philosophische Zeichensprache sein, 'dann seine Differentialrechnung, 
weiter seine Prinzipien del' Welterkenntnis, unter denen die der Konti
nuitat und der Erhaltung der Kraft die vornehmsten waren. Und auch 
seinen Begriff der Akademie bestimmte dieser Gesichtspunkt. Die Aka
demie war ihm ein solches Instrument, das', einmal in Wirkung ge
setzt, nach allen Seiten hin die Kultur zu fardern versprach. Daran 
werden wir uns spater erinnern miissen, urn zu verstehen, \Vie sein 
fruchtbarer Geist in wechselnden Plan en die Linien jeder Aufgabe ge
zogen hat, welche in dem Begriff einer Akademie eingeschlossen ist. 

Aber wie hatte auch die Kraft des genialsten Mannes zureichen 
k6nnen, die Summe von Arbeit zu voUbringen, die in diesem Zu
sammenhang enthalten war? J e alter er wurcle, desto mehr geizte er 
mit seiner Zeit. Aus Sparsamkeit mit diesem kostbarsten der Giiter 
war er Hagestolz geblieben. Er wohnte in Hannover stattlich, aber 
in einem gemieteten Hause, als ob er jeden Augenblick bereit scin 
miiBte, es zu verlassen, wenn der Wechsel seiner Plane es erforderte. 
Die Bibliothek, die er verwaltete, hat er betrachtet, als ware sie zu 
seinel1l personlichcn Gebrauch; nur ungern lieB er cincn Fremden sic 
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betreten. Tagelang verlieB er sein Haus nicht. Auf Reisen im Wagen 
war er mit seinen mathematischen Arbeiten beschaftigt. Er war immer 
korperlichen Bewegungen abgeneigt gewesen. Und wie e.r nun ein 
starker Esser war, fand er sich von der Gicht hei~gesucht; er aber 
wollte nicht dulden, daB die Schmerzen ihn an der Arbeit hinderten, er lieB 
sich holzeme Schraubstocke anfertigen, um sie weniger fiihlbar zu 
machen. Diese Art von gewalttatigem Regiment iiber seinen Korper 
verkiirzte ihm das Leben. 

Seine wissenschaftlichen Arbeiten, der Drang, sein Wissen filr das 
Leben nutzbar zu machen, die .E'Jiine.fiir die Kultur, denen er nachging, 
standen sich gegenseitig im Wege. Auch Goethe hat in Weimar in 
einer so vielseitigen Existenz gelebt und unter den komplizierten 
Lebensaufgaben gelitten, die er auf sich genom men hatte. Aber sein 
Welts inn gab ihm zur rechten Zeit ein, sich dem zu entreiBen. Er 
entfloh nach I talien. Zuriickgekehrt nahm er seine Beamtentatigkeit 
nicht wieder in der alten Ausdehnung auf. Er lebte von da ab dem 
Zusammenhange seiner Ideen und Dichtungen. Leibniz empfand so 
stark als Goethe die Dberlegenheit der groBen geistigen Leistungen 
iiber alles, was er in den Staatsangelegenheiten zu tun vermochte. 
Als er zum letzten Mal mit dem preuBischen Konig iiber seine Aka
demie verhandelte, schrieb er stolz: bei der Nachwelt werde das, was 
fiir das Wachstum der Wissenschaften durch diese Anstalt geschehe, 
allezeit wertvoll sein, wenn aIle politischen Interessen dermaleinst sich 
geandert haben wiirden. Aber der Zusammenhang zwischen dem, was 
er dachte, und was er auBerlich 'wirken wollte, war doch in ihm viel 
starker und umfassender als in Goethe. Er vermochte nicht, sich los
zureiBen und die Verfolgung seiner praktischen Ziele aufz~geben. So 
ist die Veroffentlichung seiner meisten Entdeckungen zuriickgehalten 
worden. Auch was er selbst zu seinen Lebzeiten publizierte, verspatete 
sich, und das unbehagliche Gefuhl, daB ihm andere zuvorkamen, 
lastete auf ihm. Weitaus das Meiste hinterlieB er halb vollendet. Wie 
hatten seine "neuen Versuche uber den menschlichen Verstand" ge
wirkt, wenn sie sogleich Locke entgegengetreten waren? Als sie 
lange nach seinem Tode erschienen, war Hume inzwischen gekommen, 
und sie hatten trotz ihrer Genialitat etwas Vergangenes in ihren Be
zugen. Nicht anders stand es mit seinen groBen historischen und ju
ristischen Arbeiten. Mit welch en Gefilhlen'mag der altemde Mann tiber 
dem Schatze seiner Manuskripte gesessen haben? Das war die erste 
und vielleicht die groBte alIer Tragodien seines Lebens. Es' war ihm 
nicht vergonnt, positiv und gleichsam zeitlos das Werk seines Lebens 
zusammenzufassen, wie Spinoza oder Kant es durften. 

Und dann standen wieder die wissenschaftlichen Arbeiten seinen 
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Planen, seinem Eingreifen in das Leben der Zeit entgegen. Diese Plane 
sind aIle aus dem genialsten Verstandnis der Aufgaben menschlicher 
Kultur entsprungen. Kaum einer war unter ihnen, der nicht wenigstens 
in seinem Kerne spater verwirklicht worden ware: von der Akademie 
und der Union der protestantischen Konfessionen bis zu den Missio-
nen und Handelsverbindungen nach China hin und den Au~gaben der 
franzosischen Politik in Nordafrika. Aber derselbe Mann, dessen Di
vination dem J ahrhundert vorauseilte, verkannte durchaus die be
schrankten, harten und bosen Wirklichkeiten urn ihn her. Er war 
gleichsam weitsichtig. Dem vergeistigten Denker blieben diese fiirst
lichen Person en doch stets unverstandlich, welche bis an die Knochel 
in sehr irdischen Materien wateten, in Sinnlichkeit und hartem Egois
mus, zuweilen auch in Blut, aber Gottern vergleichbar dahinschritten, 
vorwarts getrieben von dem Gefiihl, daB der Staat in ihnen gegen
wartig seL Und dieser Mangel an Verstandnis war gegenseitig. In 
Hannover hat er nach dem Tode des Fiirsten, der ihn berief, kein V,er
trauen mehr genossen. Bes,sere Wiirdigung- fand er bei den beiden 
groBen Fiirstinnen, denen er gedient hat. Frauen haben ein natiir
liches Gefiihl fiir das GroBe, das kommt und lebendig ist, wenn es 
ihnen personlich entgegentritt. So fand der stolze Einsiedler der Nie
derlande, Descartes, in Elisabeth von der Pfalz und in Christine von 
Schweden Schiilerinnnen, und so fand auch Leibniz bei den beiden 
fiirstlichen Freundinnen in Hannover und in Berlin ein Verstandnis 
dessen) was ihn erfiillte, wie bei keiner anderen Person an diesen Hofen. 
Ohne Sophie Charlotte wiirde damals die Akademie in Berlin nicht 
zustande gekommen sein. Lebensfreudig bis zum iibermiitigen Spiel 
mit dem Schimmer der Dinge, durch die Mutter in politische Intri
guen tief verwickelt, empfand sie doch, wie sie erzogen war, an diesem 
halb-barbarischen Hofe Bediirfnisse feinerer Art, denen nur Leibniz ge
nugtat. Und doch: auch mit dies en gliicklichsten Beziehungen seines 
Lebens hingen die tie fen Enttauschungen zusammen, die das alles ihm 
bringen soUte. Die beiden fiirstlichen Frauen verwickelten ihn in das 
feine Gespinst ihrer politischen Intriguen. Als sie vor ihm hinweg
starben, lieBen sie ihn einsam und von Verdacht umgeben zuriick. 

Das Schlimmste war: Plane verschiedenster Art hatten sich in ihm 
solchergestalt verwickelt und verknotet, daB der Zuschauer schwer 
unterscheiden konnte, was ihm Mittel und was ihm Zweck in einem 
gegebenen Augenblick war. Zuweilen scheint er seine Akademie als 
Mittel zu benutzen, urn in Berlin einem politischen Zwecke nachzu
gehen; dann wieder benutzt er die politischen Personen und Ange
legenheiten, urn seine Akademie durchzusetzen. Er bedient sich seiner 
Philosophie, urn Dogmen plausibel zu machen und seine Unionspolitik 
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zu fordern; und dann scheint es wieder, als wolle er so den Theologen 
seine Philosopheme annehmbar machen. Und auf diesem Theater der 
Welt, auf dem damals mehr als je ein jeder seine eigenen Zwccke ver
folgte, fand er die Stelle, dic er selbst einnahm, sein Wirken gleichsam 
hinter der Buhne, nicht entsprechend dem, als was er sich fuhlte. So 
wurde sein berechtigter Stolz in dieser \Velt zur Eitclkeit. Er mischte 
die eigenen Intercssen mit den allgemeinen. Er suchte Geld, um es 
dann wieder in einem vernachlassigten Haushalt und fur groBe sach
Hche Zwecke auszugeben. AuBere Ehren erstrebte er als eine Not
wendigkeit, die seiner graBen wissenschaftlichen Position entspreche, 
und blieben sie an irgendeiner Stelle aus, so vermiBte er sie - so 
weit sein glucklicher Optimismus das zulieB. Es konnte nicht fehlen, 
daB er den Menschen, mit denen er lebte, auf diese Art dunk61 und 
ratselhaft wurde. Ein unbestimmter Verdacht umgab in der letzten 
Zeit seines Lebens den Mann, der hier in Berlin als Agent vOl~ Han
nover und dart in seiner Heimat als von brandenburgischen Interessen 
bestimmt erschien. Mit keinem, der einseitig bestimmten Interessen 
nachging, konnte er dauernd zusammengehen. So kam immer ein Mo
ment, in welchem er MiBtrauen erweckte. Er hatte weder politische 
noch wissenschaftliche Freunde. Immer einsamer wurde es um ihn 
her. So endete ein Leben, das zu dem hochsten Gluck angelegt war, 
tief tragisch. Welch ein Gegensatz zwischen diesem Leben und dem 
von Kant und Goethe, die fern von den Welthandeln in ausgebreiteter 
Arlieit und dabei tief beschaulich in die spateren Jahre traten und 
zu immer allgemeinerer Anerkennung aufstiegen. 

2. 

Es lag in Leibniz ein einziges Talent, die Ergebnisse neuer 
Studien und Lebensverhaltnisse fur die Fortbildung seiner Ideen zu 
benutzen und den Inbegriff des Erworbenen von ihnen aus einer Re
vision zu unterwerfen. So entwickelte sich ihm sein letzter Begriff der 
Monade, so haben auch seine Gedanken uber die Organisation der 
wissenschaftlichen Arbeit immer neue Erweiterungen und Umgestal
tungen erfahren, bis sie in dem Plan der preuBischen Akadel11ie ihre 
letzte Zusal11menfassung finden. 

Auf der Universitat, in Leipzig unter Jakob Thol11asius und in Jena 
unter Erhard Weigel, el11pfangt cler Geist des Junglings clie bestiml11cnde 
Richtung auf Philosophie, Mathematik und Physik, und die moderne 
Wissenschaft des Descartes siegt auch in ihm sogleich uber Aristoteles 
und die Scholastik. Von Anfang an findet er sich ferner auf die Be
deutung des vVissens fur das Leben hingewiesen. Leipzig, seine Vater-
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stadt, entwickelt sich eben in diesen Jahren zu dem ersten Em.porium 
fiir den Austausch der Manufakturen des Westens gegen die Rohstoffe 
der slawischen Linder. In Niirnberg lernt er darauf das sicher und 
selbstbewuBt dahinstromende Leben einer deutschen Reichsstadt ken
nen, die als Mittelpunkt eines weitverzweigten Handels und als Sitz 
einer hochentwickelten Industrie noch immer ihren Rang in der Welt 
behauptete - und doch auch die Gefahren, welche dieser Bliite nun 
von dem machtigen Aufschwung der fremden Nationen drohten. Und 
wie er nun in die alchymistische Gesellschaft eintritt, die hier bestand, 
erfiilIt er sich zugleich mit dem eigentiimlichen Geist, der in diesen 
ersten deutschen SozieUiten lebte, mit dieser Mischung von phanta,ti
scher Spekulation und niichterner Wissenschaft, von sittlichen und reli
giosen und derb praktischen Motiven. Manner alIer Stande und Be
rufe bilden hier seinen Umgang, Pastoren von St. Lorenz und St. Ja
kob, Lehrer von der lateinischen Schule, Patrizier, Kaufleute, Hand
werker. Leibniz ist diesem Kreise doch sehr nahe getreten. Er hat die 
Beziehungen zu demselben noch in seinen spateren J ahren gern ge
pflegt, und die Tendenzen, die hier herrschten, sind in seinoo eigenen 
Akademieplanen deutlich zu erkennen. Und wieder eine andere Welt 
erschlieBt sich ihm in Mainz. Johann Philipp von Schonborn und Jo
hann Christian von Boineburg leben in der Ideensphare ihrer groBen 
Vorganger, der Werner von Epstein, Diether von Isenburg und Bert
hold von Henneberg. Die national en Forderungen des deutschen Vol
kes, die nun immer lauter sich geltend machen, sollen erfiillt werden: 
durch die Stiftung eines deutschen Fiirstenbundes und die Vereini
gung der getrennten Bekenntnisse zu· einer nationalen Kirche. Der 
Kurfiirst von Mainz solI als Erzkanzler und Erzbischof das neue 
Deutschland regieren. Leibniz, der seinen neuen Freunden als Sekre
tar und Publizist dient, nimmt auch diese Gedanken in sich auf. 

Hier in Mainz hat er nun auch seine erst en Plane zur Organisation 
der wissenschaftlichen Arbeit entworfen und darin den ganzen Schatz 
seiner Studien und Erfahrungen zusammengefaBt. 

Das alteste Projekt geht auf eine deutsche Sozietat der Wissen
schaften in Frankfurt, unter der Leitung des Kurfiirsten von Mainz. 
Die in England und Frankreich vorhandenen Akademien, welche nach 
der Lage der Wissenschaften in der mathematischen Naturerkenntnis 
ihren Miltelpunkt hatten, dienen als Motiv und Vorbild. Aber Leibniz 
betont starker die praktische Beziehung der Wiss'erlschaft zu Industrie 
und Handel. Vor allem ist doch der junge Polyhistor darauf gerichtet, 
diese Sozietat gleichsam zu einem Archiv alIer vorhandenen Kennt
nisse zu machen. Hier soIl eine universale Bibliothek zusammenge
bracht, cine Realenzyklopadie alles Wissens' hergestellt, eine Korre-
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spondenz mit den Gelehrten aller Linder unterhalten werden. J a er 
fordert bereits eine Kooperation dieser Sozietat mit den Akademien von 
Frankreich, England und I talien. Mit dem gefahrlichen Finanzgcnie, 
das seitdem in immer neuen Projekten sich kundgab, hat er fiir die 
Unterhaltung dieser Akademie eine Papiersteuer ins Auge gefaBt. 

Ein anderer Plan ist der vollkommenste Ausdruck des B~griffes von 
Kultur, wie ihn das J ahrhundert gebildet hat und Leibniz ihn repra
sentiert. Es handelt sich urn eine Sozietat, welche die gesamte Kultur 
des deutschen Volkes nach hochsten wissenschaftlichen Prinzipien leiten 
5011. Die wissenschaftliche Arbeit soU in dieser Sozietat den Fortschritt 
der Naturerkenntnis erwirken, sie soU die natiirliche Gottesverehrung 
durch eine metaphysische Begriindun.g beleben und leiten, und sie soH 
die Anwendung der Wissenschaften fiir die Kultur auf allen Gebieten 
beeinflussen. Leibniz weist seIber auf Pia tons Herrschaft des wissen
schaftlichen Gedankens durch die Gemeinschaft der Forscher als seiner 
Organe hin. Und er antizipiert in einem gewissen Sinne die von Comte 
geforderte Leitung der Gesellschaft durch den wissenschaftlichen Geist. 

Gedanken, welche, so wenig sie sich in die Wirklichkeit der Dinge 
einfiigen wollen, doch eine groBe Tendenz ausdriicken, die seit den 
Tagen der Pythagoreer und dann starker seit dem Zusammenwirken der 
wissenschaftlichen Geister zur Herrschaft iiber die Natur in Wirksam
keit ist. Auch tut Leibniz selbst der Atlantis von Bacon, des Sonnen
staates von Campanella und der Utopie von Morus Erwahnung; eine 
solche Verstandigung zum Zweck der Gliickseligkeit der menschlichen 
Gesellschaft, wie diese Schriften sie planen, wiirde moglich sein, "wenn 
nicht gemeiniglich der allergroBten Herren consilia zu weit von all
gemeiner Wohlfahrt waren." Der groBe Begriff der Kultur des Men
schengeschlechtes, der sein ganzes Leben beherrschen soUte, sprach 
sich in diesen Plan en mit dem unerfahrenen Enthusiasmus der J ugend 
aus. Es war dafiir gesorgt, daB er mit den tatsachlichen Kriiften, die 
sein Zeitalter beherrschten, rechnen lernte. 

Zunachst wird auch er hineingerissen in die patriotische Bewegung, 
welche der erste Raubkrieg Ludwigs XIV. in Deutschland erregt hat, 
und die nun in immer neuen AuBerungen die letzten drei Jahrzehnt.e 
des 17. Jahrhunderts beherrscht. Es ist die groBe Wandlung in der 
deutschen Publizistik, die fortan nicht mehr in der osterreichisch-spani
schen Monarchie des 16. J ahrhunderts, sJondern in dem neuen Frank
reich Richelieus, Mazarins und Ludwigs XIV. das Ziel ihres An
griffes findet. Leibniz hat an dieser Publizistik seinen unmittelbaren 
Anteil: aber auch seine akademischen Plane empfangen jetzt eine natio
nale Farbung. Ein dritter Entwurf aus diesen Tagen von Mainz unter
nimmt den stolzen Beweis, daB die Deutschen die eigentlichen Erfinder 
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auf dem ganzen Felde der real en Wissenschaften und Kiinste sind. Aber 
sie haben J,geschlafen"; die andern Nationen konnten das Gut des 
deutschen Geistes an sich reiBen und praktisch nutzen; die Deutschen 
tragen seIber die Schuld daran, daB die Franzosen und Englander sie 
jetzt weit iiberfliigelt haben, wissenschaftlich, wirtschaftlich, politisch. 
Also sollen sie sich aufraffen und ihr Talent gebrauchen, sich zu
sammentun und organisieren zu Sozietaten und Akademien, wie das 
in Frankreich und England geschehen ist. 

Wie aber hatte sich in dem Deutschland dieser Zeit, in diesem 
Biindel souveraner Kleinstaaten mit ihrem furchtbaren Egoismus, der 
Plan einer nationalen Akademie verwirklichen lassen? Nur in dem Rah
men der neuen territorialen und dynastischen Gewalten war es moglich, 
irgend etwas Lebensfahiges zu schaffen; diese bitt ere Erfahrung hat 
seit jenen Tagen zwei Jahrhunderte lang jeder in der langen Reihe 
der Enthusiasten mach en miissen, die sich an Kaiser, Reich und Nation 
wandten. Leibniz hat sich in diese Wahrheit nicht leicht und nie voll
standig finden konnen; sein Optimismus hat ihn auch in der Folgezeit 
immer wieder verleitet, organisatorische Plane fUr das ganze Reich zu 
entwerfen. Und nie hat er die nationalen Aufgaben, die er einer solchen 
deutschen Sozietat gesteckt hatte, wieder aus den Augen verloren. 

In der entscheidenden Epoche seines Lebens verkniipft sich nun 
aber in ihm mit diesen patriotischen Tendenzen der unmittelbare Ein
druck der neuen europaischen Wissenschaft. Er war 26 Jahre alt, als er 
nach Paris ging, um seinen durch den weiten Blick in die Zuku~ft und 
die vollstandige Verkennung der politischen Lage der Gegenwart gleich 
merkwiirdigen Plan, der den drohenden franzosischen Angriff von Hol
land auf Agypten ablenken wollte, bei Ludwig XIV. und seinen Mini
stern personlich zu vertreten. Dieser Zweck der Reise scheiterte. Aber 
hier in der franzosischen Weltstadt, und dann in London und in den 
Niederlanden hat er die neue mathematische Naturwissenschaft im per
sonlichen Verkehr mit ihren groBen Hauptern kennen gelemt; er wurde 
seIber ein Mathematiker und Techniker erst en Ranges. Von nun an 
muBte es ihm als die erste Aufgabe einer deutschen Sozietat erscheinen, 
in Deutschland einen Mittelpunkt fiir die neuen Methoden der Natur
erkenntnis zu schaffen und sein Vaterland in den internationalen Zu
sammenhang einzufUhren, in welchem sich der Fortschritt der wissen
schaftlichen Arbeit und der auf sie gegriindeten Kultur vollziehen soUte. 

Einstweilen schickt auch er sich in die Dinge. Er .geht nach Han
nover, in den Dienst einer der starksten der neuen deutschen Klein
staatenbildungen. Aber wenn er daran die Hoffnung kniipft, daB er 
hier einen Boden fUr seine Bestrebungen finden werde, so verkennt er 
die geistige Verfassung dieses Hofes und doch auch seine eigene Stel-
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lung: er hat in Hannover nie wirkliche Anerkenn~g und Forderung 
gefunden, fUr den Plan einer Sozietat so wenig wie fUr seine andere:n 
Gedanken. Und doch wird nun die "Obersiedlung nach Hannover un
endlich wichtig fUr Leibniz: seine Stellung als Bibliothekar und der 
besondere Auf trag seiner Fiirsten fUhren ihn dahin, die Geschichte und 
die Wissenschaften, die ihr dienen, in den Kreis seiner Studien zu 
ziehen. Die geschichtliche WeIt in sein philosophisches System aufzu
nehmen, hat Leibniz nicht mehr versucht. Aber in sein praktisches 
Kulturideal fand sie ohne weiteres Eingang, und wenn er fortan den 
Plan einer Akademie entwirft, sei es fUr Berlin oder Dresden oder Wien, 
so wird historische Forschung, in weitestem Verstande, ihren gebiihren
den Platz darin finden. Zugleich tritt mit Peter dem GroBen RuBland, 
tritt mit seinen neuen romischen Freunden, den Jesuite:n, das aIte Wun
derland im Osten, China, in den Kreis seiner Interessen. UnermeBliche 
Aussichten schienen sich ihm hier fUr den Handel, die christliche und 
wissenschaftliche Mission, ja fUr die Vertiefung des Christen turns und 
der Wissenschaft selbst zu eroffnen, und auch diese Hoffnungen ver
dichten sich ihm sogleich zu organisatorischen Gedanken. 

Dieser universale Mensch suchte fUr sich und seine Akademie, wie 
sie ihm jetzt, immer sein eigenes Abbild, vorschwebte, eine neue Heimat 
in Berlin. 

Er hielt den Blick auf Brandenburg geheftet, seitdem sich der 
Sohn des groBen Kurfiirsten mit der Prinzessin Sophie Charlotte von 
Hannover vermahlt hatte. Aber als der Kurprinz zur Regierung ge
langte, wurde Eberhard von Danckelmann sein leitender Minister, und 
dieser sah nach den Lebensbedingungen Brandenburgs in Hannover 
einen gefiihrlichen Rivalen. Sophie Charlotte konnte sich auf dem neuen 
Boden nUl" vorsichtig bewegen und nicht daran denken, einen Diener 
des Welfenhauses nach Berlin zu ziehen. Da entstand in Berlin selbst 
der Plan, ein astronomisches Observatorium zu errichten. Leibniz hatte 
ihn kaum vernommen, als er ihm auch schon die entscheidende Wen
dung gab: im AnschluB an dieses Institut moge eine Soziedi.t der 
Wissenschaften gegriindet werden. Und daB nun diese Hoffnung nicht 
wieder zuschanden wurde, dafUr sorgte jetzt der politische Umschwung, 
den dieses Jahr 1697 in Deutschland und, im Zusammenhang damit, 
in Brandenburg herauffiihrte. Der Friede von Ryswick mit seiner be
riichtigten "Klausel", welche auch fUr die an das Reich zuriickfallenden 
Reunionen das gewaltsam eingefUhrte katholische Bekenntnis legali
sierte, brachte noch einmal die protestantische Welt in Bewegung. Die 
Gefahr erschien urn so groBer, als eben der Kurfiirst von Sachsen zum 
Katholizismus iibergetreten war. Der Gedanke einer Union der protestan
tischen 13ekenntnisse lebte wieder auf. Er niiherte die beiden norddeut-
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schen Gegner, Brandenburg und Hannover; sie traten darliber in Unter
handlungen. Und wie die politische Niederlage Brandenburgs in Rys
wick auf Danckelmann zurlickfiel, gelang der Kurflirstin jetzt der Sturz 
des machtigen Mannes. Die Bahn war frei, auch flir Leibniz und seine 
Plane. Er beteiligte sich eifrig an den irenischen Verhandlungen. Unter 
ihrem Schutz begann ein reger Briefwechsel zwischen ihm und Sophie 
Charlotte und wagte er sich schon seIber nach Berlin. Dabei erinnerte 
er an das Observatorium und die Sozietat imrner wieder, bis sich auch 
die letzte Frage, die der Geldmittel, gllicklich loste. Denn nachdern 
die protestantischen Reichsstande die Rezeption der Gregorianischen 
Zeitrechnung beschlossen hatten, ergab sich der Ausweg, Herstellung 
und Vertrieb des neuen Kalenders zu einem Monopol zu mach en und 
auf dieses Monopol die geplanten Anstalten, Observatorium und Sozie
tat, zu fundieren. Der Kurflirst willigte ein: Leibniz war am Ziel. 

Er wurde nun formlich nach Berlin beschieden und entwarf die 
grundlegenden Urkunden, den Stiftungsbrief und die Generalinstruk
tion der Sozietat yom 1 I. und seine Bestallung zum Prasidenten vorn 
12. Juli 1700. Sie konstituierten eine Akademie, die in ihrer Universa
litat alles libertreffen sollte, was die VI elt an iihnlichen Anstalten bisher 
gesehen hatte. Diese Sozietat umspannte den ganzen Kreis der mathe
matischen und physikalischen Wissenschaften u"nd ihrer technischen An
wendungen und stellte sich zugleich die Pflege der Geisteswissen
schaften, besonders der deutschen Sprache und cler deutschen Geschichte, 
der weltlichen und del' kil'chlichen, zur Aufgabe. Sie soU das alles mit 
dem vollen Ernst und dem ganzen kritischen Apparat echter Wissen
schaftlichkeit treiben, und dennoch nicht urn seiner selbst, sondern urn 
seines Kulturwertes willen. Sie solI das menschliche Dasein verbes'sern, 
in allen seinen AuBerungen und Betatigungen, 5011 Ackerbau und Hand
werk, Fabriken und Kommerzien fiirclern. politisches und nationales 
BewuBtsein, schlieBlich Moral und Religion; denn auch im sittlichen 
und religiosen Leben besteht jeder Fortschritt in einem solchen der 
vernlinftigen Erkenntnis. Diese allgemeine Kulturarbeit war flir Leibniz 
der Zweck des modernen Staates, wie er damals im Werden begriffen 
war; es ist das Staatsideal der deutschen Aufklarung. In einer Akademie 
5011 sich nun dieser Staat ein hochstes Organ schaffen, welches ihm 
die wissenschaftlichen Hilfsmittel flir diese Arbeit liefert, ja mit prak
tischen Vorschlagen seIber daran teilnimmt, und die Akademie solI 
schlieBlich diese ganze Arbeit rechtfertigen, inriem sie deren Zusam
menhang mit der gottlichen Weltordnung begrlindet. 

Die Akademie war gestiftet und ihre Aufgabe bestimmt. Aber sie 
hat elf Jahre ein hochst provisorisches Dasein geflihrt; dann erst wurde 
sie feierlich eroffnet. Und zu wirklichem Leben hat sie erst ihr zweiter 
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Griinder, der groBe Konig, erweckt. Denn der Staat, den Kurfiirst 
Friedrich Wilhelm geschaffen hatte, war im Vergleich zu den Aufgaben, 
die er ihm gestellt hatte, arm bei sparsamstem Haushalt. Unter selnem 
Nachfolger verband sich nun die Eitelkeit eines schwachen Fiirsten mit 
der Gewissenlosigkeit eines selbstsiichtigen Giinstlings, urn die Finan
zen heillos zu zerriitten. Wie waren da fUr eine Sozietat der Wissen
schaften besondere Mittel verfiigbar gewesen? Sie muBte sich selbst, 
mit ihrem Kalender, emahren, und dieser trug gerade genug ein, sie 
vor dem Hungertode zu bewahren. Es ist eine peinlich-belustigende 
Lektiire, wie Leibniz' unerschopfliche Phantasie immer neue Privilegien 
fUr seine Stiftung ersinnt, wieviel Steuererfindungen der Zukunft er 
antizipiert, und wie dann diese Denkschriften ungelesen in das Archiv 
wandern, oder, wie sein Lieblingsplan, die Einrichtung des Seidenbaues, 
gebilligt, aber nicht ausgefiihrt wird. Eine solche Sozietat konnte sich 
weder groBere Ausgaben fUr wissenschaftliche Zwecke gestatten noch 
ihre Mitglieder besolden. Sie konnte also auch nicht namhafte aus
wartige Gelehrte berufen, blieb vielmehr auf die Prediger, Lehrer und 
Beamten einer Stadt angewiesen, die eine Universitat oder eine andere 
groBe wissenschaftliche Anstalt noch nicht besaB. Da zogen denn, 
neben manchem tiichtigen Arbeiter, oberflachliche, trage und nicht 
immer ehrenwerte Person en in sie ein. So lange Leibniz an der Spitze 
stand, lag in seiner Personlichkeit noch eine gewisse Gewahr, daB die 
Anstalt nicht ganz in Untatigkeit und Unwiirdigkeit versank. Von sei
nem europaischen Ruhme fiel ein Abglanz auf diese Sozietat, die ihrn 
ihr Dasein verdankte. Und unermiidlich war der Eifer, mit dem er sich 
seiner Schopfung annahm. Er sorgte fiir sie wie er konnte, durch seine 
Reisen und Korrespondenzen, durch seine Vorstellungen bei dem Koni.g, 
der Konigin, dem Kronprinzen, den groBen Person en iiberhaupt. Er 
setzte es auch durch, daB die Sozietat den ersten und fiir lange Zeit 
einzigen Band ihrer Miscellanea Berotz:nensia veroffentlichte. Der Pra.. 
sident, der unter den sechzig Beitdigen der Sammlung zwolf selbst ge
liefert hatte, durfte stolz sein auf dieses sein Werk; er schrieb ihm 
hoffnungsfroh das Geleitwort. Die Sozietat hat ihm das alles schlecht 
gelohnt. Ihre Direktoren haben schlieBlich hinter seinem Riicken ein 
Statut vereinbart, welches ihm die Leitung der Korperschaft tatsiich
lich entzog, und sie haben auch nicht eher geruht, als bis ihm seine be
scheidene Renumeration zunachst auf die Halfte herabgesetzt und dann 
ganz kassiert wurde, zusammen mit allen riickstandigen Raten. Sie 
haben des Lebenden nicht in den Festreden gedacht, die bei der Ein
weihung der Sozietat gehalten wurden, und dem Toten hat wohl die" 
Akademie der Wissenschaften von Paris, doch nicht seine eigene Stif
tung einen Nachruf gewidmet. Leibniz hat in seinem Leben sehr viele 
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FehlschUige und Krankungen erfahren. Er hat sie immer leicht iiber
wunden: die Undankbarkeit der preuBischen Sozietat hat sein Inneres 
beriihrt. Auch hat er denn zunachst um seine Stellung in Berlin ge
kampft wie je um eine, offen, vornehm, die Sache, nieht seine Person 
verteidigend, hier einmal auch in solchen auBeren Dingen seiner ganz 
wiirdig. Erst als jede Hoffnung geschwunden war, hat er sich zuriick
gezogen und die Sozietat ihrem Schicksal iiberlassen. 

Er wandte sieh jetzt anderen Aussichten zu. Auf den sachsischen 
Hof in Dresden rechnete er nieht mehr, seitdem ihm der Krieg um die 
polnische Krone seine Kreise dort gestort hatte. Dagegen lieB der 
groBe Zar mitten in solchen Wirren sein friedliches Ziel, die Europai
sierung seines Reiches, nicht aus den Augen. Leibniz betra«htete dieses 
Unternehmen mit besonderer Aufmerksamkeit, weil er hier, auf einem 
jungen Boden, seine Kulturidee in freien, weiten MaBen verwirklichen 
zu konnen hoffte. Der Zar lieB sich in der Tat die Denkschriften eines 
solchen Mannes gern gefallen, und man hat nieht ohne Grund behauptet, 
daB bei den Reformen, die dann in RuBland durchgefUhrt wurden, 
auch diese Anregungen Frucht getragen haben; die Akademie, die 1725 
in Petersburg gegriindet wurde, war e i n e davon. Aber auch RuBland 
trat fUr Leibniz in den Hintergrund, als sieh ihm der Wunsch seines 
Lebens erfiillte, als er in Wi en festen FuB faBte. Wie er glaubte, fUr 
immer .. Die Freundschaft des Prinzen Eugen und die Gunst von zwei 
Kaiserinnen, die aus dem Welfenhause stammten, forderten ihn; man 
verlieh ihm Rang und Gehalt eines Reichshofrates, iibertrug ihm wich
tige publizistische und diplomatische Aufgaben. Was er immer begehrt 
hatte, einen Platz in der Welt, da man handelt, schien ihm zuteil zu 
werden. Eine Akademie als Mittelpunkt der gesamten Kulturpolitik des 
Staates, unter seiner Leitung, war auch hier sein Plan. Er arbeitete 
dafUr mit dem ganzen rastlosen Eifer des Menschen, der seine Erden
tage gezahlt weiB, und wieder war das Werk fast vollendet. Da stockte 
auch hier wieder alles, als man an die Beschaffung der Geldmittel ging, 
und dann, weil Leibniz die personliche Voraussetzung nieht erfiillte, 
die man fordern konnte, seine Konversion; sie war so selbstverstandlich, 
daB man sich in Hannover und Berlin wunderte, als er solche Geriichte 
dementierte. Als er nun gar auf die Kunde, daB der Tod der Konigin 
Anna das Haus Hannover auf den englischen Thron berufen hatte, Wien 
plotzlich verlieB, nahm man das hier zum Vorwand, um die Verhand
lungen bis zu seiner Riickkehr zu vertagen. Leibniz war zu dieser Riick
kehr entschlossen; er wollte nur sehen, was er jetzt in London erreichen 
konnte. Aber bei seiner Ankunft in Hannover hatte der Hof die Reise 
nach England schon angetreten und fUr ihn den strikten Befehl hinter
lassen, nicht zu folgen, sondern die aufgetragene Welfengeschichte zu 
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vollenden. Er war gehorsam und stiirzte sich in die Arbeit. Sie nahrn 
seine ganze Kraft in Ansprueh. Sein Briefweehsel bildete seine einzige 
Erholung, oder er iiberlieB sich einen Augenbliek seinen Traumen, 
mit der Feder in der Hand, wie er das liebte. Unendlieh viel wollte er 
noeh sehaffen, organisieren. Die Erde bedeekte sich ihm in 50lchen 
Stunden mit einem Netz von wissensehaftliehen Instituten, aIle dem
selben ewigen Ziele zugewandt, die Volker versohnend, das Reich Gottes 
verwirkliehend. Zwei Jahre, und er hatte das historisehe Werk so weit 
gefiihrt, wie er sich vorgenommen. Er at mete auf. Aber diese beiden 
Jahre hatten seine Gesundheit verniehtet. Am 14. November 17I6 er
eilte ihn der Tod. 

Seine Plane und Hoffnungen sanken mit ihm in das Grab; die eine 
Sozietat in Berlin, deren Griindung ihm gelungen war, sieehte dahin: 
alles gehorte der Zukunft an. Eine tragisehe Notwendigkeit liegt in 
diesem Seheitern der organisatorisehen Lebensarbeit eines Leibniz, und 
die besonderen Hindernisse, auf die er bei seinen einzelnen Versuehen 
stieB, lassen sich, soweit sie nieht gesehiehtliehe Zufalligkeiten waren, 
auf ein allgemeines Verhaltnis zuriiekfiihren. Die Akademien sind die 
Trager der Idee einer freien Wissensehaft und einer wissensehaftlichen 
Kultur. Aber diese Kultur ist an die Voraussetzung gebunden, daB die 
Volker eine gewisse Stufe allgemeiner Bildung erreicht haben, daB 
also die hoheren Unterriehtsanstalten, vor aHem die Universitaten, sieh 
mit dem wissensehaftlichen Geist erfiillt haben. Denn diese Organisa
tionen besitzen ein unmittelbares Verhaltnis zur Breite des Lebens und 
deshalb Zll den Zwecken des machtigsten s'einer Verbande, des Staates. 
Die Mission der Akademien ist also an die Entwicklllng der Universi
taten zu wissensehaftlichen Arbeitsstatten gebunden. Dieser ProzeB 
setzt in dem Zeitalter von Leibniz allen thaI ben ein, am deutlichsten 
in Halle, der neuen Griindung des preuBischen Staates. Aber es hat 
eines Jahrhunderts gebraueht, daB er durehdrang und seine Wir
kungen fiir unsere wissensehaftliche Kultur auBerte. 

DIE NEUE WELTLICHE KULTUR 
I. 

Das allgemeine Moment, welches die geistige Kuhur Deutschlands 
in dem Jahrhundert Yom dreiBigjahrigen Kriege bis zu Friedrich dem 
GroBen bestimmte, lag darin, daB dieses zuriiekgebliebene und zuriick
geworfene Yolk iiberall die iiberlegene fremde Kultur in sich aufzu
nehmen strebte. Vie I Urisegen, falsehe Verehrung des Auslandes, Ein
dringen fremder Sitten und Unsitten, war damit verbunden. Insbeson
dere die durch Form und Schonheit iiberlegene franzosisehe Bildung 
imponierte den Deutsehen auch in ihren schlimmen Seiten. Fiirsten 
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und Hofe fan den hier Vorbilder vornehmer Immoralitat. Aber wenn 
anders es eine gemeinsame Kultur des christlichen Abendlandes gibt, 
so wird man die Entwicklung, die Deutschland damals durchgemacht 
hat, nicht nur mit dem MaBstabe des nationalen Eiferers messen. Denn 
das war nun ihr groBer geschichtlicher Zug, daB auf der Grundlage der 
rcformatorischen Innerlichkeit eine organische Fortbildung un seres 
Geisteslebens stattfand. 

Osterreich nahm an dieser Entwicklung nicht teil. Hier ging auch 
nach dem westfalischen Frieden die Gegenreformation mit ihren 
Schrccken weiter. Das MaB von Glaubensfreiheit, das der Friede dem 
ubrigen Deutschland sicherte, haben die Habsburger ihren Untertanen 
nicht zugestanden. Die protestantische Ketzerei wurde ausgerottet. Die 
Glaubenseinheit unter dem katholischen Kaiserhause wirkte politisch 
als zusammenhaltendes Band der verschiedenen VOikerschaften: flir 
die geistige Bewegung war sie auf lange hinaus der Tod. Wie viel 
hatte einst im Mittelalter die deutsche Dichtung aus der hellen Freudig
keit des osterreichischen Stammes empfangen: jetzt verband sich dort 
mit Unterwurfigkeit unter die geistliche und weltliche Macht ein heite
res Sinnenleben. Osterreich trennte sich von dem Geistesleben der Na
tion: es war der Anfang seines Ausscheidens aus dem deutschen Reiche. 
Die geistlichen und uberhaupt die katholischen Territorien verfielen 
im wesentlichen demselben Schicksal. Demgegenuber entfaltete sich 
nun im protestantischen Deutschland das' Leben der neuen Zeit. Denn 
wie hier Lutheraner und Reformierte, als einander gleichberechtigt, 
in fester Rechtsstellung sich entwickeln konnten, wie der Geist der 
Duldsamkeit aus del' Erfahrung so langer Leiden erwuchs! wie das 
wirtschaftliche Leben sich wieder regte, ergaben sich die Voraussetzun
gen flir die eigentumliche Verbindung gemilderter Religiositat mit 
wissenschaftlichem Denken und einem neuen Stil des Lebens und der 
Kunst, die dieses Jahrhundert zwis'chen dem Zeitalter der Reformation 
und Gcgcnreformation und dem der Aufklarung kennzeichnet. 

Der besondere Charakter dieser neuen Kuhur war dann bedingt 
durch den Zustand unserer Gesellschaft nach dem groBen Kriege. Die 
alte Gliederung blieb: Furst, Edelmann, Geistlichkeit, Biirger und 
Bauer. Abel' in dem Gewicht der Stan de hatte der Krieg die Verschie
bung beschlcunigt und verstarkt, die seit dem Ausgang des Mittelalters 
auf der Bahn war. Niemand hatte unter der Not des Krieges so schwer 
gelitten wie der deutsche Bauer. Wer kennt nicht die furchtbarcn Schil
clerungen des Simplizissimus? Viele Dorfer verodeten ganz. Und als 
nun der Friede dem Treiben der Soldaten ein Ende machte, kamen der 
Grundhcrr mit der Ausbeutung durch Dienste und der Fiirst mit der 
durch Stcuern. Die Knechtung des Bauernstandes wurde nun vollendet, 
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und nur in schwerer, langer Arbeit des SJ:aates konnte sich hier wieder 
eine wenn auch noch so bescheidene geistige Kultur entwickeln. Der 
Niedergang unserer Stadte hatte ebenfalls schon lange vor dem Kriege 
begonnen, seitdem der Welthandel andere Wege eingeschlagen hatte 
und rings urn Deutschland die neuen national en Staaten erwachsen 
waren. Dazu kamen nun auch hier die Folgen des groBen Krieges. 
Handel und Gewerbe zerstort, die Bevolkerung vermindert und ver
armt, die alte Wehrhaftigkeit und Tatkraft gebrochen, und von Kaiser 
und Reich kein Schutz mehr weder gegen das Ausland noch gegen die 
eigenen Fiirsten: so waren auch die Wurzeln abgeschnitten, aus denen 
sich vordem das reiche Geistesleben unseres Biirgertums genahrt hatte. 
Die Stadte waren nicht mehr Mitte1punkt einer eigenen Kultur. Der 
Biirger hatte sein SelbstgefUhl verloren und blickte nach oben, wo 
allein nun auch fUr ihn die Ideale des Lebens verwirklicht waren. 
Eine eigentiimliche vermittelnde Rolle hatte in den protestantischen 
Territorien die Geistlichkeit gewonnen. Sie brachte in den regierenden 
Kreisen die religiosen und moralischen Gesichtspunkte zu~ Geltung, 
und die Erziehung der Massen zu jeder Art von geistiger Kultur, aber 
auch zum Gehorsam gegen die Obrigkeit lag vornehmlich in ihren 
Handen. Sie behauptete sich in dieser Doppelstellung, wenn nun auch 
nach oben hin mit wachsender Reverenz und Toleranz, und wie sie 
dann von der pietistischen Bewegung ergriffen wurde, fiel ihr noch 
einmal eine bedeutsame Aufgabe in unserer Kulturgeschichte zu. Als 
ein besonderer Stand waren allmahlich die Trager des gelehrten Unter
richts an den hoheren Lehranstalten herausgetreten, wenn sie sich auch 
noch in der Regel aus der Schule der Theologen erganzten. Dazu dann 
die Professoren an den Universitaten. Und auch fUr diese Stande stei
gerte sich jetzt die Abhangigkeit in dem MaBe, wie der Staat immer 
entschiedener das Bildungswesen an sich zag und aIle Korporationen 
niederdriickte. Aber eben in diesen Kreisen bildete sich dann dasl reli
giose Ideal der Reformation urn zu dem einer Harmonie des Christen
turns, der Antike und der neuen Wissenschaft. Eine Entwicklung, die 
mit heftigen Kampfen der Orthodoxie gegen den geistigen Fortschritt 
verb un den war und sich doch nirgend aufhalten lieB. 

So waren alle Umsetzungen in der deutschen Gesellschaft durch
gehends mitbestimmt durch die Ausbildung der fUrstlichen Macht. Es 
war ein allgemeiner europaischer Vorgang. Aber wahrend er den an
dem Volkern zu nationaler Einheit und Geltung verhalf, steigerte er in 
Deutschland, wie in Italien, die Zersplitterung und Ohnmacht des Gan
zen. Der westfalische Friede bestatigte den Sieg des deutschen Fiirsten
turns iiber Kaiser und Reich. Fortan war, wer sich in dem allgemeinen 
Gegen- und Durcheinander behaupten wollte, auf sich selbst gestellt. 
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So wurden die Territorien, zumal die groBeren weltlichen, zu Zentren 
staatsbildender Kraft. Die Selbstandigkeit des Adels und der Stadte 
muBte gebrochen, der Anteil der Kirche an den Unterrichts- und Wohl
fahrtsanstalten eingeschrankt, del" oft seltsam durch Erbgang, Heirat 
und Eroberung zusammengebrachte Besitz des Fiirstenhauses zu einem 
einheitlichen Verwaltungs- und Wirtschaftskorper geformt, jeder tech
nische und geistige Fortschritt benutzt ,verden, um aus dem Lande an 
militarischer und finanzieller Kraft herauszuholen, was es' hergeben 
konnte. Das MaB, in welchem das alles gelang oder der Erfolg unse
rer wirtschaftlichen und geistigen Kultur zu gute kam, war in den ein
zelnen Territorien sehr verschieden. Oberall sichtbar war der Anspruch 
des Fiirsten auf eine Machtvollkommenheit, wie sie bis dahin in 
Deutschland unerhort gewesen war, und indem der Adel den Wider
stand aufgab und im Hof-, Staats- und Militardienst seinen Beruf fand, 
indem ein Beamtentum erwuchs, welches in den Anschauungen des 
Naturrechtes lebte und sich den Absichten des Fiirsten ganz zur Ver
fUgung stellte, erhielt der fiirstliche Absolutismus die Werkzeuge, mit 
denen er sich mehr oder minder durchgesetzt hat. 1m besten Fane ent
standen doch nur Zwergstaaten, und eine wirkliche Losung des po
litischen Problems gelang erst der Energie, die den Staat der Hohen
zollern geschaffen hat. Die groBte Gefahr lag immer in dem verlocken
den Beispiel des franzosischen Konigtums. Dort war ein Finanzsystem 
der Ausbeutung der Untertanen durch Verpachtung der Steuern an die 
groBen Bankiers ersonnen worden, das bei standiger Vermehrung des 
Defizits immer hohere Ausgaben fUr militarische und hofische Zwecke 
ermoglichte, bis es schlieBlich in der fr.anzosischen Revolution zusam
menbrach. Seitdem Ludwig XIV. nach dem Tode Mazarins selbsttatig 
die Regierung iibernommen hatte, war der Glanz dieser groBen Monar
chie und ihrer hofischen Kultur das Vorbild der regierenden Herren, von 
dem erst en preuBischen Konig abwarts bis zu dem kleinsten Dynasten. 
Das neue Ideal fUrstlichen Daseins war auf die vornehme Form der 
Lebensgestaltung gerichtet. In der hofischen Geselligkeit, in ihren 
Festen und in ihrer weltlichen Kunst gelangte es zum Ausdruck. Wenn 
in den Prunksalen ihrer Schlosser der Olymp in den Gemalden der 
franzosischen Maler auf sie herabblickte, dUrften diese Selbstherrscher 
sich als die neuen homerischen Gotter fUhlen. die der Arbeit und Not 
der niederen Sterblichen enthoben waren. Alles, was diese Distanz er
wei tern konnte, wurde herangezogen. 

Das war die Atmosphare, in der eine neue Art die Dinge zu sehen, 
neue Ziele des Lebens sich bildeten, und der gebundene, gedriickte, 
an stummen Gehorsam sich gewohnende Untertan die Kunst lernte, 
von den dreihundert deutschen Hofhaltungen irgend etwas zu erhaschen, 
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Schutz, Einkommen, einen hofischen Tite!. Aber auch eine andere 
Seite dieser Lage machte sich geltend. Neben den groBen religiOsen 
Fragen, welche bis dahin die Geister beherrscht hatten, fesselten jetzt 
das offentliche Interesse immer mehr die Personlichkeiten der Fiirsten, 
ihre Machtkiimpfe untereinander und mit ihren inneren Gegnern, die 
Intriguen in ihren Familien und urn sie her. Dies wurde ein wichtiges 
Moment in der Entwicklung unserer Literatur. Den Gegenstand cler 
neuen Tragodie von Gryphius, des neuen Romans des Herzogs Anton 
Ulrich von Braunschweig, Lohensteins und ihrer poetischen Genossen 
bildeten nun Schicksale von Konigen und Miichtigen, heroisches 
und hOfisches Leben. Ein neuer Kunststil wurde entwickelt. Diese 
aristokratische Dichtung gewann das Obergewicht iiber die volkstiim
Hche Kunst, die auf die Macht des Biirgertums in den Stiidten und das 
einheitliche Verhiiltnis von Religiositiit und Geistlichkeit zu allen Klas'
sen gegriindet gewesen war. 

2. 

Aus dem Zusammenwirken der verschiedenen Krafte, welche die 
deutsche Gesellschaft dieser hundert Jahre und ihr Geistesleben for
mierten, entstand der neue Mensch, der damals un sere geistige Kultur 
auf eine hohere Stufe gehoben hat. Das Verhiiltnis, in welchem sich 
Altes und Neues in ihm verbindet, zeigt manchen Unterschied, und 
seine Individualitiit hangt davon abo In den graBen Meistern der geist
lichen Musik iiberwiegt noch das kirchliche und rel~giose Moment. In 
Moscherosch und Grimmelshausen behauptet sich noch das Verhiiltnis 
zur Volksdichtung bei Schriftstellem, welche doch schon von der welt
lich-gelehrten Bildung erflillt sind. Opitz, Fleming, Gryphius offen
baren das schonste Gleichgewicht der religiosen Grundrichtung der 
Nation mit dem neuen We1t- und Lebensgeflihl, dem neuen Interesse 
fiir Politik und Geschichte, flir Aufkliirung des Verstandes und Er
ziehung der Personlichkeit. Und von Leibniz ab macht sich die Ver
bindung geltend, in welcher die mathematische Naturwissenschaft, das 
natiirliche System der Geisteswis'senschaften, die abgemilderte ire
nische, pietistische, mystische Theologie und die teleologische Wdt
ansicht, kurz, Renaissance, fortgeschrittenes Christentum und die mo
clerne Wissenschaft sich zu einer einheitlichen Weltanschauung von 
der hochsten Bedeutung erhoben haben. Die Universalitat des deut
schen Geistes gelangt nun in der Philosophie zum Ausdruck. 

Aber wie verschieden auch diese Mischungen sind, aUe diese Cha
raktere haben doch ein gemeinsames, neues und eigentiimliches Ge
pdige. Sie beruhen auf dem Protestantism us, aber sie haben sich von 
allem Engherzigen desselben befreit. Sie haben die neue weltliche Kul
tur in sich aufgenommen, aber nichts von der Sittenlosigkeit franzo-
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sischer Bildung hat EinfluB auf sie erlangt. Sie leben zumeist in 
Staatsiimtern, in standischen oder stiidtischen Diensten, oder einge
fiigt in den Betrieb der Universitaten und Gymnasien, sie sind treue 
und gehorsame Untertanen: aber sie behaupten ihre innere Selbstandig
keit, welche tief gegrtindet ist in protestantischer Religiositiit, in fest em 
Familiensinn, in starkem Pflichtgefiihl, in der Autonomie des wissen
schaftlichen Geistes, der seine freie Atmosphare tiberallhin verbreitet. 
Es sind starke Individualitiiten, in den en dast konventionelle Denken 
seine Macht verloren hat: aber diese Individualitiiten sind noch fest 
gefiigt, in sich geschlossen. Die Modulationen des Gefiihls und der 
Leidenschaft haben hier tiberall noch ihre Grenze an einer zusammen
haltendcn Macht, die in ciner inneren Gebundenheit besteht. Eben darin 
liegt die eigentiimliche Stufe ihres BewuBtseins: sie lassen die iiuBere 
Autoritiit der Kirche hinter sich, aber eine innere Bindung bestimmt 
ihr ganzes Wesen. Und das ist das Neue: in dieser Bindung sind das 
religiOse Moment und die Bindung durch das rationale Denken Plit 
einander verkniipft. Diese beiden Kriifte sind in einem Gleichgewicht, 
auf welchell1 die einzigartige Stellung dieser Charaktere beruht. Solche 
Manner werden patriarchalisch in der Familie regieren, ihr iiuBeres 
Leben mit Klugheit len ken, in jedem Augenblick sich ziigeln. Sie sind 
erftillt von dem stiirksten BewuBtsein ihres Berufes im Leben - hierin 
verwirklichen sie das Ideal der Reformation: aber dieses BewuBtsein 
hat schon etwas von dem Selbstgefiihl der Trager der modernen Kul
tur in den Niederlanden, in Frankreich und in England. Sie tun ihr 
Werk, mit festen Schritten vorwiirts schreitend, von den Sachen selbst 
bestimmt, und doch zugleich weItkundig, ja Virtuosen der Menschen
behandlung. Und ihre Schopfungen in der Musik, Literatur, Philo
sophie sprechen - das ist das GroBte - ein personlich errungenes 
BewuBtsein von der Bedeutung der WeIt und des Lebens aus. Die 
Manner der Reformation waren R,eprasentanten des GemeinbewuBt
seins ihrer Zeit: die neuen Gestalten treten als Personlichkeiten heraus, 
we1che als solche ihre Stellung zur Welt gewonnen haben. Damit hangt 
dann ein Letztes zusammen. In der Sphiire der Dichtung und Philo
sophie geht nun das deutsche BewuBtsein hinter den Standpunkt der 
Reformation zurtick, auf welchem noch die Bindung an die Autoritat 
der Schrift geherrscht hatte. Die neuen Dichter und Denker ,erfassen 
die Bedeutung des Lebens, indem sie weiter dringen, in eine Tide, 
wo das rationale Denken, die freie Auffassung der WeIt, die Besin
nung der Person auf das, was dem Leben seinen Wert gibt, sich gel
tend machen. So vollzieht sich in ihnen ein entscheidender Fortschritt. 
Die Reformation war auf das einfache religiOse Erlebnis zurtickge
gangen. Sie hatte das ganze objcktive Gedankensystem der kirch-
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lichen Macht zertriimmert, und das Individuum stand nun fremd der 
'Welt gegeniiber, ja durch die Schuld der Reformatoren im Gegensatz 
zu den berechtigten Forderungen des wissenschaftlichen und philoso
phischen Denkens. Aber seit dieser Zeit hatte die Aufgabe nicht ge
ruht, von der neuen religiosen Grundlage aus den Zusammenhang mit 
dem Fortschritt der geistigen Kultur zuriickzugewinnen. Eben diesen 
Zusammenhang erringen sich die neuen Personlichkeiten. Der Idealis
mus der Person, wie er sich gleichmiiBig im Christentum und in Plato 
oder Cicero ausspricht, ist die allgemeine Weltanschauung, die in den 
Dichtern und Denkern der niichsten hundert Jahre fortlebt. Die ver
antwortliche, durch ein inneres Gesetz gebundene Person, wie sie durch 
den Zusammenhang mit der unsichtbaren Welt herausgehoben ist nus 
dem Verbande der sinnlichen Antriebe und Leidenschaften - das bleibt 
auch ferner das Grundwesen des deutschen Menschen. Und die Wiirdi
gung der Bedeutung des Lebens bleibt hiervon abhiingig. Aber immer 
entschiedener wird dieser Standpunkt auf das verniinftige Denken ge
griindet. Was dabei an unmittelbarer religioser Kraft verloren geht, 
wird ersetzt durch die andere, das Leben in seiner ganzen Fiille zu 
erfassen und zu leiten, und durch die Dberzeugung von der Notwendig
keit und Allgemeingiiltigkeit der neuen Einstellung des BewuBtseins, 
von der Dbereinstimmung aller Zeit en, Volker und Religionen in ihr. 
Die deutsche Aufkliirung hebt an. 

3· 
Diese Personlichkeiten waren zuniichst in der Literatur und Dich

tung auf ein festes Ziel gerichtet. Innerhalb der Renaissancepoesie 
Europas wollten sie dem riickstiindigen deutschen Volke durch Werke 
von dauerndem Kunstwert einen Platz erringen. Hierbei stellten sich 
ihnen auBerordentliche Schwierigkeiten entgegen. Der groBe Weg, 
den Shakespeare gegangen ist, die Verbindung des VolksmiiBigen und 
Nationalen mit den Kunstmitteln und der Formenschonheit der Re
naissance, war der deutschen Dichtung durch unsere politische und 
soziale Entwicklung verschlossen. Kein gemeinsames groBes Handeln 
verb and mehr die Teile unseres Volkes. Jeder "maintenierte" seine 
Standesexistenz, der stiidtische Biirger, der ratsfiihige Kaufherr, die 
Geistlichen und die Gelehrten, und iiber alle weit hinausgehoben, Adel 
und Fiirstentum. Aber auch die aristokratische Kunstdichtung Frank
reichs war bei uns nicht moglich. Sie setzt eine hohe Entwicklung der 
Gesellschaft voraus, Gewohn4ng der herrs'chenden Stiinde an vor
nehme Lebenshaltung, Verzicht auf grobere Geniisse und Gefiihle zu 
gunsten der feineren, geistigeren, und dazu Dbung, sich diese Seelen
zustiinde bewuBt zu machen und auszudriicken. Eine solche gesell-
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schaftliche Entwicklung hatte in den groBen italienischen Stiidten und 
an den HOfen von Madrid, Paris und London stattgefunden: in Deutsch
land gab es keine Stelle dafUr. Der osterreichische Hof lebte im Schat
ten der katholischen Kirche und der J esuiten. In den deutschen Zwerg
staat en mangelten Raum und Mittel. Der voriibergehenden Kunstbliite 
in Dresden unter August dem Starken fehlte die Bodenstiindigkeit. 
Und die Neigung des ersten Konigs von PreuBen, im Glanz einer Ge
sellschaft von Kiinstlern, Philosophen, Geschichtschreibern sich zu son
nen, machte unter seinem Sohne dringenderen praktischen Bediirfnissen 
und einem halb barbarischen, halb pietistischen Geiste Platz. Dies 
waren die Ursa chen, welche damals keine dauernde poetische Schopfung 
bei uns aufkommen lieBen. Feine Kopfe wie Opitz, bedeutende Per
sonlichkeiten wie Fleming und Gryphius, eine hervorragende dichte
rische Kraft wie Grimmelshausen, erlangten Ruhm oder doch starkes 
Interesse in ihrer Zeit: aber es gab eine verb or gene Schranke, die 
sie aIle umgab, die kein Wille und kein Talent durchbrechen konnte. 
Auch den starken Personlichkeiten unter ihnen mangelte die aus Leben 
und Gesellschaft entspringende freie Beweglichkeit des Gefiihls, die 
Weite der Erlebnisse, die Tiefe des Nachverstiindnisses von groBem 
Dasein in Geschichte und Gegenwart. Ihre Phantasie ist wie einge
schniirt, schematisch und darum unfiihig, die ganze Rundung des Men
schendaseins hinzustellen. Stub en- und Kirchenluft umgibt ihre Gebilde. 

Am augenscheinlichsten machte sich der unvollkommene Zustand 
der deutschen Sprache geltend. Sie besaB eine unvergleichliche Aus
drucksfiihigkeit fUr die religiose Innerlichkeit: aber wie weit stand sie 
zuriick in der philosophischen Pro sal in der freien, flieBenden Erorte
rung und Betrachtung, in jedem Hilfsmittel fiir gesellschaftliche Le
bensformen. Die Literaturen des modernen Europa beruhten auf der 
vornehmen Gesellschaft in den Hauptstiidten und an den Hafen I ta
liens, Spaniens, Frankreichs und Englands. Eine starke Entwicklung 
der Reflexion iiber WeIt und Leben umgab sie. Eine nationale Prosa 
war ihre Grundlage. Eine feine Differenzierung der Gefiihle und de:r 
gegenstiindlichen Auffassung in den herrschenden Klassen iiuBerte sich 
in ihrer Dichtersprache. In Deutschland hatte keine gebildete Gesell
schaft den Wort schatz fUr die feinere Unterhaltung und Darstellung, 
fiir den Ausdruck der edlen Leidenschaft, fur die Anmut des poetischen 
Stils, ausgesondert und emporgehoben iiber die Sprache des Volkes 
und des Alltags. Um dem Bediirfnis von Vers und Reim zu geniigen, 
stumpfte man skrupellos die W orte ab oder weitete sie aus und fUgte 
Ansiitze hinzu. So muB man selbst bei der Lekture von Fleming und 
Gryphius bestiindig die Unvollkommenheiten des sprachlichen Aus
drucks auszuschalten such en, und darum sind sie fUr uns heute fast 
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restlos untergegangen. In der Prosa gingen aus der Nachahmung der 
Alten die gedehnten Perioden, und aus der Einwirkung der Neueren 
die Sprachmengerei hervor. 

Die literarische Bewegung, die schon wahrend des graBen Krieges, 
vorwiegend im Kreise der studierten Beamten, Gelehrten und Geist
lichen begann, rich tete sich daher zunachst auf die Reform der Sprache 
und der mit ihr eng verbundenen Verskunst. Sie war angewiesen auf 
die Nachahmung der ausgebildeten fremden Literaturen. vVeckherlin, 
der die neue Kunstlyrik des Auslandes einfUhrte, brachte uns zuerst 
die starke, kraftstrotzende Sprache, den Vers- und Strophenbau und den 
mythologischen Apparat der Renaissancepoesie. In Heidelbc~g ent
stand unter hOfischem EinfluB ein Mitte1punkt der neuen Kunstrich
tung, dem Schede und Zinkgref angehorten. Auch die "Frucht
bringende Gesellschaft" arbeitete an allgemeiner Regelung der Sprache, 
Befreiung von der Fremdlanderei, Fortbildung der Verskunst. 

Inmitten dieser Bestrebungen ist Mar tin 0 pit z aufgetreten. Er 
ging aus vom Studium der Alten und der damaligen Renaissancedich
tung. Da setzte er sich nun in erster Linie die begrenzte Aufgabe, eine 
Regulierung der verwilderten Verskunst herbeizufUhren, und er hat sie 
fUr seine Zeit gelost, durch einleuchtende Rege1n und durch das Bei
spiel des neuen W ohlklanges seiner Gedichte. Gegentiber der bloBen 
Zahlung der Silben und der Vernachlassigung des Tonwertes ging er 
zurtick auf das metrische Grundgesetz unserer Dichtung, nach we1chem 
die Betonung der Silben in der Rede bestimmend bleiben muB fUr den 
Versakzent. Er ftihrte die Gleichheit der Silbenzahl in den einze1nen 
VersftiBen strenger und Freilich auch einformiger durch. Und wenn 
man im Interesse des Versbaues der Sprache auf Schritt und Tritt 
Gewalt angetan hatte, so erhob er auch hiergegen Einspruch und 
wirkte tiberhaupt wohltatig auf ein reineres Deutsch. Er l'egelte den 
Reim und brachte die Begriffe der neuen Poetik seit Scaliger tiber 
die Gattungen der Dichtung und deren Wert zur Geltung. A1s Dichter 
hat er sich beinahe in allen Gattungen versucht. Das Beste gelang 
ihm doch in seinen Liedern. Pratestantische Religiositat, Freundes
treue, eine heitere, spielende Auffassung del' Liebe, maBiger GenuB 
und verstandige Frohlichkeit bilden ihre Grundstimmung. Der Lebens
erfahrene predigt tiberall religiose Du1dsamkeit. Von einer auBeren 
Verbindung des Christlichen und Weltlichen ist er doch noch nicht zu 
clem neuen Inhalt der kommenden Poesie fortgeschritten. Seine Starke 
liegt in einem W ohllaut der Verse, der auf ihrer Reinheit beruht. Eine 
gleichmaBige Tagesbeleuchtung ist tiber sie gebreitet. Es gibt in ihncn 
keine dammcrnden Hintergriinde. 

So entfaltete sich unsere lyrische Kuns'tdichtung. In ihr zuerst 
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sprach sich das Lebensgefiihl dieser neuen l\'1enschen aus. Innerhalb cler 
deutschen Religiositiit vollzog sich eine Verschiebung der Werte. Die 
Dogmen traten zuriick, aber die religiose Auffassung von der Bedeutung 
des Lebens gelangte urn so freier zur Geltung. Diese ernsten Menschen 
lebten in dem aus der Summe ihrer Erfahrung zusammengefaBten Be
wuBtsein von der Unsicherheit und Vergiinglichkeit des Lebens': da 
trat in ihnen der Kern der protestant is chen Religiositiit 'hera us, 
das Vertrauen auf die Vorsehung und die Ruhe der gerechtfertigten 
Seele. Hiermit verband sich nun aber ein anderes Moment} das aus 
der niederliindischen Stoa stammte. Es durchdrang die ganze nieder
liindische Literatur: der Geist fand in der Tiefe seiner selbst, in der 
GewiBheit seiner rationalen Prinzipien seine Sicherheit. Fleming und 
Gryphius sind die Triiger dieseS' neuen Gehaltes der Poesie. Die Ly
rik des Angelus Silesius erfaBt in anderer Richtung den metaphysi
schen Gehalt des Lebens. Und auch weniger bedeutimde Dichter errei
chen eine neue, einheitliche, freie, freudige Stellung zu Welt und Leben. 

Fie min gist ein Genie der Lyrik. In dieser bedeutenden, kraft
voUen Personlichkeit ruft das Leben bestiindig starke und mannigfache 
Bewegungen hervor, die einen Ausdruck in der Melodie der Verse 
suchen. Er liebte die seiner Begabung verwandte Musik, und eine seiner 
Oden feierte den groBten Musiker seiner Zeit, Heinrich Schiitz. Sein 
Drang nach Erlebnis fiihrte ihn in ferne Liinder. Allen Seiten der Welt 
war er offen. Er lebte rasch, beinahe ungestiim, und verzehrte sich 
friih. Die Stimmungen seiner Lieder sind nicht mehr nach Fiichern ab
geteilt, sondern eine einheitliche, groBe Anschauung von der Bedeu
tung des Lebens erfiillt und verbindet sie aUe. Er kiindigt, wie Walther, 
der Welt seinen Dienst: 

Welt, gute Nacht, mit aHem deinem Wesen 
Gehab dich wohll 
Von jetzt an schwing ich mich, 
Frei, ledig, los, hoch tiber mich und dich. 

Das Leben erscheint ihm fliichtiger als Wetterleuchten: alles ist 
nichts, und der Mensch der Schein dieses Nichts. Das allein Dauernde 
ist die Erfiillung der Seele mit dem hochsten Gut: diese allein "macht 
hoch, macht reich". Dies Lebensgefiihl hat vielleicht in aller Poesie 
keinen tieferen Ausdruck gefunden als in seinem Gedicht auf den Tod 
eines kurz nach der Geburt gestorbenen Kindes: 

Ists denn wieder schon verloren? 
War es doch kaum erst geboren. 
Das geliebte schone Kind. 

Es war wie das Bltimchen Tausendscholl, das 
Mit dem frtihen Tag entsteht, 
Mit ihm wachet, 

D i It hey. Gesammelte Schriften II I 4 
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Mit ihm scheinet, mit ihm lachet, 
So auch mit ihm untergeht. 

Kleine Tochter, sei nun selig, 

Leibniz und sein Zeitalter 

Und zeuch uns auch stets aIlmiihlich 
Nach dir auf und himmelan. 

Diesen Korb voll Anemonen, 
Der der Frost stets 5011 verschonen, 
Streuen wir auf deine Gruft. 
Schlafe ruhsam in dem Kuhlen! 
Urn dich her 5011 ewig spielen 
Die gesunde Maienluft. 

Seln stoisches Lebensgefiihl aber findet den hochsten Ausdruck in 
dem Gedicht "An Sich", das so schon in der Aufschrift an das un
sterbliche Werk Marc Aurels gemahnt. Mit einer groBen dichterischen 
Wendung wirft er hier alle Verganglichkeiten hinter sich, und aus ihrem 
Nebel erhebt sich del' helle, kraftvolle Anfang: 

Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren, 
Weich keinem Glucke nicht, steh hoher als der Neid, 
Vergnuge dich an dir, und acht es fUr kein Leid, 
Hat sich gleich wider dich Gluck, Ort und Zeit verschworen. 
Was dich betriibt und labt, halt alles fUr erkoren. 
Nimm dein Verhiingnis an, laB alles unbereut. 
Tu, was gelan muB sein, und eh man dirs gebeut. 
Was du noch hoff en kannst, das wird noch stets geboren. 
Was klagt, was lobt man doch? Sein Ungltick und sein Glticke 
1st ihm ein jeder selbst. Schau aIle Sachen an, 
Dies alles ist in dir. LaB deinen eitlen Wahn, 
Und eh du fOrder gehst, so geh in dich zuriicke. 
Wer sein selbst Meister ist und sich beherrschen kann, 
Dem ist die weite Welt und alles untertan. 

Aus dieser Souveranitat der ihrer selbst sicheren Person stammt 
sein groBer Stil, wie er am starksten in der Grabschrift auf Gustav 
Adolf und seiner eigenen - auf dem Totenbett niedergeschriebenen -
hervortritt. Aus ihr stammt abel' auch die Freiheit der Seele, mit der 
er sich jedem starken Moment des weltlichen Daseins freudig hingibt, 
dem Vaterlande, del' Natur, der Freundschaft, dem Ruhm und del' 
Liebe. Auch ihm, wie durchweg dem groBen Lyriker, ist Liebe der 
Mittelpunkt der Dichtung. Vnd auch hier sind es reale Erlebnisse, 
die er darstellt; gesunde sinnliche Kraft verbindet sich in ihnen mit 
dem Adel und der Treue del' Gesinnung. Das ist iiberhaupt die Form 
seiner Lyrik: sie hat mit der von Gryphius, von Paul Gerhardt und 
auch geringeren Dichtern dieser Zeit gemeinsam, daB sie die Dinge 
ganz wahrhaftig, realistisch zum Ausdruck bringt. Sie hebt nicht, wie 
un sere klassische Dichtung von Hagedorn und Uz bis zu Goethe und 
Schiller, nur Momente von ge]autertem Gefiihlscharakter aus dem 
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Leben heraus. Auch das, was uns prosaisch erscheint, UiBt sie zu. Darin 
liegt etwas uns Fremdes. Und jedes Gedicht ist vorwarts drangende 
Bewegung. Es schreitet voran in kurzen, gedrungenen, oft atemlosen 
Satzen, und jedes ist von ,Melodie der Sprache erfullt. Fleming be
herrscht aIle Formen vom Ton des Volksliedes bis zum lyrischen Kunst
stil der Renaissance .. Seine Sonette sind bis auf Burger nicht wieder 
erreicht worden. 

Dieselbe Weltanschauung kommt in der Lyrik von G r y phi u s zum 
Ausdruck. Aber noch tiefer fallen die Schatten des groBen Krieges, 
Verwustungen, Volkskrankheiten, Mangel an nationalem Interesse fUr 
die Dichtung, auf sein Leben, und die Farbung seiner Stimmung ist 
noch dusterer. Noch umfassender, zusammengenommener, machtiger 
ist seine Personlichkeit. Ihr lyrischer Ausdruck ist gedrungene, er
habene Kraft, erhoht durch den Glanz der BUder, dem Barockstil ver
gleichbar. Seine neue Form hat eine ei)Sene Geschlossenheit, weshalb 
das Sonett ihm am meisten gemaB ist. Aber selten tritt ein naturlich 
bewegter Ablauf des Gefuhls in diesen Gedichten hervor: es scheint 
stillzustehen. Auch den mannigfaltigen Eindrucken des Lebens gibt 
er sich nicht wie Fleming hin, und seinen Versen fehlt der musika;
Esche FluB. 

In einem Sonett ruft er die Sterne an: manche schone Nacht habe 
er in ihrer Betrachtung gewacht: 

Herolden dieser Zeit, wann wird es doch geschehen, 
DaB ich euch, 
Von andem Sorgen frei, werd unter mir besehen? 

Die vier Gedichte, in denen er die Stimmung von Morgen, Mittag, 
Abend, Mitternacht darstellt, reich en an die hochsten Regionen der 
Poesie. Morgen! Die Sterne verdunkeln sich, die Morgenrote entsteht 
am grauen Himmel. Der sanfte Wind erwacht. Die Vogel gruB en den neuen 

Tag: 0 dreimal hochste Macht! 
Erleuchte den, der sich itzt beugt vor deinen FiiBen! 
Vertreib die dicke Nacht, die meine Seel umgibt. 

Mittag! Die Sonne steht in des Himmels Mitte, von ihren Flammen
pfeilen weI ken die Blumen, und das Feld verdorrt. Die Vogel schweigen, 
Licht herrscht uberall, wo wir immer weilen. Wie ist hier die Stunde 
geschildert, in der die unerbittliche Macht des Lichtes die Welt still
stehen, jeden Klang verstummen, jede Bewegung enden laBt. Abend! 

Der schnelle Tag ist hin; die Nacht schwingt ihre Fahll 
Und fiihrt die Stemen auf. Der Menschell miide Scharen 
Verlassen Feld und Werk; wo Tier und Vogel waren 
Traurt itzt die Einsamkeit. Wie ist die Zeit vertan! 
Gleich wie dies Licht verfiel, so wird in wenig J ahrel1 
leh, du, und was man hat und was man sieht, hinfahrell. 

4* 
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Nacht! Einsamkeit, Schweigen: nur die rastlosen Leidenschaften 
wachen: Sterbliche I Sterbliche! lasset dies Dichten! 

Morgen, ach morgen, ach muB man hinziehn! 
Ach wir verschwinden gleich als die Gespenste, 
Die urn die Stund uns erscheinen und fliehn. 

Eine andere Wendung nahm die Lyrik, w~lche auf dem neuen 
Gefiihl von der Bedeutung des Lebens beruhte, in An gel u s S il e -
s ius. Nicht in der Selbstiindigkeit der Person findet er den festen 
Punkt im Leben, sondern eben in der Aufhebung des Selbst, dem 
Schweigen des Verlangens, dem Ende des Leidens, der Ruhe in Gott, in 
dem keine Zeit, kein Wollen, kein Wissen ist, und der zugleich in 
jedem Teil der Welt und in jedem Selbst gegenwiirtig ist. 

Leichtere Formen des neuen Lebensgefiihls kommen in ve:rschie
denen poetischen Schulen Deutschlands zum Ausdruck, vielfach mit 
der verwandten, aber weit vorangeschrittenen Musik verbunden. In dem 
Konigsberger Kreise ragt die lyrische Begabung Simon Dach 's her
vor. In ihm verbindet sich die Kunstpoesie von Opitz mit einem schlich
ten, volkstiimlichen, innigen Element. Musik und Lyrik druchdringen 
sich hier vollstiindig. Auf dem Grunde aller Heiterkeit ruht doch auch 
bei ihm wie bei Fleming, dem er am niichsten steht, eine tiefe Schwer-
mut: Wie ein Schaum auf wilder Flut, 

Die die Wind erheben, 
Wie der Rauch von einer Glut, 
So vergeht mein Leben. 

Die N ii r n b erg e r Schule schlieBt sich an die bukolische Poesie 
der Italiener an. In diesem uns so liicherlichen und unverstiindlichoo 
deutschen Schiiferwesen offen bart sich doch wieder nur die Sehnsucht 
einer wilden Zeit nach einer entschwundenen VollkommelIlheit des Da
seins. Ein starkes Naturgefiihl findet hier neue Formen des sprachlichen 
Ausdrucks, und eine wenn auch oft spielerische Mannigfaltigkeit im 
strop his chen Aufbau und in der Verschlingung der Verse wird ent
wickelt. Ham bur g bliihte mitten in den Stiirmen des groBen Krieges, 
infolge seiner neutralen Stellung, empor, und so erwuchs hier ein selb
stiindiges geistiges Leben. Neben Gelehrten wie Joachim Jungius, 
Schriftstellern wie Balthasar Schupp, und einer Reihe von tiichtigen 
Musikern erscheinen Philipp von Z e sen und in der Nachbarschaft 
Johann Rist. Der Wille zu lyrischer GroBe ist miichtiger in ihnen als 
die vorhandene Seelentiefe. So entsteht ein kiinstlich gest.eigerter Af
fekt, gehiiufte Bilder und starke Worte. Das AuBerste in dieser Hinsicht 
erreichen dann die Dichter der zweiten schlesischen Schule in H of
man n s w al da u und L 0 h en st ei n. Sie bilden in Deutschland den 
Huhepunkt jenes poetischen Stils, der dem Barock in den bildenden 
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Kiinsten verwandt ist, und der, von den Kritikern mit verschiedenen 
Namen bezeichnet, in der ganzen europaischen Literatur sich geltend 
macht. Dieser Stil prunkt in der schlesischen Schule in seltsamen 
schweren Wortzusammensetzungen, gehauften auffalligen Adjektiven, 
mit Purpur, Perlen und Gold, und er schwelgt in den starken Reizen 
der verflihrerischen Sinnlichkeit und des Schreckens. 

Von den sechziger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts ab andert 
sich der Charakter der deutschen Lyrik. Eine Reaktion gegen den 
Barockstil macht sich geltend. Der franzosische Stil, wie ihn dann 
Boileau in seiner Poetik formulierte, gewinnt EinfluB. Damals b~gann 
Christian Wei s e in dem gelehrten, groBstadtischen Leipzig seine Lauf
bahn. Seine Lyrik spricht ein heiteres Lebensgefiihl, ein maBiges, ver
standiges Verhalten zum Leben wie zum Tode aus, in einem einfachen 
und klaren Stil. Oberall vollzieht sich nun diese Wen dung vom Barock
stil zum franzosischen Klassizismus. In dem Berlin des ersten Konigs 
von PreuBen, diesem neuen Mittelpunkt von Wissenschaft, Philosophie 
und bildender Kunst, vertreten in der Lyrik Can it z, Be sse r und 
N e u k i r c h die neue Mode: die Literaturgeschichte hat ihre Namen 
gerettet. 

4· 
Die beiden groBen Formen del' Poesie dieser hundert Jahre waren 

der Roman und das Drama. Denn die Zeit des Epos war in Deutsch
land vol'tiber, und keine Renaissancepoetik vermochte es wieder zu er
wecken. 

Von den prosaischen Umbildungen der ritterlichen Dichtung wie 
den Amadisromanen, wandte sich das siebzehnte J ahrhundert zu 
Schopfungen, in denen die Phantasie selbstandig wirkte. Neben ein
ander erscheinen der hOfische Kunstroman und ein volksttimlicher 
Sittenroman. In der aristokratischen GeselIs'chaft Fr:ankreichs mischte 
sich der Anteil an der groBen Politik und Kriegflihrung mit dem an 
den Festen und Kabalen des Hoflebens. Memoiren und Gesellschafts
und Sittenromane lagen auf dem Tische jedes hofischen Mannes und 
jeder galanten Dame. Sie waren das Vorbild flir den Kunstroman in 
Deutschland. Dieser beherrschte un sere erzahlen~de Dichtun~ in der 
zweiten Halfte des siebzehnten J ahrhunderts. Zesens "Adriatische Rosa
mund," "Herkules und Valiska" von Buchholtz, die "Aramena" und 
die "Romische Oktavia" des Herzogs Anton Ulrich von Brauns'chweig, 
die Folianten des "Arminius" von Lohenstein und Zieglers "Asiatische 
Banise" waren die gefeierten Hauptwerke. Unter dem Gewande histo
rischerErzahlungen aus der germanischen Urzeit oder aus dem Hof
leben der romischen Casaren blicken tiberall die Ereignisse und Intri
guen des Tages hervor, wie das ratselhafte Schick sal der Prinzessin 
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von CelIe. Diese Vermischung von Gegenwart und Vergangenheit, von 
Historie und Dichtung, welche die Geschichte ebenso verdirbt wie die 
Poesie, entspricht nun einmal den Neigungen des Publikums', und die 
historischen Romanfolianten jener Tage im Barockstil haben gleich 
begeisterte Leser gefunden wie die vielbandigen geschichtlichen Ro
mane einer noch nicht lange hinter uns liegenden Zeit. Ihre Bedeutung 
darf doch nicht unterschatzt werden. Sie entwickelten die Phantasie 
durch selbstandige Erfindung. In ihnen bildete sich die erzahlende 
Dichtung aus. Sie lehrten in Verwicklung und Auflosung die Erzahlung 
mit Spannung erfiillen. Sie verkniipften getrennte Gruppen in einer 
zusammenhangenden Handlung. So sind sie ein wichtiges Zwischen
glied zwischen Fischart und Wieland geworden. 

Dieser Kunstroman ist rettungslos versunken. Bis auf unsere Tage 
dagegen lebt der S imp Ii z iss i m u s von G rim mel s h a use n. Er ist 
der erste deutsche Sittenroman. In ihm setzt sich die volkstiimliche 
Erzahlungskunst fort, die in Hans Sachs und Fischart gebHiht hatte. In 
demselben Erdreich wurzelten Lauremberg, Moscherosch und Schupp. 
Aile diese Schriftsteller blicken wahrhaftig, mit realistischem Auge in 
die Welt. Ein freies menschliches Behagen erfUllt sie. In nationaler 
Gesinnung streb en sie nach einer Wirkung auf das: Leben ihres Volkes. 
Lehrhaftigkeit ist so ihr Grundton. Ihr starker, oft greBer Wirklich
keitsstil ist durch Spott, Humor und unverwiisltlichen Glauben an ihr 
Yolk in Harmonie erhoben. Die Sprache wird reiner, das Gefiihl fUr 
Komposition empfindlicher. Aber erst der Simplizissimus hat auf diesen 
Grundlagen die neue Form des Sittenromans geschaffen, und bis auf 
Wieland hat er keinen ebenbiirtigen Nachfolger gefunden. Auch hier 
wirkte als Vorbild die spanische Erzahlungskunst, welche den Schelmen
und Abenteurerroman hervorgebracht hatte. Wie dieser, so zerfallt auch 
seine deutsche Nachahmung in einzelne Abenteuer. So erscheint die 
Welt als ein Tummelplatz des Zufalls. Der Dichter blickt heite~, ja 
voll innerer Schelmerei auf das Spitzbubenwesen urn ihn her, unter 
den hohen Person en wie unter den Vagabunden. Aber in diese Stim
mung mischt sich tiefer, religi6s-moralischer deutscher Ernst. Unser 
Dichter hat wie andere S6hne des groBen Krieges teilgenommen an 
den furchtbaren Erlebnissen, in denen aIle Schicksale des' Einzelnen 
von denen der Nation bedingt waren. Und darin steht er nun einz~g da 
in der deutschen Literatur des siebzehnten Jahrhunderts', daB er selbe,r 
Soldat gewesen war, daB er alles durchgenossen und durchgelitten hat, 
was er schrieb. Sein Erzahlergenie hat das wahrste und starkste Ge
mal de von diesem wilden S61dnerwesen gegeben, von seiner Rohheit 
und Sittenlosigkeit, seinen heftigen Geniissen im taglichen Kampf urn 
das Dasein, seiner inneren Leere und Verzweiflung, von den unbe,-
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schreiblichen Leiden der Bevolkerung und von der Sehnsucht dieser 
Menschen nach Frieden und Weltferne. Aus solchen Erlebnissen er
wuchs ihm eine eigene Anschauung von der Bedeutsamkeit des Lebens, 
und hierin iiberragt er weit seine fremden Vorbilder. Yom Zufall ~e
wiegt, ein Spielball des Gliickes, Schlimmes und Gutes tuend, das kaum 
Erreichte immer wieder verlierend und vergeudend, und immer wieder 
bereit zu neuem Handeln und Leiden, entwickelt sich sein Held doch 
gerade auf diesem Wege aus der Jugenddumpfheit des reinen Toren, 
wie das schon sein Name ausdriickt, zu einer Weltanschauung, die ihm 
schlieBlich eine eigene Stellung zwischen WeltgenuB und WeItentsa
gung gibt. Vielleicht ist diese Verbindung von derber Weltlust eines 
unbandigen Geschlechts, und gramvoller Sehnsucht nach Frieden, Stille 
und Weltabgeschiedenheit in dem Romanhelden doch der wahrste Aus
druck der Seelenverfassung dieser Zeit. Und der Dichter verhiilt sich 
selbst wie sein Held. Er liiBt uns den problematischen Charakter der 
WeIt miterleben. Aber auch ihm lost sich offenbar der Gegensatz 
zwischen der christlichen Religiositiit und dem neuen weltlichen Be
wuBtsein nicht so in eine Einheit auf wie einem Gryphius oder in anderer 
Art einem Angelus Silesius. Sein Herz istgeteilt zwischen dem WeIt
kind und dem Einsiedler. Seine Erfindung schwankt zwischen tiefen 
Einblicken in den Lebensgang eines deutschen Menschen, die zuweilen 
an den Parzival gemahnen, zwischen der deutschesten Poesie des Wald
friedens, dem volksmiiBigen Liede des Einsiedlers: "Komm Trost der 
Nacht, 0 Nachtigall", und einem Chaos von wiister Sinnlichkeit und 
Rohheit. Und in seiner Form zerstort er die feste Linie einer Entwick
lung immer wieder durch den Leichtsinn, mit dem er sich jedem 
Einfall seiner iippigen Phantasie iiberliiBt, durch den Zug zum Selt
samen, Bunten, UngestaIten, Barocken, den er mit seinem Zeitalter 
teilt. So ist dieser Roman das dauernde dichteris'che Denkmal der 
wilden, verworrenen Zeit, aus der unser Yolk sich hat emporarbeiten 
miissen. 

Erziihlende Dichtung im Stil des Simplizissimus ging nun neben 
dem hOfischen Roman weiter. Grimmelshausen hatte seinen HeIden 
schlieBlich auf abenteuerliche Reisen geschickt. Er landet auf einer 
paradiesischen Insel und richtet sich da ein - ein erster deutscher Ro
binson. Reiseromane und Robinsonaden waren fortan im Schwange. Sie 
riefen dann die Parodie der ganzen Gattung hervor, die Reisen des 
tapferen S c h elm u f f sky, der hinter dem Ofen ~n Liigengewebe 
seiner Abenteuer in fremden Landen erfindet, ein Genie des Liigens, 
nur dem Miinchhausen zu vergleichen. Die satirischen Romane des 
trefflichen Schulmannes Christian Wei s e lehren eine diinne Moral der 
Lebensklugheit. Indessen findet man in seinen "drei iirgsten Erznanen" 
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heitere Laune, gesunde Erfindung und natiirliche, fliissige Sprache. 
Hier treten schon .die Elemente einer Fortsetzung des Abenteuer- und 
Reiseromans zu Tage, die auf LandstraBen, in Postkutschen und Gast
hOfen seltsame Menschen aller Klassen zusammenfiihrt. Die Pickwic
kier von Dickens sind ihre hochste Leistung. 

5· 
Das Drama iibernahm in der europaischen Literatur des sechzehnten 

und siebzehnten J ahrhunderts die Erbschaft des Epos, indem es den 
Zusammenhang von Charakter, Handlung und Schicksal, das groBe 
Ratsel des menschlichen Lebens, gedrangter, bewuBter und tiefer zur 
Darstellung brachte. Es begleitete die Zeit der national en GroBe und 
der darauf gegriindeten Hohe des gesellschafthchen Daseins in Eng
land, in Spanien, dann in den Niederlanden und schlieBlich in Frank
reich. Es war in jedem dieser Lander der hochste Ausdruck der natio
nalen Kultur. Wie bezeichnend ist es nun, daB die beiden Nationen, 
die kein einheitliches, fortschreitendes Staatswesen, keine das Leben 
der Nation zusammenfassende Hauptstadt besaBe~, die Italiener und 
die Deutschen, auch die Kunstform des groBen Dramas damals nicht 
zu dauernd giiltigen Schopfungen entwickelt haben. Die ganze Kra{t 
der in Zeit, Handlung, Klang und Wort wirkenden Kunst konzentrierte 
sich in beiden Landern auf das musikalische Drama, die Oper. 

Die gliicklichen Anfange eines volkstiimlichen Dramas bei uns im 
sechszehnten J ahrhundert muBten verkiimmern, nachdem unsere na
tionale Bewegung, die Reformation, sich zersplittert und verengt hatte. 
Ihr Rest, eine verwilderte Posse, miSchte sich in der ersten Halfte des 
siebzehnten Jahrhunderts mit den Anfangen dramatischer Kunstdich
tung bei Johann Klai und Rist. Dichtungen zu Gelegenheiten, AIle
gorien, klassische und geistliche Spiele wurden an HOfen, in Schulen 
und Kirchen dargestellt oder fiihrten nur ein papiernes Dasein. Dazu 
trat nun das historische Drama. Es war getragen von dem wachsenden 
politischen und historischen BewuBtsein. Die Ereignisse und Zustande 
der Gegenwart, eine Flut von Aktenpublikationen, Manifesten, Rela
tionen, Memoiren, Biographien und Chroniken, die Anfange des Zei
tungswesens, die Werke einer bedeutenden Gelschichtschreibung - lie
ferten Stoff in Hiille und Fiille. Aber keine veredelte Sprache, kein 
ausgebildeter Stil stand zur Verfiigung. Kein Theater gewahrte dem 
dichterischen Scl1.affen Spielraum und Richtung auf die mimische Kraft 
der sichtbaren Handlung gegeniiber der Macht des Wortes. Keiner 
eigenen lebendigen Tradition, sondern nur den fremden Literaturen 
konnten die Vorbilder entnommen werden. Und kein Atem nationaler 
GroBe beseelte diese Dramen und gab ihren HeIden Bewegung. So 
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unterlag unser Schauspiel im Wettstreit mit der Oper. Und so konnte 
das dramatische Genie eines Gryphius weder zu voller Entwicklung 
gelangen noch eine dauernde Wirkung hinterlassen. Wie ein Meteor 
stieg es empor und entschwand. 

Andreas Gryphius war in Shakespeares Todesjahr 1616 geboren. 
Als der Sohn eines protestantischen Predigers in Schlesien hat er immer 
in den Oberlieferungen der protestantischen Religiositat gelebt. Aber 
er bemachtigte sich zugleich in den Niederlanden der ganzen gdehrten 
Kultur seiner Zeit. Er lernte Frankreich und Italien kennen, stand in 
mannigfachen Verbindungen mit dem Adel und den Flirsten seiner 
Heimat und war in schwierigen Geschaften als Sachverwalter tatig. Und 
auch s e i n e m Leben drlickte der groBe Krieg das Zeichen auf. Solche 
Momente bewirkten, daB er sich zu einem der festesten und starksten 
Charaktere dieser Zeit entwickelte. Der Ausdruck hiervon ist die ge
schlossene Kunstform seiner Werke: eben 'auf der bewuBten Sparsam
keit in \Vorten beruht eine der starksten Wirkungen seines' Stils. Die 
Natur hatte ihn mit einer Phantasie ausgestattet, welche in der Erhaben
heit der Scenen und Gestalten sich niemals genugtun konnte. Die 
Leiden des groBen Krieges, die in seinem Leben sich beispiellos hauf
ten, gaben dieser Phantasie die Richtung auf das Schreckliche, auf un
erhorte Wechsel des Schicksals, auf die Betatigung des groBen Willens 
im Leiden. Der Aberglaube, der ihn umgab, erftilIte seine Dramen 
mit Zauberei und Gespenstern. Der starks'te Zug in diesem Geiste 
war nun aber ein grlibelnder Tiefsinn, der durch seine philosophischen 
Studien genahrt worden war. Kein Dramatiker vor Schiller hat so wie 
Gryphius das Schauspiel zur Darstellung einer personlichen Lebens
und Geschichtsauffassung gemacht. Und schon er hat, wie elann Schiller 
in der Braut von Messina, den Chor benutzt, urn die tragische Hand
lung zur Reflexion liber das Leben seIber zu erheben. 

Diese seine Stellung zum Problem des Lebens beruhte auf der 
inneren Verbindung seiner ursprlinglichen Erlebnisse mit der Einwir
kung der niederHindischen Literatur. Gryphius lernte frlih in Leyden 
das geistige Leben der stammverwandten Niederlande kennen. Es 
stand dem deutschen Geist am nachsten. Aber wieviel gllicklicher 
hatte es sich seit dem Befreiungskampf in einem einheitlichen, blli
henden, machtigen Staatswesen entwickelt. Starke und freie protestan
tische Religiositat, schopferische Leistungen in den Naturwissens'Chaf
ten, eine gelehrte Auffassung des Altertums von groBer Originalitat, 
in ihr wurzelnd eine reiche poetische Literatur, in welcher das Drama 
sich zu neuen Formen erhob - alle diese Momente wirkten damals 
dort ztlsammen. Gryphius nahm diese Kultur in sich auf, ja er hat in 
Leyden, damals der ersten europaischen Universitat, philosophische Vor-
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lesungen gehalten, unter ihnen eine iiber das Verhaltnis der neuen Phi
losophie zur hergebrachten peripatetischen: diese neue Philosophie 
war die niederlandische Renaissance der romischen Stoa. So erwirbt 
er sich hier eine neue Auffassung vom Sinn der Welt und des' Le
bens, welche die moralische Macht der Person zum Mitte1punkt macht. 
Er entdeckt eine neue Anthropologie, eine inn ere Geschichte des Men
schen, von der Macht der Affekte, durch das BewuBtsein der Vergang
lichkeit jeder Befriedigung der Leidenschaften, zum hochsten Gut, zur 
Unerschiitterlichkeit des philosophisch fundamentierten Charakters, der 
noch im Tode Herr ist iiber das Schicksal. Er griindet hierauf eine 
Tragodie, welche aus der Schuld, d'em Verh1i.ngnis, dem Leiden Clie 
gereinigte und gefestigte Seele siegreich hervorgehen HiBt, und er be
machtigt sich aller Mittel des neuen Kunststils, der solche Kraft durch 
auBerste Starke de~ Ausdrucks, durch die Gedrungenheit der Sprache 
und den Reichtum metrischer Formen zum BewuBtsein bringt. Und er 
teilt auch die Schwachen der NiederHi.nder, die aus der Herrschaft des 
gelehrten philosophischen und historischen Geistes entspringen: die 
Beeintrachtigung des schlanken Ganges der Handlung durch lyrische, 
didaktische und rhetorische Elemente, das Obergewicht des W ortes 
iiber die eigentlich dramatischen Mittel von Miene, Gebarde und Hand
lung. 

Die Dichtung von Gryphius umfaBt aIle groBen Formen, Lyrik, 
Epigramm, Satire, geistliche Poesie, eine epische Darstellung des 
Leidens Christi, Tragodien und Lustspiele. Ihren Mittelpunkt bildet 
doch das Drama. Die Tragodie war das GefaB, in das er die ganze 
Schwere seiner machtigen geI'manischen Personlichkeit, den diistem 
Ertrag seiner Lebensschicksale, die Melancholie seines Wesens legen 
konnte. Er erfaBte das allgemeine religiose Element, in we1chem Chri
stentum und Stoa sich begegneten. Der unaufhaltsame FluB der Zeit, 
der alles Leben mit sich fortreiBt, die Verganglichkeit unseres Daseins 
ist das furchtbare Gesetz, unter dem wir stehen: 

W 0 jetzt Palii.ste stehn, 
Wird kiinftig nichts als Gras und Wiese sein, 
Auf der ein Schiiferskind wird nach der Herde gehn. 

Das Leben, das in der Zeit eilig dem Untergang entgegenrennt, ist 
von Natur dem wechselnden Schicksal, der Leidenschaft und dem Lei
den anheimgegeben. Hier ist der Ursprung des Tragischen in der Welt. 
Und indem nun der Mensch diesen Miichten gegeniiber sich ,;in 
der unerschiitterlichen Kraft seines Wes'ens behau,Ptet, fordert die Dar
stellung davon eine eigene Form der Tragodie. Sie war in der spani
schen Miirtyrertragodie vorgebildet, und die Niederliinder und Gry
phius stehen dieser Gattung zuweilen nahe. In Gryphius' Miirtyrertra-
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godie "Katharina von Georgien" sagt der Chor vom "Gottverlobten 
Geist": "Er hat sein Reich in sich", "sitzt auf unbewegtem Throne, 
wenn aller Prinz en Stuhl in grauen Staub geschmissen." 

Es wird durch dies, was Menschen schrecket, 
Sein unverzagter Mut entdecket. 

Wie aber auch solchen Tragodien ein neues Moment rein mensch
licher GroBe beigemischt ist, so reg"iert dieses in anderen Stiicken: 

A ber unser bestes Teil 
WeiB nichts von Verwesen. 
Es bleibt in den Schmerzen heil. 
Sterben heiBt's genesen. 

So entsteht em Ideal des Dramas, welches als der Ausdruck einer 
bestimmten tragischen Weltanschauung durchaus berechtigt ist. Tra
godien, in denen das Leiden den Menschen reinigt und verkHirt, gehen 
durch die ganze dramatische Literatur. Aber sie beruhen bei Gryphius, 
wie schon in der niederHindischen Literatur, auf der romisch-stoischen 
Auffassung des Menschen. Diese Tragodie darf nicht gemessen wer
den an der Shakespeares, in welcher die Beziehung einer herrschenden 
Leidenschaft zu der Handlung und dieser Handlung zum Untergang 
regiert. Ebensowenig an dem ganz anders gearteten griechischen 
Drama. 'Vir miissen auch hier lemen, aus dem Erlebnisgehalt die Not
wendigkeit und das Recht verschiedener Formen des tragischen Auf
baus zu verstehen. Die Form des Dramas von Gryphius wird so in 
ihren wesentIichen Ziigen verstandlich. Doch mach en sich auch an
dere historische Momente in ihr geltend. Sie geht auf Seneca zuriick, 
in welchem sich die Kaiserzeit mit ihren damonischen Menschen und 
gehauften Greueln, mit dem rhetorischen Charakter ihrer Literatur, am 
deutlichsten abspiegelt. Sie steht wie die ganze Zeit unter der Herr
schaft einer Menschenkunde und Poetik, welche die Darstellung des 
Affektes in die Mitte des Dramas stell en. Sie hat in dem Niederlander 
Joost van den Vondel ihr nachstes Vorbild. Die auBerste Steigerung 
des Ausdrucks von Kraft und affektivem Verhalten, das ObermaB in 
der Handlung und das Oberlaute im Wort, diese Kennzeichen des 
poetischen Barockstils gelten auch fiir Gryphius. Wie er nun aber in
haltlich iiber alles Vergangene hinausgeht, indem er jeden tragischen 
Stoff mit seiner Lebensauffassung ganz durchdringt, erhalten altere 
Kunstmittel im Dienste dieser Absicht einen neuen Sinn. Der Chor, 
die allegorischen Personen, die historischen, die wiedererscheinen und 
warnen, trosten, voraussagen, Furien, Gespenster: sie mischen sich wie 
selbstverstandlich unter die wirklichen Personen und erheben die Hand
lung in einen hoheren ideellen Zusammenhang. 
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Gryphius war in der Fiille seines Wesens ebenso begabt fUr Scherz, 
Witz, Erfindung komi scher Gestalten, derbe realistis'che Lebensauf
fassung, und so mu.Bte er im Lustspiel eine Befreiung von der Gewalt 
seiner Grundstimmung suchen. Es wird immer eine letzte Aufgabe 
sein, bei Dramatikern wie Shakespeare, Lope, Calderon und vielen Mo
dernen den seelischen Zusammenhang zwischen den Stimmungen und 
Ideen zu erfassen, die in ihren Tragodien und ihren Lustspielen zum 
Ausdruck kommen. Der tragischen Auffassung des Weltlaufes ent
sprechen bei Gryphius im Lustspiel die bunte und toIle Herrschaft der 
Zufalle l die paradoxen Konflikte exzentrischer und abenteuerlicher 
Charaktere, die Blindheit des Menschen seinem Schicksal gegeniiber. 
Das Renaissancetrauerspiel "Cardenio und Celinde" hat schon im Kon
trast zu den vornehmen Hauptfiguren niedere, realistische und teil
weise komische Charaktere. Ihm steht unter den Lustspielen das "ver
liebte Gespenst" am nachsten. Ganz in der Manier des Renaissance
dramas werden hier die heiteren und abenteuerlichen Verwicklungen 
einer vornehmen Welt durch ein ahnliches lustiges Spiel in der Diener
schaft parodiert, und zugleich wird den Irrungen der Liebe in den 
oberen Regionen ein Bauernstiick entgegengesetzt, das eine natur
wiichsige Auffassung von Liebessachen zu ihrem Recht kommen 
la.Bt - oder auch auf sie herabsieht. In der "geliebten Dornrose", 
die freilich nach einem niederlandischen Vorbild gearbeitet ist, tritt 
eine ganz neue Seite im Genie des Dichters hervor. Der niederlan
dische Stil, die lebenswahren Charaktere, der Humor, besonders aber 
eine das Ganze durchdringende heitere Anmut wiirden noch heute 
diesem Stiick einen Erfolg auf dem Theater sichern. Ganz selbststandig 
in der Erfindung ist der "Horribilicribrifax", ein echtes Renaissance
lustspiel. Zwei soIdatische Renommisten nach romischem Muslter, ein 
pedantischer Schulmeister, eine alte Kupplerin, dazwischen tummeln 
sich Liebespaare von unbestimmt idealer Zeichnung: es ist diesel be 
Zusammensetzung einer tollen Welt wie in Shakespeares Lustspiel. 
Aber der Spa.B ist doch meist frostig, eintonig und steif. 

Das deutsche Drama sank nach Gryphius unaufhaltsam. Wohl ver
folgte L 0 hen s t e i n die Richtung des Gryphius auf das historische 
Drama als ein Abbild des fUrstlichen und hofischen Daseins der Gegen
wart weiter: aber in diesen romischen und tiirkischen Staatsaktionen 
ging der historisch-dramatische Stil unter in der Haufung von Blut 
und Wollust. In Wei s e vollzog sich dann der Obergang unseres Dramas 
zum natiirlichen Stil. Weise ist in der Herrschaft der Handlung iiber 
die Worte, in der naturwahren Lebendigkeit seines prosaischen nialoges, 
in dem ungesuchten Ineinandergreifen von Rede und Antwort, in dem 
leichten Hin- und Herwerfen von Gedanken und Worten, in der kurz 
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angebundenen Dialektik ein VorUiufer der dramatischen Sprache Les
sings gewesen. Aber der Lehrzweck des Schuldramas und die schul
meisterliche Freude an der golden en MittelmaBigkeit lassen es auch 
hier zu keinem kiinstlerischen Genusse kommen. 

Der Verfall unseres Schau spiels hangt eng mit dem Emporsteigen 
des musikalischen Dramas zusammen. Es hat die Konkurrenz mit die
sem nicht au shalt en konnen. Das Musikdrama war die originalste 
Schopfung der Renaissance. Es entsprang aus der groBen unerfiillten 
Sehnsucht, das griechische Drama zu neuem Leben zu erwecken. Es 
erfiillte zugleich das Streben der spateren Renaissancekunst, die mensch
lichen Affekte und Leidenschaften kiinstlerisch auszuschopfen. Denn 
es schuf die klarsten, eindrucksvollsten Typen men schlicher Seelen
zustande. Die italienische Oper, welche dieser Anforderung genugtat, 
kam zugleich dem eigensten Bediirfnis der neuen Hofe entgegen. In 
ihr wurde die Freude an glanzenden Festlichkeiten und Schaustellungen, 
an Spiel und Tanz befriedigt. Der hofische Mensch fand hier sein 
Leben wieder: Galanterie, Konvenienz, Zartheit des Verkehrs, vor 
aHem aber die Pose, das Sichselbstdarstellen im GefUhl seiner Lebens
macht und Bedeutung, die Geste der Konige und Feldherrn und der 
groBen Damen. Wie muBte nun diese italienische Oper in Deutsch
land wirken, wo Sprache, Verskunst und Stil noch unfahig waren, die 
verfeinerte GefUhlswelt der herrschenden Stande auszudriicken. En
thusiasmus, ja Rausch rief die unerhorte Offenbarung der weltlichen 
Gemiitswelt in den neu entdeckten musikalischen Formen mit ihrer ab
soluten Klangschonheit hervor. In Wien, Miinchen, Dresden, zuletzt 
in Berlin unter dem groBen Konig, aber auch in vielen kleineren Resi
denzen entstanden Opernhauser. Ungewohnliche Summen wurden fUr 
Sanger, Sangerinnen, Ballet, Dekorationen und Maschinen ausgegeben. 
Auch die weltliche Kammermusik entfaltete sich an den Hofen. Damals 
wurde die Musik das geistige Element von Wi en, als Ersatz fiir die 
U nterdriickung der intellektuellen Bewegung durch den Katholizismus. 
Das glanzende Hamburger Theater gab nun auch den deutschen Mu
sikern Raum. Hier erreichte das deutsche musikalische Drama in 
Reinhard K a i s e r seinen Hohepunkt. In dem unmittelbaren, wahren 
Ausdruck des GefUhls lag seine Kraft. Ein unerschopflicher Strom von 
goldenen Melodien ging aus von diesem leichten, dem Augenblick 
lebenden Genie. Neben ihm in Deutschland eine Fiille von musikali
schem Talent. Diese Deutschen suchten sich gegeniiber der italieni
schen Oper, die in der von Sinnlichkeit erfiillten Luft der HOfe ent
artete, geltend zu machen, und ein Deutscher wurde nun der Er~e 
der alteren, strengeren I tuliener: Handel. 
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6. 
Ein tiefsinniger Zusammenhang fiihrt von der Lyrik der Fleming, 

Gryphius und Angelus Silesius, von dem Drama des Gryphius, von der 
Bliite der Musik - zu der Philosophie von Lei b n i z. Das neue Gefiihl 
fiir die dem Leben seIber einwohnende Bedeutsamkeit, der Riickgang 
von ihm in das mystische Gefiihl vom Zusammenhang der Dinge, das 
Erlebnis der musikalischen Harmonie als eines Ausdrucks fiir die hoch
sten Offenbarungen des Lebens: all das erhebt Leibniz zu philosophi
schem BewuBtsein, und er sieht es im Zusammenhang mit den .groBten 
Momenten der religiosen und philosophischen Vergangenheit. Eine 
neue metaphysische Anschauung des Universums ging von ihm aus, 
welche ihr Licht auf jeden Teil unseres geistigen Lebens warf. Und 
so tiefsinnig und weittragend war diese Anschauung, daB es beinahe 
eines Jahrhunderts bedurfte, bis sie ganz verstanden und angeeignet 
wurde. Wie Descartes dem franzosischen Geiste seine Richtung 'gegeben, 
wie Locke den englischen bestimmt hat, so ist Leibniz der Fiihrer 
unserer geistigen Kultur geworden. 

Die Annahme eines in der gottlichen Zwecksetzung gegriindet'en 
Zusammenhanges, welcher alle Teile des physischen Universums zu 
einem mechanischen System verkniipft, ist den einfluBreichsten Denkem 
der Zeit, Descartes wie Locke, Newton wie Leibniz gemeinsam. Die 
Auffassung der Welt als einer Maschine stand bei diesen groBen, dem 
Weltbesten tatig und mit gliicklichem Optimismus zugewandten Gei
stern in innerem Zusammenhang mit der Annahme eines hochsten 
Wesens, welches diese Maschine so eingerichtet hat, daB sie das W,elt
beste ermoglicht. Diese neue teleologische Betrachtungsweise unter
scheidet sich ganzlich von den Zweckbegriffen, die seit dem Mittel
alter herrschend waren. An die Stelle der einzelnen, kLeinen und will
kiirlichen Zweckhandlungen Gottes tritt ein einziger, teleologisch be
griindeter, logisch geordneter Zusammenhang des Universums nach 
Gesetzen. So wird der Begriff eines menschenahnlich wirkenden Gottes 
ersetzt durch eine hohere Anschauung vom gottlichen Wirken, welche 
aus der neuen Auffassung des Weltzusammenhanges abgeleitet ist. Eine 
vollstandige Umwalzung aller Religionsvorstellungen war darin ent
halten. Die Formel, unter der jetzt das Verhaltnis Gottes zur Welt 
gefaBt wurde, hatte schon Descartes gefunden, und Leibniz hat sie 
nur fortgebildet. Unter unzahligen Moglichkeiten von Welten hat Gott 
eine und die beste ausgewahlt. Wei! diese Wahl aber durch die Idee 
des Weltbesten geleitet ist, kann sie nach Leibniz nicht cine freie sein, 
sondern sie ist durch eine Art von gottlicher Mathematik bestimmt, 
sonach zwar nicht physisch, aber m 0 r a lis c h notwendig. So sind die 
groBen Gesetze der Natur, vor aHem das der Erhaltung der Kraft und 
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das der Stetigkeit, in dem Zweckwillen des weisen und gutigen Gottes 
gegrundet. In diesem Zusammenhang hat Leibniz auch schon das 
Prinzip der kleinsten Wirkung gelegentlich entwickelt, welches dann 
Maupertuis mit so groBem Gerausch verkundigt hat. Und welche Ver
anderungen auch die Begriffe von Leibniz sonst in seiner Schule er
fuhren: der Gott, der in einzelnen Willenshandlungen in Welt und 
Menschenleben eingreift, verschwand von jetzt ab' aus dem Denken 
aIler wissenschaftlich geschulten Kopfe. Er wurde ersetzt durch die 
Weisheit, die im Zusammenhang des Universums nach Gesetzen wirkt. 

Diese neue Weltanschauung vollendet sich in einem Gedanken, der 
eine vollig veranderte SteIlung des Menschen zum Universum und sei
ner gottlichen Ursache ausdriickt. Derselbe verneint die furchtbare 
Lehre, nach welcher der Mensch der Zweck der Schopfung ist und 
auBer ihm aIles Mittel fUr ihn. Jeder Tell dieses 'unermeBlichen 
Ganzen tragt in sich selbst seinen Zweck. Dasein ist Kraft, es folgt 
dem Gesetz der Entwicklung, das ihm innewohnt, und in dem For~
schreiten seIber liegt das Gluck jedes lebenden Wesens. Die Gegen
wart ist nicht da fur die Zukunft, ein Wesen lebt nicht urn des andern 
willen. In jedern Dasein ist eine Moglichkeit enthalten, zurn Genusse 
seines Eigenwertes zu gelangen. So besteht die VoIlkomrnenheit der 
Welt darin, daB aIle Arten von Einzeldasein und aIle Grade und Stu
fen von Wert und Gluck in ihr verwirklicht sind, welche in irgendeiner 
Welt uberhaupt moglich sind. Die Welt ist da, weil die denkbar groBte 
Fulle und Mannigfaltigkeit von Leben da sein soIl. 

Aus z~ei geschichtlichen Mornenten hatte sich seit aer Renais
sance diese Weltanschauung entwickelt. 

Kunst und Dichtung erhoben die Schonheit des Wirklichen zum 
BewuBtsein. Wer fUhlte nicht in den Bildern der Fruh-Renaissance 
die neue Liebe fur jedes einzelne Dasein, fur Blurnen und Baurne, 
Garten und Landschaften, fur das Leben des Lichtes, den Zauber des 
Fruhlings und den Duft der Ferne? Und inni,ger noch vertiefte sich 
die deutsche Kunst in die asthetischen Werte jeder Art von Einzel
dasein. Diese Stirnrnung war nicht in dem asthetischen Verhalten als 
solchem gegrundet: das malerische Gefiihl wei tete sich in neue Spharen 
des Darstellbaren. 

In derselben Richtung wirkte die Veranderung des Weltbildes 
durch die wissenschaftliche Erkenntnis. Schon Bruno hatte aus Koper
nikus abgeleitet, daB auBer unserern Sonnen system unzahlige Welten 
irn unerrneBlichen Ather verteilt seien. Das Teleskop hatte das Pha
nomen der MilchstraBe in das vereinigte Licht von zahllosen Stemen 
aufgelost. Und irn Zeitalter von Leibniz entdeckte das Mikroskop die 
unermeBlich kleinen Lebewesen, die in einem fur unser Auge gering-
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ftigigen und toten Teil der Materie unzahlig sich bewegen. In diesem 
Universum gab es keinen Mittelpunkt mehr, es schien da zu sein, urn 
eine unel'meBliche Ftille von Empfindung des Daseins, von Leben aller 
Grade und Arten moglich zu machen. 

Von Giordano Bruno ab lebten die groBten Forscher in del' Ver
bindung diesel' beiden geschichtlichen Momente, welche den groBen 
Tag del' neuen Weltanschauung heraufftihrt. Kepler, Galilei und Des
cartes, die Ftihrer des modemen wissenschaftlichen Geistes, waren die 
Zeitgenossen von Velasquez, Rembrandt und Murillo, von Calderon 
und Comeille. Das Leben war erfiillt von dem feinen, durchdringenden 
Duft, den die italienische Renaissance ausstromte. So herrscht auch 
in del' philosophischen Grundstimmung von Bruno, Kepler und Galilei 
del' Zusammenhang von Zahl und MaB mit einer unhorbaren Harmonie 
del' Welt. Ftir Bruno war das Universum die Entfaltung des gottlichen 
Grundes, unendlich wie diesel' selbst. Die Aufhebung des Sinnenscheines 
in del' Kopemikanischen Astronomie war ihm das Vorbild des sittlich
religiosen Vorganges, durch den del' .Mittelpunkt unseres \Vahmehmens 
und Zwecksetzens aus unserer eigenen Person hintiberrtickt in das Uni
versum. Galilei sagt einmal, wenn del' Mensch das Wil'ken Gottes in 
del' Natur auf sich selbst beziehe, das sei, als ob eine 2\.hre, die an 
del' Sonne reift, sich einbilde, die Sonnenstrahlen seien dazu da, dies 
zu vollbringen. Und Spinozas Hauptwerk will den Menschen von dem 
Standpunkt del' Imagination, auf welchem W.ahmehmung und Leiden
schaft ihn selbst zum Mittelpunkt der WeIt machen, zu del' Erkenntnis 
und Liebe Gottes erheben, welche jeden Zustand des eigenen Selbst 
unter das Zeichen del' Ewigkeit bringt. 

Diesel' Seelenverfassung gab nun Leibniz den umfassendsten und 
zugleich den besonnensten Ausdruck. Denn sein germanischer Tiefsinn 
wahrte dem Einzeldasein zuerst gegentiber dem U niversum sein Recht, 
und er wtirdigte alles, was in den religiosen Gefiihlen del' Vergangen
heit wertvoll und halt bar war. 

So entstand seine "T h e 0 d ice e", das wichtigste Werk ftir die 
Fortbildung del' abendlandischen Religiositat zwischen den reforma
torischen Schriftstellem und denen del' Aufklarung. Das Problem 
diesel' Schrift hatte ihn sein Leben hindurch beschaftigt. Schon als 
Knabe las er begierig die Streitschriften tiber die menschliche Frei
heit, das Bose und das Obel. Del' bertihmte Bestreiter jedes Vemunft
glaubens, Pierre Bayle, bot ihm dann fUr sein Thema die Ausgangs
punkte del' Diskussion. Er erorterte die Hauptsiitze dieses Skeptikers 
mit seiner Freundin, del' Konigin Sophie Charlotte, in Briefen und 
wiihrend seines Aufenthaltes auf ihrem Schlosse in Liezenburg. So 
entstanden die einzelnen Aufsiitze, welche den Grundstock del' Theo-
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dicee bilden. Die Fiirstin mahnte zur Vollendung. Ihr Tod und andere 
Umstande verzogerten den AbschluB. Endlich, nachdem auch Bayle 
gestorben war, hat Leibniz das Werk verOffentlicht. Er war 64 Jahre 
alt. Es war das reiie Ergebnis der Forschungen seines Lebens, die 
Rechtfertigung des Vernunftglaubens gegen des sen Leugner, insbe
sondere gegen Bayle, welcher "die Vernunft und die Religion als 
Streiter gegeneinander auftreten laBt: er befiehlt der Vernunft erst 
Schweigen, nachdem er sie zu laut hat sprechen lassen, und das nennt 
er den Triumph des Glaubens." 

Diese WeIt ist die beste, weil sie unter allen moglichen Wehen 
die groBte Summe von VoIlkommenheit enthaIt. AIle Argumente, in 
denen Leibniz gegeniiber dem zerrissenen BewuBtsein des Skeptikers 
Bayle diesen Satz verteidigt, laufen in einige einfache Voraussetzungen 
zuriick. Es ware Armut der gottlichen Kraft, wenn sie in e i n e r Art 
von Wesen eintonig dieselbe Vollkommenheit wiederholte. Die un
endliche Vollkommenheit des hochsten Wesens kann sich nur in der 
Vereinigung aIler Grade und Arten von Dasein, Wert und VoIlendung 
im Universum auBern. Jedes Geschopf tragt als Wirkung Gottes eine 
Vollkommenheit in sich, die ihm seinen selbstandigen Wert gibt; es 
ist da, sie zu verwirklichen. Sofern es aber eine einzelne und endliche 
Wirkung der hochsten Ursache ist, muB die ihm innewohnende Voll
kommenheit beschrankt sein; denn Mangel und Schranke sind die an
dere Seite aIles Endlichen. Der Zusammenhang, in welchem die Arten 
und Stufen von Dasein und Wert im Universum verteilt sind, bestimmt 
jedem Einzeldasein seine Stelle. Er teilt ihm den Grad von Vollkom
menheit zu, der an dies em Punkte realisiert werden kann. In diesem 
zweckmaBig-notwendigen Zusammenhang ist das Bose nur die Un
vollkommenheit, die einem endlichen Wesen an der ihm zugewiesenen 
Stelle in der Abstufung der Werte anhaftet. Die physischen Ubel, an 
denen wir leiden, sind die unvermeidliche Folge der Verbindung der 
Seele mit einem Korper, und diese ist doch die Bedingung des Verkehrs 
von Seelen untereinander. 

Diese Weltanschauung von Leibniz tragt einen asthetischen Cha
rakter. Denn Schonheit ist ihm anschaulich aufgefaBte Ordnung des 
Universums, Einheit in der Mannigfaltigkeit, in dem Reichtum von 
Kraft und Wert en, welche Liebe und Freude hervorruft. Er verteidigt 
das Unvollkommene im Universum wie der Asthetiker das HaBliche 
im Kunstwerk. Schonheit und Glanz werden durch ihren Gegensatz ge
hoben, wie das Licht durch den Schatten. Die Dissonanzen sind das 
Mittel, die Harmonie starker genieBen zu lassen. Die Einheit in der 
Mannigfaltigkeit, die das Gesetz der WeIt ist, is!: zugleich auch die 
Grundregel der Schonheit. Diese Macht der asthetischen Stimmung 
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in Leibniz auBert sich, mit der abgemessenen Zuruckhaltung, die seine 
Position in der europaischen Naturwissenschaft ihm auferle~t, doch 
an unzahligen Stellen. Ex sagt einmal: "Die Schonheit der Natur ist 
so groB, und deren Betrachtung hat eine solche SuBigkeit, auch das 
Licht und die gute Regung, so daraus entstehen, haben so herrlichen 
Nutzen, daB, wer sie gekostet, aIle andern Ergotzlichkeiten geringe 
dagegen achtet." Und er wunscht, sein System moge in einem Lehr
gedicht nach dem Vorbilde des Lukrez dargestellt werden. 

Das Entscheidende aber ist fur Leibniz doch die Betrachtung der 
Dinge unter dem Zeichen des Universums. Die Vollkommenheit ist 
in dem Ganzen der Welt verwirklicht. Wer Ubel und Boses von 
dem Standpunkt dieses Universums auffaBt, fur den hat die Frage 
keinen Sinn mehr, warum gerade ihm nicht ein besserer Platz in der 
Ordnung der Werte zugewiesen sei. Denn versetze ich mich in den Zu
sammenhang des Ganzen, dann ist es ganz gleichgiiltig, ob Ich diese 
Stelle einnehme oder ein Anderer, ob das Wesen, das an ihr sich be
findet, dies mein rch ist, das jetzt reflektiert und sich beklagt, oder 
eine andere Person. Denn an diesem Punkte der Wertordnung mussen 
bestimmte Mangel, Unvollkommenheiten und Ubel getragen werden, 
gleichviel wer sie tragt. So leitet die Erkenntnis zur demutigen Er
gebung in den gottlichen Willen. 

Auf diesem Standpunkt entspringt nun der hochste Begriff von 
Religion, zu welchem sich das Jahrhundert erhoben hat. Wie das In
dividuum, von einem inneren Antriebe bestimmt, sich zu der ihm zu
gewiesenen Vollkommenheit entwickelt, wie es im Fortschreiten zu ihr 
das ihm eigene Gluck genieBt, so freut es sich auch jeder Vollkomn:tefl
heit urn sich her. Die Liebe zu den Menschen ist nichts als diese Freude 
an ihrer Vollkommenheit und ihrem Gluck. Mit der Aufklarung wachst 
in uns dieser Anteil an dem Wert und Gluck der Anderen, und die Ge
rechtigkeit selbst ist nichts als die Liebe des WeiS/en. Die hikhste 
Freude aber entspringt aus der Anschauung der unbeschrankten Voll
kommenheit Gottes, wie sie an der Fulle und Mannigfaltigkeit der 
Werte im Universum offenbar wird. Die Liebe zu Gott ist eben diese 
Freudc an seiner Vollkommenheit. Sie fordert die Hingabe des Ge
mutes an den Zusammenhang des Ganzen. Das ist der universale Affekt~ 
der aus der Aufklarung des Geistes erwachst und uns antreibt, dem 
Welt best en zu dienen und Wert und Gluck in jedem Geschopfe Gottes 
zu fordern. In diesem Zusammenhang empfing das BewuBtsein der 
Solidaritat und des Fortschrittes der Menschheit fUr Leibniz einen reli
giOsen Sinn. Und eben aus ihm entsprang auch sein Streb en, der christ
lichen Kirche durch die Vereinigung der Konfessionen und die Forde
rung der Mission einen universalen Charakter zu geben. Die Glaubens-
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formeln werden ihm zu Schattenbildern der Wahrheit, und die Kult
handlungen zu Symbolen des sittlichen Tuns. 

Aber schon Leibniz zahlte dem theologischen Geiste der Zeit seinen 
Tribut, indem er die einer ganzlich anderen Ordnu~g von Begriffen an
gehorigen christlichen VorsteHungen in diese neue religiOse Weltan
schauung aufzunehmen sich bemiihte. Seine christliche Frommigkeit 
war aufrichtig und suchend wie des Thomasius und anderer Zeitgenos
sen. Auch war sein Begriff einer gottlichen Person die ehrliche Konse
quenz aus seinem philosophischen Satze, daB nur dem Individuum Re
alitat zukomme. Und die Personifikation der gottlichen Ursache ist an 
sich bei ihm ebenso wohl wie bei Shaftesbury oder Herder mit der 
vollstandigen Durchfiihrung der neuen religiosen Weltanschauung ver
traglich. Aber wie er fiir jede geistige Macht urn ihn her und in der 
Vergangenheit eine unendliche Empfanglichkeit besaB, fand er nun 
doch in seiner Lehre von der gottlichen Person das Hllfsmittel, dem 
Menschen in dem gottlichen Weltplan eine ausgezeichnete SteHun$" 
einzudiumen, und von hier ist er dann dazu fortgegangen, dem natiir
lichen Zusammenhang des Universums ein Reich der Gnade mit seinen 
Wundern einzuordnen. Deutschland war noch von diesen theologischen 
Begriffen erfiillt. Der EinfluB der hohen Geistlichen war auch am Hofe 
Friedrichs 1. groB, und pietistische Neigungen waren unter dem Adel 
verbreitet; sie wurden von der letzten Gemahlin des Konigs begiinstigt, 
und unter des sen Nachfolger wurden sie zu einer Macht. Auch waren 
die historischen Dberlieferungen der evangelischen Geschichte zu cLer 
Zeit, in welche die Entwicklung von Leibniz faHt, noch keiner griind
lichen Untersuchung unterworfen worden. Als Toland in England seine 
sehr unzureichende kritische Arbeit begann, hatte Leibniz schon die 
Hohe des Lebens iiberschritten. So verfiel dieser machtige Geist dem 
Schicksal, ein KompromiB zwischen seinen modernen Ideen und den 
Begriffen der iiberlieferten christlichen Weltanschauung zu suchen. 
Diese Neigung wurde unterstiitzt durch das starke Interesse praktischer 
Art, welches Leibniz und andere Philosophen des 17. J ahrhunderts an 
der Umbildung der kirchlichen Dogmatik nahmen. Es war kein Inter
esse der Erkenntnis oder des religiosen Gemiitslebens, und doch war 
ihm die Beschaftigung mit der Transsubstantiation, der Trinitat und 
den Hollenstrafen auch kein bloBes Spiel des Verstandes. Er suchte 
eine Fassung der Dogmen, durch welche ein Ausgleich zwischen dem 
herrschenden kirchlichen Glauben und seinen Kulturidealen herbei
gefiihrt werden konne. Und er glaubte, daB die Vereinigung der 
Kirchen, die er anstrebte, nur durch die Verstandigung iiber einen ge
meinsamen Lehrbegriff moglich sei. Eine solche Vereinigung aber 
suchte er schon im national en Interesse. 

5* 
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Dieses KoinpromiB bildet einen wesentlichen Zug des Zeitalters: 
das unter Leibniz' EinfluB stand. Es besteht fort in der ganzen fol
genden Epoche, die er beherrscht hat, und bestimmt den Charakter 
der alteren deutschen Aufklarung. Der EinfluB Lockes wirkte in der
selben Richtung. Christian W 0 1 f f hat iiber Leibniz hinaus den aus 
dem alten Testament stammenden unerfreulichen Ziigen der christ
lichen Weltanschauung in seinem System die weitgehendsten Zu
gestandnisse gemacht. In ihm siegt wieder die armselige auBerliche 
Teleologie, welche den groBen Zusammenhang der Natur auf die Be
diirfnisse des Menschengeschlechtes bezieht. Die Sonne beschreibt nach 
der Absicht Gottes ihre Bahn, urn dem Menschen zu leuchten. AIle Ein
richtungen der Natur haben zu ihrem zweiten Zweck, dem Bediirfnis des 
Menschen zu dienen. So kann Christian Wolff mID freilich die Ober
einstimmung seiner natiirlichen Theol~gie mit der heiligen Schrift er
weisen. Den letzten Zweck der Einrichtung der Welt fUr den Nutzen 
des Menschen findet er darin, daB Gott von den Menschen erkannt und 
verehrt werde. In diesem rationalen Kirchenglauben leben die groBen 
Theologen der Zeit, wie Baumgarten in Halle. Erst unter dem EinfluB 
des Deismus werden Semler, Reimarus und Lessing zur historischen 
Kritik fortgefiihrt: nun hebt das zweite Stadium in der Ausbildung der 
deutschen Aufklarung an, das die zweite Ha1£te des 18. Jahrhunderts 
erfiillt. 

7· 
Die ganze Philo sophie dieser hundert Jahre in Deutschland ist be

stimmt durch die Obertragung der europaischen Bewegung auf den 
deutschen Geist. Astronomie, Mechanik und Physik hatten in einer 
neuen Weise Beobachtung und Experiment mit dem mathematischen 
Denken verbunden. Die beiden groBten Beispiele dafUr waren die Ent
deckung der Gesetze der Planetenbewegung durch Kepler und die Be
griindung der Dynamik durch Galilei. In beiden Fallen waren .pro
bierend Moglichkeiten einfacher mathematischer Verhaltnisse durch Be
obachtung und Experiment als im gegebenen Tatbestande realisiert er
mittelt worden. So hatten sich als die Methode der neuen Naturerkennt
nis die Verbindung allgemein notwendiger Wahrheiten mit der Erfah
rung, und als ihr Ziel die mathematische RegelmaBigkeit oder das 
Naturgesetz herausgestellt. Und indem nun die Philo sophie dazu fort
gerissen wurde, in diesem Verfahren den Typus des wissenschaftlichen 
Denkens iiberhaupt anzuerkennen, trat sie in die Epoche, welche die 
der Renaissance und der religiosen Kampfe abloste und die Kantische 
vorbereitete. Sie formulierte und generalisierte das Verfahren der Na· 
turforscher und wurde dadurch die erste allgemeine Methodenlehre. 
Und sie konstruierte auf der Grundlage der allgemein notwendigen 
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Wahrheiten nach diesem Verfahren die ganze Wirklichkeit nach ihren 
verschiedenen metaphysischen Systemen. So entstand der Panlogismus 
von Descartes, Spinoza und Leibniz. 

In diese Bewegung traten die Deutschen am spatesten unter den 
Nationen ein. Zunachst wirkte die Mathematik. Ehrhard Wei gel, 
Leibniz' Lehrer, versetzte die Wissenschaft der Zahl in die erste Philo
sophie und wandte die mathematischen .Methoden selbst auf das Natur
recht an. Tschirnhaus, Leibniz' Freund, war von dem Rationalismus 
des Descartes bestimmt: aber er trennte sich von ihm darin, daB er das 
rechnende Denken mit Recht auf die Probleme der mathematischen 
Physik beschrankte, und daB mit demselben Recht sein Rationalismus 
die Stellung des Experimentes als der yom Denken geleiteten Er
fahrung griindlicher zur Geltung brachte. So bereitete er die metho
dische Auffassung der Physik in Newton, Lambert und der modernen 
Naturwissenschaft vor. Wie er seine mit Spinoza verwandte Lehre ;von 
der alldurchdringenden gottlichen Kraft durchgefiihrt haben wiirde, 
konnen wir nicht sagen: ein allzufriiher Tod unterbrach seine Arbeiten. 
Lei b n i z erst vollzog die schopferische Verbindung. der modernen 
europaischen Bewegung mit dem deutschen Geiste. 

In Leibniz vollendet sich zunachst die Philo sophie der Renaissance, 
und von ihr muB sein Verstandnis ausgehen. Die Grundkategorie ihres 
Auffassens ist das Universum als eines Verhaltnisses des Ganzen zu 
seinen Teilen. Die nominalistische Erkenntnistheorie hatte die meta
physische Bedeutung des Verhaltnisses zwischen Gott, den Gattungen 
der Dinge (den Ideen), und dem Einzelnen aufgehoben. Nun stand 
keine Realitat mehr zwischen dem gottlichen Zusammenhang und den 
Einzeldingen, die er umfaBt. So ist der Zusammenhang der Einzeldinge 
oder die Welt die Explikation Gottes. Sein einheitliches Wesen islt 
daher allen Einzeldingen gemeinsam, aber in die grenzenlose Mannig
faltigkeit (varietas rerum) auseinandergelegt. So ist das Universum un
endlich. Und es ist in seiner Mannigfaltigkeit Eines : Harmonie. Daher 
reprasentiert jedes Einzelding an seiner Stelle das Ganze. Die Voll
kommenheit Gottes stellt sich in ihm auf einer bestimmten Stufe dar. 
Es spiegelt daher an seiner Stelle das Universum, und der vollkommen
ste Spiegel ist die menschliche Seele (der Mikrokosmos). In ihr er
offnet sich eine ganze WeIt. Dieser Ideenzusammenhang erstreckt sich 
von Nicolaus dem Cusaner durch Giordano Bruno zu Leibniz. 

Diese BewuBtseinsstellung der Renaissance, hindurchscheinend 
selbst hinter dem starren, zeitlosen Monismus von Spinoza, mischte sich 
in Leibniz mit Momenten des deutschen Denkens, die aus clem gereinig
ten Aristoteles, der Mystik, der alten und neuen Scholastik wie der 
Universitatsphilosophie der Zeit herkamen. Leibniz verdankte ihnen 
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wichtige logische und metaphysische Satze. Doch kamell von hier auch 
die barocken theologischen Entstellungen und Verkleidungen seiner 
Ideen. Die so modifizierte Renaissance hat er nun durch die Verbindun.g 
mit der neuen europaischen Naturwissenschaft und Philo sophie zu einer 
hoheren Stufe erhoben. 

Zunachst ergreift auch er das methodische Problem und gibt ihm 
eine bedeutsame Wendung. Er erweitert die aristotelisch-syllogistische 
Logik, indem er die weiterreichenden mathematischen Verfahrungs
weisen, die zunachst auf GroBenbeziehungen eingeschrankt sind, ver
allgemeinert und nun in die Logik einbezieht. So entstehen Gmndlinien 
einer Logik, welche aIle allgemeinen Denkbeziehungen umfaBt und 
ihnen die der Zahl und des Raumes unterordnet. Es war der wichtigste 
Schritt, den seit Aristoteles die Logik getan hat. Die Kategorie der 
Beziehung erhielt jetzt erst ihre flir die moderne Theorie bedeutsame 
Stellung. Eine erste Grenze machte sich doch hier schon darin geltend, 
daB Leibniz die Enge der aristotelischen Syllogistik nicht ganz zu 
iiberwinden vermochte. Auf dem Boden dieser allgemeinen Logik steht 
dann seine Ko~binationslehre. Sie gibt das Verfahren an, die alte Auf
gabe der Syllogistik vollkommener aufzulOsen. In der von Tartaglia, 
Cardano, Pascal ausgebildeten Kombinationstechnung findet er den ma
thematischen Typus flir ein Verfahren, nach allgemeinen Regeln flir die 
Verbindung einfacher Begriffe die iiberhaupt moglichen Begriffsver
kniipfungen vollstandig abzuleiten. So schien in dieser Kombinations
kunst die Methode der Erfindung erreicht zu sein, die Raimundus Lul
Ius und Bruno vergebens gesucht hatten. Im Zusammenhang hiermit 
faBte er den Plan einer allgemeinen Zeichensprache (characteristica 
universalis). "Charaktere" nennt Leibniz "gewisse Dinge, durch welche 
die gegenseitigen Beziehungen anderer Dinge ausgedriickt werden, und 
deren Behandlung leichter ist als die der letzteren." Hier li~gt eine 
weitere logische Verallgemeinerung des in der Mathematik Ge1eisteten 
vor: die ihres Zeichensystems. Sind die einfachen Begriffe gefunden 
und in eigenen Charakteren ausgedriickt, so kann vermittels der Zeichen 
flir die Verkniipfungsarten der Zusammenhang der Begriffe dargestellt 
werden. In dieser Universalsprache entsprache dann die Verbindung 
der Zeichen genau den gegenstandlichen Beziehungen. Sie wiirde der 
Unbestimmtheit und Willkiir in der philosophischen Terminologie ein 
Ende machen, und sie ware wie die Zeichensprache der Mathematik 
allen Nationen gemeinsam. Von keinem Denker dieser Zeit ist deren 
Ideal, die Wissenschaft nach dem Typus der Mathematik fortzubilden, 
so genial durchgefiihrt wie von Leibniz. Kombinatorik, Charakteristik, 
allgemeine Wissenschaft, universale Mathematik, logischer Kalkiil -
in allen dies en Plan en sucht er Verwertung der Mathematik flir die all-
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gemeine Logik und aus dieser wieder ruckwarts fruchtbare Folgerungen 
fur die Mathematik. Er gelangte nicht an sein Ziel. Schon die erste 
Aufgabe einer solchen Methode ist undurchfuhrbar, die Grundbegriffe 
des wissenschaftlichen Denkens in einer begrenzten, auBerlich aufzahl
baren Anzahl hinzustellen und allgemeil1\gultig zu definieren. Seine 
Ideen wirken fort in der modernen mathematischen Logik und in den 
Bemuhungen urn eine Universalsprache: er selbst fand hier nirgend 
einen AbschluB, und schon darum konnte er zu einer systematischen 
Darstellung seiner Philosophie nicht gelangen. 

Bier blicken wir zugleich in die Werkstatt seiner mathematischen 
Leistungen. Immer ist er dam it beschaftigt, die Arten von Beziehungen 
innerhalb der verschiedenen Klassen der Gegenstande, von der Gleich
heit und Verschiedenheit, clem Ganzen und dem Teil bis zur Funktion, 
zu ordnen und zu bezeichnen. "In allen unfehlbaren Wissenschaften, 
wenn sie genau bewiesen werden, sind gleichsam hohere logische For
men einverleibt, so teils aus den Aristotelischen flieBen, teils noch 
etwas anders zu Hulf nehmen." Diese Vernunftkunst hoffte er unver
gleichlich haher zu bringen. Von der Kombinatorik aus verfolgte er 
die Wahrscheinlichkeitsrechnung, und er faBte den Plan, durch diese 
in dem Gebiet der Wahrheiten, denen Notwendigkeit und Allgemein
gultigkeit nicht zugesprochen werden konnen, eine Abschatzung des 
Grades der Wahrscheinlichkeit zu erreichen. In andern Teilen seiner 
mathematischen Arbeit erwies sich die Tendenz seiner allgemeinen Cha
rakteristik wirksam. Das groBte Beispiel dieses Zusammenhanges zwi
schen seinem philosophischen und seinem mathematischen Denken war 
sein Anteil an der Erfindung der Differential- und Integralrechnung. 
Die Geschichte der Wissenschaften kennt keinen haBlicheren Priori tats
streit als den zwischen Newton und Leibniz uber diese einfluBreichste 
Leistung der modernen Mathematik. Er ist von den beiden groBen 
Mannern nicht so gefUhrt worden, wie man wunschen mochte. Und er 
hat tiefe Schatten auf Leibniz' Lebensabend geworfen. Heute sind die 
besten Kenner dieser Frage und der in Hannover liegenden Leibniz
Handschriften zu dem Ergebnis gelangt, daB Leibniz seine Erfindung 
in allem Wesentlichen selbstandig neben Newton gemacht hat. Und 
zwar grunden sie diese Ansicht eben auf den eigenen Weg, der Leibniz 
von seinen allgemeinen Ideen aus zu der neuen Rechnung fUhrte, und 
auf die eigene Form, in der sie bei ihm auftrat. Leibniz selbst hat den 
Zusammenhang seiner Erfindung mit der Tendenz, seine Zeichen
sprache auszubilden, hervorgehoben, und Gerhardt und Cantor haben 
nachgewiesen, welche Bedeutung nach der damaligen Lage der In
finitesimalbetrachtungen die Ermittelung einer zweckmaBigen Bezeich
pung hatte. Und ohne Zweifel lag, wieder im Gegensatz zu Newton, 
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in Leibniz' Ringen mit den logischen und metaphysischen Problemen 
ein zweites wichtiges Moment, das ihm bei dieser mathematischen Tat 
zu Hilfe kam: man denke nur an seine Ausbildung des Funktionsbe
griffes, an sein Prinzip der Kontinuitat, nach welch em sich in der Natur 
alles in unmerklichen Obergangen vollzieht, so daB Ruhe nur ein Fall 
der Bewegung ist, und an seine Auffassung des unendlich Kleinen. Die 
Erfindung der Infinitesimalrechnung bildet Leibniz' hochsten Ruhmes
titel innerhalb der exakten Wissenschaften. Die Mathematik erlangte 
dadurch die Moglichkeit, die Bewegung der Rechnung zu unterwerfen, 
und Reduktion auf Bewegung ist fur den Menschen das Mittel, das 
Geschehen in der Natur zu begreifen und zu beherrschen. 

Leibniz bestimmt nun den rational en Charakter des Weltzusammen
hanges naher. Er iibernimmt die ubliche Unterscheidung der Wahr
heiten in solche von allgemein notwendigem und solche von tatsachli
chern Charakter. Die Evidenz der einen liegt in der Unmoglichkeit 
ihres Gegenteils, und daher beruhen sie auf dem Satz des Wider
spruchs: so beschreiben sie den Umfang des Moglichen. Ober Wirklich
keit aber unterrichtet uns nur die andere Klass'e von Wahrheiten. Wel
ches ist nun das Prinzip, auf dem diese beruhen? Hier entdeckt Leibniz 
eine Liicke der Logik, und er stellt neben das Prinzip des Widerspruchs 
das des zureichenden Grundes. Jede tatsachliche Wahrheit muB logisch 
ihren zureichenden Grund und, was in diesem objektivistischen System 
damit zusammenfallt, real ihre Ursache im Zusammenhang der Dinge 
haben. Alles ist rational und determiniert. Wie aber kann das Gegebene, 
Zufallige, Einzelne rational begrundet sein? Leibniz antwortet: Die 
erste Anordnung, in der es gegrundet ist, muB durch den Weltzweck in 
Gott rational determiniert sein. Dieser Zweck ist die Verwirklichung 
einer besten Welt, und so munden wir hier ein in die Leibnizische 
Teleologie und Theodicee, die wir schon kennen. 

Es gilt dann diesen WeItzusammenhang zu konstruieren und zu 
begrunden. Leibniz wird auch hier die Ideen der Renaissance mit den 
Mitteln der Naturwissenschaft weiter entwickeln zur Philosophie der 
Aufklarung. Seine Grundlage bildet nun die Mechanik. Die ganze phy
sische WeIt ist uns gegeben als ein gesetzlicher Zusammenhang 'Von 
Bewegungen der Karper im Raum. Die Eigenschaften dieses Zu
sammenhanges sind nur erklarlich, wenn ihm eine MannigfaItigkeit 
von Krafteinheiten zugrunde gelegt wird. "Alles, was tatig ist, ist 
Einzelsubstanz, und jede Einzelsubstanz ist ununterbrochen tatig." Und 
zwar tragt jede Krafteinheit in sich das Gesetz der Reihenfolge ihrer 
Veranderungen. Die Summe dieser Krafteinheiten in der Ordnung der 
Natur ist ein fUr allemal bestimmt. Hier liezt wieder in den allgemeinen 
Prinzipien von Leibniz der Ausgangspunkt fUr einen hervorragenden 
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Beitrag zur Entwicklung der exakten Wissenschaften. Es handelt sieh 
urn den Weg, der von Galilei und Huygens hinfUhrt zu der Entdeckung 
des Gesetzes der Erhaltung der Energie durch Robert Mayer und Helm
holtz. Descartes hatte ein Prinzip von der Erhaltung der GroBe der 
Bewegung im Weltall aufgestellt. Leibniz fand eine derWahrheit naher 
kommende Formulierung, nach welcher die Summe der vorhandenen 
aktiven Kraft erhalten bleibt. Das allgemeine Prinzip aber, auf wel
ches er hier zuriickging, war sein Satz yom zureichenden Grunde: nach 
dies em konne unmoglich Kraft aus Nichts entstehen oder in Nichts 
verschwinden. So gehe bei dem ZusammenstoB nichtelasltischer Kor
per keineswegs Kraft verIoren, sie zerstreue sieh vielmehr an die kleinen 
Teile. 

Leibniz tut den letzten Schritt in der Bestimmung der Kraftein
heiten, indem er die innere Erfahrung in seine metaphysische Kombi
nation einbezieht. Die individuellen Krafteinheiten konnen nur nach 
dem Typus (a l'exemple) des Ich verstandlich gemacht werden. Jeder 
Korper ist Aggregat, nur in unserm rch ist uns eine einheitlich wir
kende Kraft gegeben. Dieser verwegene SchluB hat seinen letzten Grund 
in der Forderung der Denkbarkeit jedes Gegebenen. Die Natur der 
Krafteinheit wie die Entstehung der Empfindung und des BewuBt
seins werden nur durch diese Annahme verstandlich. Es war fUr Leib
niz eine wertvolle Bestatigung, daB eben damals das Mikroskop eine 
Welt verschwindend kleiner Wesen aufschloB. 

So besteht das Universum aus Monaden, individuellen, seelenarti
gen Krafteinheiten, deren jede in sich das Gesetz ihrer Entwicklung 
tragt, von auBen aber weder beeinfluBt noch zerstort werden kann. 
Die Beziehung zwischen ihnen ist nieht die einer realen W,echselwir
kung: die Monaden verhalten sieh nur im Ablauf ihrer Vorstellungen 
und Begehrungen, als ob diese Wechselwirkung bestiinde. Der tiefe 
kritische Begriff von Beziehungen der Weltelemente in einem Ord
nungssystem anstatt kausaler Verbindungen wird hier von Leibniz dog
matisiert zu dem der prastabilierten Harmonie. J ede Monade spiegelt 
das Universum, ihrer Stelle entsprechend, wieder. Die Ordnung der 
Monaden ist von Prinzipien bestimmt. In der Formulierung dieser 
Prinzipien, in den Gesetzen der individuellen Verschiedenheit alier ein
fachen Einheiten, der Kontinuitat, der Konstanz der Kraft, der Oko
nomie _. findet die Tendenz von Leibniz zu letzten Generalisationen 
Hiren hochsten Ausdruck. Das wohlbegriindete Phanomen dieser Mo
nadenordnung aber ist die Sinnenwe1t und der Mechanismus, den in 
ihr die mathematische Naturwissens'chaft aufzeigt. 

Und aus der Vertiefung in die menschliche Seele entsteht, nach 
aHem monchischen und mystischen Sinnen und allem Suchen der 
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Renaissance und der franzosischen Schriftsteller, bei Leibniz die Grund
legung der erklarenden Psychologie. Er entdeckt die unmerklichen 
Vorstellungen im Hintergrunde des Seelenlebens. Die Entwicklung der 
Seele ist der Fortgang von diesem Zustande dunkler und verworrener 
Vorstellungen zum rationalen Denken und zu der Bestimmung des 
Willens durch dasselbe. Dieser Fortgang vollzieht sich durch die Apper
zeption, welche das in der Seele Enthaltene in die Klarheit und Deut
lichkeit des SelbstbewuBtseins erhebt. Damit war die Sonderung von 
Sinnlichkeit und Vernunft iiberwunden, und das Prinzip der Entwick
lung konnte im Seelenleben durchgefUhrt werden. Es ergab sich weiter 
fUr die deutsche Erkenntnistheorie der grundlegende Satz: die Bezie
hungsformen, durch welche wir das Gegebene denken, sind in der see
lischen Kraft selber gegrundet und in der Welt der verworrenen Vor
stellungen schon enthalten. Alles aber schloB sich schlieBlich zu der 
SteHung des Willens dem Leben gegenuber zusammen, die wir fruher 
dargelegt haben, und die darin gipfelt, daB Freude BewuBtsein des 
F ortschreitens ist. 

DIE LETZTEN GROSSEN SCHOPFUNGEN 
DER PROTESTANTISCHEN RELIGIOSITAT 

In keinem Lande hat man doch auch in dies em Zeitalter von Leib
niz an der christlichen Dogmatik so festgehalten wie in Deuts'chland. 
Aber der neue Geist, dessen Walt en in Literatur und Dichtung, Wissen
schaft und Philosophie wir uns vergegenwartigt haben, erstreckte sei
nen EinfluB auch auf die Vertreter der Kirche in immer steigendem 
MaBe, und in diesen Kreisen selbst traten eigene machtige Impulse her
var, welche die Entfaltung unseres Geisteslebens beforderten. 

I. 

In den protestantischen Landern entwickelte sich innerhalb dieses 
Zeitraumes, eingeschlossen noch in die Schranken des Dogma, ein reli
gioses Verhalten von freierer Lebendigkeit. Das religiose Erlebnis, die 
innere Erfahrung, das war die neue Methode, den Glauben sich anzu
eignen und zu begrunden, und sie wurde zm Kunst und Technik er
hoben. In den Niederlanden zunachst und in England entfaltete sich 
diese lebendige Religiositat, im SchoBe von Sekten; denn sie hat 
immer Vereine geliebt, in welchen die christliche Bruderliebe auf Grund 
einer iiberschaubaren Gemeinsamkeit des Lebens Wahrheit zu werden 
vermag. Dieselbe Bewegung nahm dann in Deutschland die Form der 
pietistischen Frommigkeit an. Die deutschen Fursten hatten die Sek
ten mit blutiger Hand unterdruckt, und so setzten sich hier innerhalb 
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der Staatskirchen seIber die pietistischen Zirkel den offiziellen Metho
den einer ruhigen und reguHiren dogmatischen Frommigkeit entgegen. 

U nter den F olgen dieser Vedinderung sind zwei besonders wichtig 
gewesen. Die Frommigkeit der Sekten und des Pietismus wirkte viel 
energischer als die der kirchlichen Observanz auf die personliche 
Moralitat und die religiOse Zucht. Und wie die starren .• scharf geschnit
tenen Begriffe des Dogma in die innerliche Lebendigkeit des frommen 
Gemiites zuriickgenommen wurden, ist der Glaubensinhalt fahiger ge
worden, freie, von der Phantasie bestimmte kiinstlerische Formen an
zunehmen. Diese kiinstlerische Umbildung der iiberlieferten christ
lichen Lehre wurde gefordert und erleichtert durch die rationalen An
triebe zu einer freien Auffassung des Christentums, die sich gleich
zeitig zu regen begannen. So sprach das Kirchenlied von Paul Ger
hardt bis Zinzendorf das Gefiihl der friedseligen Schonheit der Welt 
aus, die der mit Gott vereinigten Seele aufging. Von Milton bis Klop
stock reicht dann die groBe Dichtung, welche das Epos des Falles und 
der Erlosung zum Gegenstande hatte. Und den Hohepunkt dieser kiinst
lerischen Darstellung der protestantischen Religiositat bildete die 
kirchliche Musik von Bach und Handel. 

Die religiOse Bewegung selber, von der diese Kunst getragen war, 
ist dann freilich in dem lutherisch-deutschen Pietismus immer eng
herziger und kulturfeindlicher geworden. Leibniz hatte noch die Ver
wandtschaft seines Strebens nach Vereinigung der protestantischen 
Kirchen mit dem Pietismus des ihm befreundeten Spener empfunden; 
aber seine spateren Erfahrungen fiihrten ihn zur Verwerfung der pie
tistischen Frommigkeit: indem sie eine Gottesliebe fordere. die mit 
dem Verzicht auf das wissenschaftliche Denken verbunden sei, zerstor·e 
sie die wahrhafte, auf die Erkenntnis Gottes gegriindete Religiositat, 
unter dem Vorwande sie zu steigern. Thomasiusl war gegen Ende des 
17. J ahrhunderts im Streit mit dem Leipziger Luthel"'tum noch fUr die 
Pietisten eingetreten, sagte sich aber dann offentlich von ihrer Kopf
hangerei los. Und als die Zeit der frommen Intriguen gegen Christian 
Wolff kam, welche die Landesverweisung des Philosoph en bei Strafe 
des Stranges durchgesetzt haben, offenbarte der Pietismus in haB
licher Nacktheit den kulturfeindlichen Charakter, der in seinen Vor
aussetzungen lag. Denn immer wird die Entwertung des weltlichen 
Lebens und die Verwerfung harmloser Freuden in Kulturfeindschaft 
ausarten, mag sie von Monchen oder Pietisten oder von einem Tolstoi 
ausgehen. Und die Erforschung der Vorsehung in den kleinen per
sonlichen Lebensmomenten, in den Zufall en des taglichen Lebens, 
wird nie zu vereinigen sein mit dem BewuBtsein von der Gesetzlich
keit des Universums. So muBte der Pietismus die neue Wissenschaft 
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bekampfen, wenn er nicht von ihr widerlegt werden wollte. Und 
ebenso erwies er sich unfiihig zu einem frohmiitigen Eingreifen tn 
den Kampf der geschichtlichen Kriifte, das sich von den Grund
siitzen einer engen privaten Moral nicht meistern lassen darf. Seine 
schonste Seite ist die zarte sittliche Reizbarkeit, welche auch die 
leisesten Regungen des eig~nen Innern vor das richte:nde Gewissen 
fordert und sich in die freie religiOse Geselligkeit mit Gleichgesinnten 
zuriickzieht. So hat er eine respektable Steigerung der biirgerlichen 
Ehrbarkeit erwirkt und eine achtenswerte Opposition gegen die fran
zosischen Sitten des Adels betiitigt: aber als nun unsere weltliche Kunst 
und ihr neues Lebensideal hervortraten, zeigte er auch hier sein Un
vermogen, dem Reichtum des modernen Lebens genugzutun. 

2. 

Das Kirchenlied war die hochste AuBerung der protestantischen 
Religiositiit innerhalb der Literatur. Und darin lag die Kraft, die ihm 
mit der ganzen protestantischen Andachtsliteratur eine stetige Ent
wicklung ermoglichte, daB es die Sprache Luthers festhielt, mitten in 
der Verwilderung unserer Sprache und in der Trennung unserer welt
lichen Dichtung yom VolksmiiBigen. Indem nun die religiosen Werte 
aus dem Dogma hiniiberriickten in das praktische Verhalten der Gliiu
bigen, iinderte auch das Kirchenlied seinen Charakter. Aus dem Be
kenntnisliede wurde es zum Erbauungslied. In Paul G e r h a r d t und 
Johann He e r man n erreichte es den Hohepunkt seiner Entwicklung. 
Es war der Moment, in welchem das GemeindebewuBtsein :md die Be
ziehung des Liedes auf das kirchliche Leben, s'einen Gottesdienst und 
seine Feste, noch im Gleichgewicht waren mit der anbrechenden reli
giosen Vertiefung der Person in sich selbst. Mit seinem iiberlieferten 
volksmiiBigen Charakter, seiner Richtung auf den einfachen Ausdruck 
des allgemeinen religiosen BewuBtseins verband das neue Lied auch 
eine reinere Sprache und einen poetischeren Ausdruc~, wie, Weckherlin, 
Opitz und Fleming sie eingeleitet hatten. Von dieser Zeit ab machte 
sich dann die religiose Subjektivitat immer starker geltend. Das Kir
chenlied wurde immer mehr zum Ausdruck der individuellen religiosen 
Innerlichkeit. Es offnete sich immer mehr der Mystik, der Vereinigung 
der Seele mit Gott, der J esusliebe. 

Ein mystisches Moment war dem Glauben Luthers von Anfang 
an eigen. Luther lebte doch ganz in dem Zusammenhang seines Glau
bens mit der allgemeinen chri~tlichen Kirche, und sein herzliches, trau
liches Verhaltnis zu seinem Christus, der in seinem menschlichen Lei
den ein Bruder der glaubigen Seele ist, war die Pforte, durch die auch 
die Mystik in die protestantische Religiositiit einzog. In Luthers eige-
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nen machtvollen Kirchenliedem tritt dieses Moment noch zuruck. Aber 
schon Heermann hat aus derse1ben Katholizitat heraus die ~ystik 
Augustins, Bernhards und Taulers fUr seine Liederpoesie ausgenutzt. 
Und nun machte sich in der zweiten Halfte des ~7. Jahrhundert jene 
starke mystische Bewegung in der katholischen Kirche geltend, die 
im geistlichen Liede bei Friedrich Spee und Angelus Silesius zum 
Ausdruck kam. Eine Flut von uberschwenglicher Liebesmystik drang 
von hier aus in die protestantische Dichtung ein. 

Diese katholischen Liederdichter behaupten doch neben den pro
testantischen eine hervorragende Stelle in unserer religiosen Poesie. 
Sie sind nicht gebunden durch die kirchliche Tradition und die Be
ziehung auf den Kultus. So bewegen sie sich freier in der Sphare des 
Poetischen. In dem religiosen Liede des J esuiten S pee steigert sich 
die Mystik der J esuslieder bis zum Liebeslied. Diese Tandeleien ,zwi
schen der glaubigen Seele und Jesus nach dem Vorbilde des mystisch 
ausgelegten Hohenliedes wurdigen das geheimnisvoll GroBe herab. Das 
Lob des Schopfers wird aus der Vollkommenheit der 'Welt ab.geleitet, 
und diese wird an Stemen, Quellen, Blumen, Bienen aufgezeigt,ganz 
wie in der spateren Poesie der Aufklarung - nur zarter, inniger, aber 
auch siiBlicher. Der Dichter berechnet recht monchisch, was die Bienen 
dem lie ben Gott an Wachs Jahr aus, Jahr ein verehren: 

Wachslichter viele tausend 
Sie ziinden an fiir ihn, 
Die Tag und Nacht in taus end 
Und tausend Kirchen gliihn. 

Er erreicht das AuBerste von geistlicher Spielerei in einem Liebesduett 
zwischen Gott-Yater und Gott-Sohn, und in christlichen Hirtet;tge
sangen vom gut en Hirten, seinen geliebten und verirrten Liimmlein. 
Aber in diesen Gedichten lebt doch eine ganz eigene Verbindung von 
Naivitat und Kunst, von Volkston und Renaissancetechnik. Alles, was 
Spee beriihrt, lost er auf in Melodie des Gefiihls. An gel u s S i 1 e s ius, 
der in der nachsten Generation hervortritt, ist von derselben schwiir
merischen J esusliebe erfUllt. Aber seine Mystik reicht vie1 tiefer, sie 
versinkt im Meer des mystis'chen Pantheismus. Sie hat ihre Stelle in 
dem Zusammenhang der groBen Bewegung, die von der heiligen The
rese zu Molinos und von diesem zu Madame Guyon und Fenelon fUhrt. 
Sie fliichtet aus dem leidvollen Weltgetiimmel in die zeitlose, ruhige 
Tiefe Gottes, aus den Leidenschaften in die interesselose Liebe: 

Wer Zeit nimmt ohne Zeit und Sorgen ohne Sorgen, 
Wem gestern war wie hent und heute gilt wie morgen, 
Wer alles gleiche schiitzt, del' tritt schon in der Zeit 
In den gewiinschten Stand der lieben Ewigkeit. 
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Ich bin so groB als Gott, er ist als ich so klein, 
Er kann nicht tiber mir, ich unter ihm nicht sein. 
lch auch bin Gottes Sohn. 

Ich selbst bin Ewigkeit, wenn ich die Zeit verlasse 
Und mich in Gott und Gott in mich zusammenfasse. 

Ein paar der dichterisch vollkommensten Kirchenlieder der Zeit sind 
von ihm. Diese sind schon in dem Ton gehalten, in dem dann spater 
Novalis schrieb. 

In derselben Richtung der Verinnerlichung wirkte der Pietismus. 
Er machte die Seele und ihr Schicksal zum Mittelpunkt der religiosen 
Literatur. Die Darstellung dieses Schicksals in Scrivers J,Seelenschatz" 
gewann durch die Starke der religiosen Imagination und die Kraft 
der Sprache eine auBerordentliche Wirkung auf das religiose Leben 
dieser Zeit. So werden auch Gehalt und Form des Kirchenliedes jetzt 
dadurch bestimmt, daB die glaubige Seele sich in dem BewuBtsein ihrer 
Bedeutung gel tend macht. Dber die breite Masse der pietistischen 
Liederdichtung, fUr die das Gesangbuch von Freylinghausen, dem 
Schwiegersohn Franckes, ein Sammelplatz war, heben sich drei Namen 
empor. Joachim N e and e r ist der Dichter des personlichen frommen 
Verkehrs mit Gott, hinter welchem nun die Feier der kirchlichen Tage 
zuriicktritt. Die J ugendlieder eines anderen Schiilers von Spener, des 
genialen Gottfried A r no 1 d, suchen eine mystische Region, die fUr 
echte groBe Poesie Raum hat. Und in derselben mystischen Region 
verweil t in reiner, friedlicher Stille Gerhard T e r s t e g en: 

Luft, die alles fUllet, 
Drin wir immer schweben, 
Aller Dinge Grund und Leben, 
Meer ohn Grund und Ende, 
Wunder aller Wunder, 
Ich senk mich III dich hinunter: 
Ich in dir, du in mir. 

In diesen drei Dichtern tritt auch der Erwerb der weltlichen Poesie 
in Sprache und Vers iiberall hervor. Es war eine letzte Nachbliite des 
protestantischen Kirchenliedes. Sie auBert stich doch auch in dem 
Herrnhutischen Gemeindelied. Aller Spott iiber Z i n zen d 0 rf s ge
schwatzige, im Hofton der Zeit mit Gott und in siiBlicher Galanterie 
mit dem Heiland der Seele :verkehrende Liederdichtung ist berechtigt. 
Aber das Bedeutende der Herrnhutischen Religiositat liegt doch darin, 
daB Poesie und Musik das ganze Leben der Gemeinde Tag fiir Tag 
durchziehen. Die groBe Kunst des Herrnhutertums, durch mannig
fache Mittel den Blick der Seele auf iibersinnliche Gegenstande zu 
fixieren und festzuhalten, verwendet auch das Kirchenlied, und dieses 
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erhalt hier eine in der Geschichte des Christentums einzige Bedeutung. 
Von da ab ist nichts mehr zu vermelden von unserm kirchlichen Liede. 
Es verliert sich in religiose und poetische Flachheit. 

3· 

Wahrend der dichterische Ausdruck der protestantischen Religio
sitat in Deutschland sank, schritt die kirchliche Musik unaufhaltsam 
vorwarts: diese groBte kiinstlerische Offenbarung des deutschen Geistes 
zwischen Diirer und unserer klassischen Dichtung. 

Heinrich S c h ii t z vollzog die innere Verschmelzung der deutschen 
mit der italienischen Musik mitten in dem Wirrsal des dreiBigjahrigen 
Krieges. Gegen dessen SchluB zeigen seine "Sieben W orte am Kreuz" 
den vollendeten musikalischen Ausdruck der protestantischen Religio
sitat. Und nicht ganz zwei Dezennien nach dem Frieden hat der Greis 
im hochsten menschlichen Lebensalter, unter der Biirde trastloser 
wirtschaftlicher und hofischer Verhaltnisse, die drei graBen Passions
musiken veroffentlicht, in denen das Oratorium von Bach und Handel 
seine Grundlage hat. 

Keine Einwirkung der modernen Kulturvolker auf einander im 
Reiche der Kunst ist so fruchtbar geworden als diese Dbertragung 
der Formen und Ausdrucksmittel der italienischen Musik in die Ton
welt des deutschen Protestantism us. Dberall ist aber auch der Zu
sammenhang sichtbar zwischen diesem Aufsti~g unserer Kirchenmusik 
und der Entwicklung in den andern Bezirken unserer geistigen Kultur. 
W ohl stand B a chin den Kampfen zwischen der Orthodoxie und dem 
Pietismus auf der Seite der Altkirchlichen, da diese der Entwicklung 
cles Gottesdienstes durch die kirchliche Musik Raum gaben: aber das 
andert nichts daran, daB Pietismus und Mystik stark auf ihn .gewirkt 
haben. Seine Passionsmusik hat flir die neue subjektive Religiositat 
den ergreifendsten Ausdruck gefunden. Bis in die musikalische Be
handlung der Chorale, in we1chen das den Vorgang begleitende christ
liche GemeindebewuBtsein zur Darstellung gelangt, wirken die rei
chere Modulation des Gemiitslebens und die milderen Tone in ihm. 
Und wie hatte Handel ohne Wiirdigung des weltlichen Daseins und 
cler weltlichen Kunst - er hatte beide durchmessen - sein Oratorium 
auf die Formen der neuen Oper aufbauen und zum geistlichen musika
lischen Drama, das urspriinglich sogar flir die Biihne bestimmt war, 
ausbilden konnen? Wie hiitte er ohne eine freiere Auffassung des 
Christentums die hier vollzogene Konzentration der religiosen Seelen
verfassung zu erreichen vermocht? In seinem Messias isrt jeder ge
schichtliche Vorgang und jeder religiose Zustand des Glaubi~en unter
geordnet dem SiegesbewuBtsein der Gemeinde, dem BewuBtsein von 
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der Konigsherrschaft Gottes, der alles in seiner Hand halt, die Erlosung, 
das Schicksal der Seligen.. die hohe Zukunft der Glaubigen und der 
Kirche. Vnd die wirksamsten Werke dieses Lutheraners sind getra
gen von der heroischen Auffassung der biblischen Gestalten, die sich 
in der reformierten Religiositat und im Puritanismus entwickelt 
hatte. Aber auch B a c h ist nicht religioser Musiker in fester Be
schrankung. Auch ihn umgab der Glanz der italienischen Oper und 
der weltlichen Instrumentalmusik. Auch ihm war nichts Menschliches 
fremd. Man muB sich seine breite menschliche Personlichkeit sicht
bar machen, seine Weltfreude, seinen Humor, seine Melancholie, diese 
freie Lebendigkeit, mit der er sich seinen Stimmungen iiberlaBt, dieses 
Spielen mit den Instrumenten und Formen des musikalischen Aus
drucks. Vnd so sind diese groBen Musiker auch in ihrer imponierenden 
Selbstsicherheit die typischen Reprasentanten des neuen Menschen, den 
wir als den Trager unserer Kuhur in diesem J ahrhundert kennen ge
lernt haben. Bach und Handel sind durchdrungen von dem stolzen 
BewuBtsein ihrer kiinstlerischen Mission. Ein Moment von der hoch
sten Bedeutung: denn im Charakter wurzelt auch hier der ungesuchte, 
natiirliche, erhabene Stil der Kunst. 

Die unausmeBbare GroBe der Musik von Bach und Handel ist 
doch schlieBlich bestimmt durch das innere Verhaltnis dieser Musik 
zu dem Geiste der Reformation, zu der protestant is chen Religiositat. 
Wenn die katholische Kirche in dem Zusammenwirken aller Kiinste 
zu der bildlichen Wirkung des Kuhus ihren hochsten kiinstlerischen 
Ausdruck gefunden hatte: die unsichtbare protestantische Macht des 
"Wortes" fand in Poesie und Musik das ihr gemaBe Organ. Diese 
beiden Kiinste tat en an der protestantischen Religiositat dasselbe W,erk, 
das einst die groBen Maler seit Giotto, auch sie getragen von einer 
lebendigeren Frommigkeit, an dem katholischen Christentum voll
bracht hatten. Die Musik zumal lOste die Darstellung der chrisitlichen 
Seelenverfassung aus jeder Einschrankung durch di~ Bestimmtheit der 
religiOsen Begriffe, und erhob sie so in eine iiberzeitliche Region, in 
welcher nur die dynamischen Verhaltnisse dieser Seelenverfassung zum 
Ausdruck gelangen. In dieser Region leben die Sibyllen und Propheten 
ten Michelangelos und die Marien Raffaels und mit ihnen die Harmonien 
der Oratorien Bachs und Handels fort, befreit von der geschichtlichen 
Endlichkeit und der Erdenschwere der begrifflichen Symbole, in den en 
wir unsere Beziehung zum Vnendlichen ausdriicken. 
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DER JUNGE KONIG 

Am Abend des 3 I. Mai 1740, an welchem Friedrich Wilhelm I. 
gestorben war, verlieB der neue Konig Potsdam, die Seele erfiillt von 
den letzten Gesprachen mit dem Vater und von dessen heroischem 
Ende; durch die hereinbrechende Nacht eilte er der Hauptstadt zu. 
AuBerordentliche Erwartungen kamen ihm in seinem Yolk entgegen. 
Jubelnder Zuruf begleitete ihn bei der Einfahrt in die Residenz. Jeder 
empfand, daB in der Seele dieses Jiinglings ein Ideal von mensch
licheren und gliicklicheren Zustanden seines Volkes lebte, und daB die 
Milderung des furchtbaren Druckes unter dem harten Soldatenkonig 
bevorstand. Aber weit iiber sein Land hinaus richteten sich enthusia
stische Hoffnungen auf ihn. Alles, was in Europa dem Kreise derneuen 
Philo sophie und Aufklarung angehorte, hatte lange voll Spannung der 
Zeit entgegengesehen, in welcher der Freund Voltaires Humanitat, 
Toleranz und ein goldenes Zeitalter der Literatur in dem halb barbari
schen PreuBen herauffiihren wiirde. Denn der Enkel der Sophie Char
lotte, die einst im Park von Liezenburg mit Leibniz philosophiert 
hatte, lebte in den Ideen der franzosischen Aufklarung. Es war bekannt, 
daB er mit Voltaire freundschaftlich korrespondierte und sich als 
Dichter und Philosoph versuchte: nun mochte fiir das Ideal des aufge
klarten Konigtums, welches Voltaire in s'einer Henriade aufgestellt 
hatte, der Tag der Verwirklichung gekommen sein. In dem heiteren 
Rokokosaal des Rheinsberger Schlosses ist ein Deckengemalde von 
Pesne, aus den Tagen, in denen dort der geniale Kronprinz mit sei
nen iibermiitigen Freunden Musik und Konversation machte: es stellt 
die aufgehende Sonne dar, welche die Nacht vertreibt. Sonnenaufgang 
schien nun gekommen. In seinem ersten Brief an den jungen Konig 
begriiBte ihn Voltaire als "seinen Heros und Herrn", ais "Votre Ma
jestc ou Votre Humanite", die "in Kopf und Herzen die Liebe zum 
Menschengeschlechte tragt". "Die Franzosen sind aIle preuBisch ge
worden." 

1m Jahre des Regierungsantrittes erschien der "A n t i -Mac h i a -
veIl co, den der Kronprinz in Rheinsberg niedergeschrieben hatte. Hier 
hat Friedrich das Ideal, das ihn durch seine ganze Regentenarbeit 

6* 
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begleitet hat, mit dem Enthusiasmus der Jugend ausgesprochen, am 
Morgen des Lebens, als er noch, von geliebten Freunden umgeben, im 
frohlichen Wagemut des Genies alles Hochste nahe glaubte, als die 
Schriften der Philosophen uber den Staat noch nichts von ihrem Glanze 
fUr ihn verloren hatten. In dieser Schrift erkannte ein Furst die philo· 
sophischen Grundsatze des Naturrechts ruckhaltlos an. Das Recht des 
Konigs beruht auf einem Vertrag, in welchem ein Yolk sich einen 
Richter, Beschutzer und Souveran gewahlt hat, damit er die Interess'en 
der Einzelnen in Dbereinstimmung mit dem Gemeinwohl bringe. Hier' 
aus entspringt die Verbindlichkeit des Fursten, "das Wohl des Volkes" 
und die Gerechtigkeit zu verwirklichen: "weit entfernt, der absolute 
Herr der Volker zu sein, die unter seiner Herrschaft stehen, 'ist er nur 
ihr erster Diener." AIle Menschen sind gleich. Nur durch ihre 
Lage in der Gesellschaft sind die Konige unterschieden, und diese 
Lage verpflichtet sie in besonderem MaBe zur Tugend; denn auf diese 
allein kann die Vereinigung der Menschen gegrundet werden. Daher 
ist der wahre Konig das Seltenste, was der Natur gelingt, seltener als 
der groBe Dichter oder Metaphysiker. Wenn er in selbsttatiger Kraft 
unabUissig handelt und arbeitet, wird er gleichsam die Seele des Staates; 
in den Handen dieses selbstherrlichen Fursten sind seine hochsten Be· 
amten nur Werkzeuge -- Satze, welche fUr den, der zu lesen verstand, 
darauf hindeuteten, daB Friedrich die Leitung aller Arbeit, die in sei
nem Staate getan wurde, auch der fur die Bildung des Volkes, in 
seiner Hand zu behalten gedachte. Es ist mit Recht hervorgehoben wor
den, wie del' Konig mit Machiavelli darin ubereinstimmt, daB der Staat 
vor aHem Macht sein muB. Wie er die Aufrechterhaltun,g dess'elben 
durch die Waffen und die auBere Politik als erste Aufgabe ansieht. 
Wie er, ganz in Dbereinstimmung mit seinem eigenen spatel'en Ver
fahren, Angriffskriege als berechtigt anerkennt. Das' Interesse des Zir
kels der schonen und freien Geister rich tete sich doch vor aHem auf die
jenigen Stellen in seiner Schrift, an denen er Wohlstand und Gluck der 
Untertanen, Bildung des Volkes, religiose Toleranz und die Elute der 
Wissenschaften und Kunste als die hochsten Ziele des wahren Konigs 
pries. "Das sicherste Kennzeichen, daB ein Land unter einer weisen und 
glucklichen Regierung steht, ist es; wenn die schonen Wisslenschaften 
in ihm Wurzel fassen: sie gleichen Eluten, die nur in einem gesegneten 
Boden und unter einem glucklichen Himmel gedeihen." Die Zeiten des 
Perikles, des Augustus und Ludwigs XIV. genieBen einen hoheren 
Ruhm bei der Nachwelt durch den Glanz der Kunst, der Literatur und 
cler Wissenschaften als durch die Siege dieser Herrscher. Das Hochste 
filr den Fursten ist es, mit der Erfullung seiner Staatspflichten sclbst· 
tatigen Anteil an cler Literatur zu verhinden, wie das Lorenzo de'Medici 
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und Marc Aurel getan haben. Voltaire durfte wohl sagen, daB seit den 
Tagen Marc Aurels diese Schrift eines Fiirsten nicht ihresgleichen hatte. 

Der junge Konig wollte verwirklichen, was er in dem stillen Turm
zimmer dort zwischen Wald und See erwogen hatte. Sein Yolk, welches 
hinter den groBen Kulturnationen zuriickgeblieben war, sollte den 
Grad wirtschaftlichen W ohlstandes erreichen, der es von der Sorge 
urn die Notdurft des Tages befreite und vor MUBiggang und Verschwen
dung bewahrte. Dieses Yolk sollte nicht verlieren, was eranihmschatzte, 
den treuen FleiB, die redliche Gesinnung, die Ehrbarkeit des Familien
lebens, die dank bare, opferwillige Zufriedenheit mit der gegebenen 
politischen Ordnung. Aber es sollte sich zu freieren Ansichten, mil
deren Sitten und schoneren Lebensformen, zu einer erleuchteten, natiir
lichen Religion und zu einer sozialen Auffass'ung der moralischen 
Pflichten erheben. Auf diese Ziele sollte sich die Arbeit des Staates 
richten, souveran, allmachtig, zusammengefaBt in dem Willen des Mo
narchen, wie dieser Staat in der. Vorstellung der Zeit bestand. Der
selbe Staat sollte dieses Werk nach auBen verteidigen, ja den Macht
kampf suchen, urn die Voraussetzungen jeder groBen Kulturpolitik zu 
schaff en, eine breite territoriale Basis, Achtung in der Welt und Staats
bewuBtsein daheim. 

Das alles wollte dieser Konig erreichen, und fiir dieses Programm 
wollte er die herrschenden Stande und Berufe seines Landes gewinnen, 
erziehen, seinen Adel, seine Offiziere und Beamten. Ein neues Ge
schlecht, in welch em freie Bildung, Lebensfreude und Schonheitssinn 
mit festen Ehr- und Pflichtbegriffen verbunden waren, sollte ihn um
geben und mit ihm den Staat regieren: ganz diesseitige und aufrich
tige Menschen, wie er, ihr Konig und ihr Genosse. Wahrhaft bis in 
den inn erst en Kern seiner Natur, wie Wenige es gewesen sind, verlangte 
er auch bei denen, mit denen er lebte und arbeitete, keine andere Be
griindung ihrer Gewissenhaft'igkeit als die, auf welcher sein eigenes 
konigliches PflichtbewuBtsein beruhte. Die Zeit der Dogmen und des 
positiven Religionsglaubens war flir ihn voriiber. Er hatte in den furcht
baren Krisen seiner Jiinglingsjahre die Umgebung Friedrich Wilhelms 
und deren gottesflirchtige Schleichwege kennen gelernt: diese Erfah
rungen hatten ihn davon iiberzeugt, daB pietistische oder orthodoxe 
Gesinnungstiichtigkeit die Menschen weder ehrlicher noch giitiger 
macht. Urn so unerschiitterlicher vertraute er darauf, daB in den 
Kraften des Lebens selber, in den Verhaltnissen des Menschen zur 
Gesellschaft, in den philosophisch gelauterten. Begriffen der Gottheit 
und der Pflicht, und in der Erhebung des Gemiites durch die Dichtung 
die einfachen, immer wirksamen und ganz wahrhaftigen Beweggriinde 
sittlichen Lebens und edler Gesinnung flir den Einzelnen und flir das 
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politische Ganze gelegen seien. Er lebte in dem BewuBtsein der mora
lischen Autonomie des Menschen. Die groBen AIten, insbesondere die 
romische Stoa mit ihrer harten Willensstellung, hatten ihn mit diesem 
stolzen Gefiihl erfiillt. A ber wie weiteten ihm doch die Seele zugleich 
die neuen Ideale der AufkHirung, Gemeinwohl, Humanitat und Fort
schreiten der Menschheit: an ihnen hat keine Erfahrung iiber die Vol
taire oder irgendeine andere Art von Menschen ihn irre machen konnen. 
Und er hatte nun den in seiner Zeit beispiellosen Mut, sich und seinen 
Staat ohne Einschrankung und ohne Reserve der Macht dessen, was 
er als wahr erkannt, anzuvertrauen. Kein Zug in dieser groBen Seele 
tritt starker hervor als das Bediirfnis, sich zu geben, wie er war, in 
souveraner Freiheit zu leben, zu reden und zu schreiben. Niemand in 
seiner Zeit hat iiber Konige und Priester mit so verwegener Zunge 
gespottet wie er. Wahrend in Paris die "Philosophen" sich von der 
Regierung bestandig gehemmt und bedroht sahen, eroffnete er den 
freiesten, ja den frechsten Geistern F:rankreichs in seinem Lande eine 
Freistatt. Auf die Freiheit des Denkens, wie es in den Wissenschaften, 
in der Philo sophie und in den neuen Schriftstellern wirksam war, wollte 
er nun auch die Bildung und Erziehung fiir seinen Dienst gri.inden: 
der groBe Konig der A ufkHirung, wie er in seiner J ugendschrift ver
heiBen hatte. 

FRIEDRICH UND DER FRANZ6sISCHE GEIST 
I. 

Als der neue Konig an das Werk ging, als er seine Mittel und Ge
hilfen wahlte, schien doch ein fremdes Element in unsere Kultur ein
zudringen und ihre natiirliche Entwicklung zu gefahrden. 

Friedrich hat sich, sobald er als Konig sich frei bewegen konnte, 
mit Franzosen oder doch mit Personen von franzosischer Bildung um
geben. Er seIber sprach und schrieb auBerhalb desjenigen amtlichen 
Verkehrs, fiir welchen das Deutsche unvermeidlich war, nur franzosisch; 
es war sein Ehrgeiz, einen Platz in der franzosischen Literatur zu er
langen. Diese Literatur, dieser Geist blieben ihm ein Hochstes, des!Sen 
er weder fiir seinen personlichen LebensgenuB, noch fiir seine KuItur
politik entraten wol1te. Er zog Voltaire nach Sanssouci und ging in 
dem Wunsche, ihn zu halten, bis hart an die Grenze seiner koniglichen 
Wiirde. Er verwandelte die er~te wissenschaftliche Anstalt seines Staa
tes, die Sozietat eines Leibniz, in eine Academie des rciences et 
belles-lettres, machte Maupertuis zu ihrem Pdisidenten und bot nach 
dessen Abgang alles auf, urn d'Alembert zum Nachfolger zu gewinnen. 
Er gewahrte so gar einem Lamettrie eine Stelle in dieser Korperschaft 
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und fUllte ihre Reihen mit franzosischen Literaten recht zweifelhaft.en 
Wertes, Duodezausgaben von Voltaire. J a er schrieb seiner Akademie 
die franzosische Sprache fiir aIle ihre Publikationen VOl'. 

In dem Urteil der Folgezeit hat nichts die Bedeutung Friedrichs fUr 
unsere geistige Kultur so sehr herabgesetzt wie diese Bevorzugung der 
franzosischen Schriftsteller, seine kiihle Zuriickhaltung gegeniiber den 
deutschen. Sieher tritt hier eine Schranke seiner geistigen Bildung 
hervor. Nur daB man erkennen muB, wie diese nieht nur aus den Ge
wohnungen seiner J ugend, aus der Herrschaft des franzosischen Geistes 
iiber die HOfe, kurz aus einer auBeren Macht der franzosischen Bildung 
iiber ihn entsprungen ist. Tiefere Griinde haben den Kon~g in dieser 
franzosischen Atmosphare festgehalten. So wird man auf diese Lite
ratur und Friedrichs SteIlung zu ihr naher eingehen miissen, urn dem 
Konig gerecht zu werden. Der .groBte Deutsche zwischen Luther und 
Goethe gehort in seinen literarischen Neigungen und in wesentliehen 
Ziigen seiner geistigen Verfassung iiberhaupt, Frankreich an. Unsere 
Analyse versucht, dieses Verhaltnis zu erklaren. Indem sie die Litera
tur der franzosischen Aufklarung zergliedert, mochte sie die Punkte 
finden, in denen Friedrich mit dieser Entwicklung iibereinstimmte, 
aber auch die anderen, in denen er dissentierte, und so mochte sie 
schlieBlich das Wesen seines Geistes ganz begreifen. 

2. 

Der letzte Glanz der groBen europaischen Kunst, in welcher die 
Phantasie regierte, mischte sich in den ersten Dezennien des 17· J cl.hr
hunderts mit dem Sonnenaufgang des wissenschaftlichen Geistes. In 
demselben Jahre mit Shakespeare war Galilei geboren, und Descartes 
war der Zeitgenosse von Calderon und Corneille. Von dieser Zeit des 
Descartes ab anderte sieh allmahlich der Charakter der europaischen 
Literatur. Ein von der Leitung der Kirche unabhangiger Zusammen
hang der Erkenntnis wurde geschaffen. Ein neues Ideal entstand: "der 
freie Mensch" (homo liber), der ausschlieBlich geleitet wird von der 
souveranen Vernunft. Und wie nun in den Niederlanden und in England 
die Entwieklung des Handels und der Industrie die wirtschaftlichen 
Zustande umformte, bildete sich eine aus den leitenden Standen ge
mischte Gesellschaft; in ihr wurden die verschiedensten Elemente durch 
die Gemeinsamkeit der Bildung zusammengehalten, und sie sonderte 
sieh scharf von den unteren Klassen abo Die Formen des dichterischen 
Ausdrucks waren in ihr nieht mehr durch die freie, impetuose Macht 
der Phantasie bestimmt, sondern von der Herrschaft des Rasonne
ments und des Wirklichkeitssinnes. Ihr Lebensideal driickte sieh in 
den Begriffen der Humanitat, des Fortschrittes der Menschheit ;und 
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der Befreiung derselben von den Schranken der kirchlichen und feu
dalen Ordnungen aus. Der erste groBe Schriftsteller, der dieses Le
bensgeftihl reprasentierte, war Shaftesbury. Jedes literarische Werk, 
welches die neuen Geftihle der geistigen Souveranitat, der Toleranz, 
der unabhangigen Sittlichkeit und der Humanitat aussprach, wurde in 
dieser Gesellschaft verschlungen. Diese Ideale waren im Rasonnement 
geboren; die Dichtung, die sie verkiindete, war innigst verbunden mit 
der Philosophie, mit dem Geiste der Geschichte, wie er jetzt begriffen 
wurde, und mit dem Drange nach Freiheit, wie er die Gesellschaft er
fiilIte. 

Dieser neue Geist traf nun aber in Frankreich auf Bedingungen, 
welche del' franzosischen Litel'atur trotz ihrer Abhangigkeit von Eng
land einen eigentiimlichen Charakter gaben. Von hier war in Descartes 
die ausschliel3liche Herrschaft des logischen Verstandes ausgegangen, 
welche in der WeIt und in der menschlichen Seele nirgend einen dem 
Denken unfal3lichen Rest zuriicklieB. Die hofische Gesellschaft forderte 
die Verbindung dieser logischen Genauigkeit mit der Anmut. Das Or
gan dieses Geistes war die Academie /ran(:aise. Durch sie wurden 
Exaktheit und Urbanitat die Norm fUr die Gestaltung der Sprache und 
des Stils. Aus der Hille und Freiheit der alteren Sp~ache wurde in der 
unablassigen Arbeit der hOfischen Gesellschaft und ihrer Akademie 
durch eine Art von bestandigem Destillieren das klassische Franzo
sisch gewonnen, wie es zwischen Rabelais und Chateaubriand bestand. 

Das eindeutig bestimmte Wort, die genau regulierte W ortstellung, 
der logische, gradlinige Fortgang, der den Leser miihelos und un
widerstehlich mit sich zieht, vor aHem aber eine hofische Einschran
kung der lebendigen SprachfUlle auf die schicklichen und anmutigen 
W orte - das waren die Mittel dieser klassischen Sprache. Ihr ent
entsprach der neue Stil. Die sinnliche Kraft der Anschauung, das Un
gestiim des leidenschaftlichen Ausdrucks und die Macht der Phantasrie 
wurden nun der Genauigkeit, der Regel und der hofischen Schicklichkeit 
geopfert. Wie diese ganze franzosische Kultur vom romischen Geiste 
durchdrungen war, war auch ihr Stil dem der goldenen Zeit von Ci
cero, Casar und Augustus verwandt. Eine solche Sprache und ein Stil 
dieser Art waren fahig, unter den historis'chen Masken von Roratius, 
Cinna, Augustus oder Phiidra die Kampfe des groBen Adels mit dem 
Konigtum, die Selbstherrschaft Ludwigs XIV. und die vornehme 
GroBe in der LebenshaItung dieser Menschen zur Darstellun~ zu 
bringen. Die groBe Tragodie brachte von Corneille bis Voltaire zum 
ersten Mal zum Ausdruck, wie Konige auf der Biihne des Lebens 
auftreten und sich benehmen. Diese Sprache erwies sich dann weiter 
als das vollkommenste Instrument der mathematischen Physik und 
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positivistischen Philosophie eines d'Alembert und Lagrange. Sie nahert 
sich in der eindeutigen Bestimmtheit des Wortes und der logischen Ver
bindung der Satze der mathematischen Formel. Liest man die Schrift
steller dieser Richtung von d 'Alembert bis Comte, so ist es, als ob nur 
in dieser Sprache diese formelhafte Philos'ophie entstehen konnte. Und 
dicselbe Sprache besaB nun die farblose Allgemeinheit und Schmieg
samkeit, welche Voltaire und Diderot gestattete, sich uber alle Gc
genstande als Dichter, Philosophen und Geschichtschreiber zu ver
breiter. und die Herrschaft des rasonnierenden Verstandes in jeder 
dieser LebensauBerungen zu behaupten. 

Die Regelung, wie sie die fram:osische Sprache in der Akademie 
erfahren hat, war fUr Friedrich das Vorbild fUr unsere eigene sprach
hche Entwicklung. In seiner Schrift uber die deutsche Literatur erkennt 
er in einer solchen Ausbildung unserer Sprache die notwendige Vor
bedingung fur eine kommende Elute un seres geistigen Lebens. 

Derselbe franzosische Geist, welcher der Literatur in der klassi
schen Sprache eine so wirksame Ausdrucksform schuf, hat ihr nun auch 
einen neuen Gehalt gegeben: eine neue Stellung des Menschen gegen
uber der Welt und der Gesellschaft wurde im 18. Jahrhundert von ihm 
entwickelt. 

Dies begann, als zwischen 1726 und 1729 Voltaire und Montes
quieu sich in England aufhielten und zuruckgekehrt die oppositionelle 
Literatur eroffneten. Descartes wurde nun abgelost von Newton und 
Locke. Die Metaphysik raumte der Erfahrungsphilosophie <las Feld. 
Aber die groBen Analysen der Englander, welche sich uber den ganzen 
Bereich unserer asthetischen, sittlichen und erkennend~n Tatigkeit er
streckten, erhielten nun durch die Bedingungen, die in dem franzosi
schen Geiste lagen, einen ganz veranderten Charakter. Der leitende 
Gedanke der wissenschaftlichen Bewegung Frankreichs von Voltaire ab 
lag in dem einheitlichen Zusammenhang des Universums, wie er auf 
dem astronomischen Standpunkt Newtons erschien. Hieraus leitete 
Voltaire zunachst unter dem EinfluB von Newton und Locke eine teleo
logische Weltordnung und einen Gott ab, der als Geometer die Be
wegungen der Gestirne geordnet und als Kunstler die Einrichtung der 
belebten Korper ersonnen hat. Er halt aber zugleich, mit seinen eng
lischen Lehrern, an der Verantwortlichkeit des Menschen und an der 
Freiheit desselben als deren Bedingung fest. Diese Hauptsatze des 
Idealismus der Personlichkeit und der Freiheit stieBen so in seinem 
Geiste mit jenem obersten Gedanken zusammen, welcher sich in ihm 
und urn ihn zu immer radikaleren Konsequenzen entwickelte. So ent
stand das Problem, an welchem Voltaire und Friedrich sich vergebens 
abarbeiteten: ihre Seele wird Zblm Kampfplatz von zwei Weltanschau-
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ungen. Die Frage, die seit Leibniz aIle philosophischen Geister be
schaftigte: wie k6nnen in einem mechanischen Zusammenhang der 
WeIt der Wert der Person und der moralische Verband der Gesell
schaft erhaIten bleiben? wurde in dem MaBe schwerer und harter, 
in welchem die Naturwissenschaften fortschritten. Gerade die fran
z6sische Wissenschaft ging eben damals von dem Studium der Dyna
mik, Astronomie und Physik vorwarts zu den biologischen Problem en. 
Die Erforschung der Ordnung in der Lage der Schichten unserer Erd
oberflache und die zunehmende Kenntnis der Fossilien ermoglichten 
Buffon seine verwegene Entwicklungshypothese. Die Anwendung des 
Mikroskops er6ffnete die Einsicht in den Bau der niederen Tiere. 
Die Beschreibung und Klassifikation der Lebewesen ftihrte auf das 
Problem ihrer nattirlichen Verwandtschaft. Und die Physiologie des 
Blutkreislaufes, der Reproduktionsprozesse und der Funktionen des 
Gehims und der Sinnesnerven, die durch Willis, Boerhave !Und 
Haller die Tatsachen immer mehr philosophisch auffassen lemte, 
muBte die Einordnung der Leistungen des menschlichen K6rpers in 
den allgemeinen Naturzusammenhang erleichtem. An der Grenze, an 
welcher diese Leistungen mit den geistigen Funktionen ilusammen
hangen, traf diese Physiologie mit der Assoziationspsychologie 1V0n 
Hobbes, Condillac und Hartley zusammen, welche gestattete, die 
Leistungen des Nervensystems und der Sinnesorgane mit einfachen 
seelischen Vorgangen in Beziehung zu bringen und aus dies en das 
h6here geistige Leben gleichsam zusammenzusetzen. So entstand unter 
jener obersten astronomischen Einstellung ein Zusammenhang natur
wissenschaftlicber H ypothesen, der sich den neuen Philosophen zur 
Verfiigung hieIt: Anschauungen tiber die Entwicklungsgeschichte oer 
Erde, die Bedingungen der Entstehung von Pflanzen und Tieren auf 
ihr, die nahe Verwandtschaft des Typus der h6chsten Tiere mit dem 
des Menschen, endlich tiber die Abhiingigkeit der geistigen Leistungen 
von dem Nervensystem und den Sinnen. 

Zugleich aber entsprang aus dem Geiste der vornehmen Welt, ftir 
welche diese Philosophen schrieben, eine zunehmende Tendenz, aus 
solchen Pramissen materialistische Konsequenzen zu ziehen. An den 
Hafen erwuchs eine Animalitat der Lebenshaltung, die allmahlich auch der 
Literatur ihre furchtbaren Ztige aufpragte. Schon in einer frtiheren Zeit 
hatte der Begrtinder des modemen Materialismus, Hobbes, an dem Hof
lager des sittenlosen Stuart in Paris zelebt. Larochefoucauld bildet:e sich 
seine Lehre von der nackten sinnlichen Selbstsucht in der groBen fran
z6sischen Gesellschaft unter Richelieu und Mazarin. Und Swift, das sltolze, 
misanthropische Genie, das zuerst aIle Schleier zerreiBt, welche tiber 
diese Gesellschaft gebreitet sind, und nichts dahinter findet als die 
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brutalen Leidenschaften, Swift, das Vorbild Voltaires, verwundete, be
schmutzte und zerstorte seinen machtigen Geist in den Miseren des 
Regiments von Walpole. Die Macht dieser Lebensauffassung macht 
sich dann in dem Zeitalter von Voltaire und Friedrich dem GroBen 
selbst in Humes Zuriickfiihrung, der Erkenntnis auf die dunklen ani
malischer. Krafte der Assoziation und der Gewohnung gel tend und in 
dem seltsamen Geliiste des groBen Humoristen Sterne am Nackten 
und Zynischen. 

Wie wird nun unter diesen Umstanden das Problem gelost werden, 
diese Weltansicht der vorwartsschreitenden Naturwiss'enschaft, wie sie 
verstarkt wird durch den Geist der Hofe und der miiBigen vornehmen 
Gesellschaft, zu versohnen mit dem BewuBtsein von dem Werte der 
Person und dem moralischen Zusammenhang der Gesellschaft? 

Vol t air e erkennt die Abhangigkeit der Empfindung und des 
Denkens von dem menschlichen Gehirn vollstandig an. Er ruft seine 
Gottheit zu Hilfe: ihre unerforschliche Kraft hat an den Mechanismus 
des Korpers von den Empfindungen des niedrigsten Insektes bis zu 
dem Gehirn eines Newton geistige Fahigkeiten gekniipft; und er fin
det in der Skepsis das Mittel zur Abwehr jeder Frage, wie die Mit
teilung einer solchen Eigenschaft an Korper moglich sei. Hieraus fol
gert er die ganzliche Verwerfung jeder Vorstellung von Unsterblichkeit. 
Und so durchsetzt das Leben ein bestandiger Widerspruch, das Lebens
gefiihl selbst wird zerrissen. Das BewuBtsein findet sich bestimmt im 
Zusammenhang des Universums, und es weiB sich verantwortlich und 
findet sich frei. Der Mensch bemerkt, wie vers'chwindend klein seine 
Stelle ist, und er ist doch vom Werte seines Daseins in seinem Lebens
gefiihl ganz durchdrungen. Das Leben ist eine Tragikomodie. Die Dar
stellung dieses zweideutigen Dinges in Philosophie, Dichtung und Ge
schichtschreibung ist die Lebensarbeit Voltaires. Friedrich teilt aIle 
philosophischen Voraussetzungen Voltaires, aber er wird auf die Fra.ge 
yom Sinn unseres Lebens in seiner heroischen Seele eine andere Ant
wort finden. 

Den wissenschaftlich wirksamsten Standpunkt diesen Problemen 
gegeniiber nahmen dann die Begriinder des Positivismus ein, d 'A 1 em
be r t und Lagrange, Turgot und Condorcet. Der Gegenstand der 
strengen Wissenschaft ist ihnen das physische Universum und dessen 
Gesetzlichkeit. Indem d'Alembert und Lagrange die Mechanik von den 
Resten der Metaphysik befreien, entsteht der Begriff der positiven 
Wissenschaften. Und indem d'Alembert in seiner beriihmten Einleitung 
zur Enzyklopadie die innere Abfolge und den Zusammenhang dieser 
positiven Wissenschaften entwickelt, entsteht der Begriff einer positiven 
Philosophie. Sie ist das diesen Wissenschaften innewohnende BewuBt-
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sein ihrer Rechtsgl'iinde und ihres Zusammenhanges; sie crkennt, daB 
dieses Wissen nur Relationen zwischen Phanomenen zum Gegenstande 
hat. Jede Behauptung iiber Wesen oder Ursache dieser Phanomene, 
sonach aIle Metaphysik, el'scheint ihr als eine verwel'fliche Cberschrei
tung der Grenzen unserer Erkenntnis, sie racht sich durch die Antino
mien, in die sie den menschlichen Geist verwickelt. Die letzte Grenze 
del' Erkenntnis ist der SchluB aus der Gesetzlichkeit der W cIt auf eine 
gottliche 1ntelligenz. Von diesem kosmischen Standpunkt aus wird 
der gesetzlichen Verkniipfung der Erscheinungen jeder Teil der Welt, 
auch das Seelenleben der Tiere und Menschen, eingeordnet; die Ab
hangigkeit des Geistigen yom Physischen finden diese Denker schon in 
den einfachen Tatsachen des Wachstums und der Abnahme der geisti
gen Krafte als Erfahrung gegeben. Jenseits dieser Grenzen des Natur
erkennens steht fUr d'Alembert einsam fUr sich die Moral; sie kann aus 
diesem nicht abgeleitet werden, und sie bedarf auch des Gottesbegriffes 
nicht zu ihrer Begriindung; nach einem unerschiitterlichen Prinzip ist 
das Gliick auf die innere Verbindung un seres wahren 1nteresses mit der 
ErfUllung unserer Pflichten gegriindet. 

Die Tage der Jugend und die leidenschaftliche Neigung fiir Vol
taire waren voriiber, als Friedrich die freundschaftliche Verbindung 
mit d'Alembert schloB. Eine ruhige. heitere, gleichsam affektlose 
Freundschaft. Friedrich ist mit allen Hauptsatzen d'Alemberts einver
standen, sind sie doch nur das letzte Wort dieser groBen franzosischen 
Naturwissenschaft. Aber der Konig wendet das Wertverhaltnis uJI?, 
das dieser Positivismus zwischen dem naturwissenschaftlichen Erken
nen und dem sittlichen BewuBtsein setzte. "Unser Jahrhundert be
sitzt den Fanatismus der Kurven; alle diese genial ausgedachten Be
rechnungen wiegen nach meiner Ansicht Prinzipien der LebensfUh
rung nicht auf, welche die zuchtlosen Leidenschaften bandigen, und 
durch welche die Menschen den schwachen Grad von Gliick genieBen, 
den ihre Natur zulaBt." U nd bei Obersendung seines Versuches iiber 
die Eigenliebe als Prinzip der Moral schreibt er ihm: ,,1ch bin ein gro
Ber Verehrer der Moral, weil ich die Menschen sehr gut kenne und das 
Gute bemerke, das sie wirken kann; gute Sitten haben fUr die Gesell
schaft einen hoheren Wert als aIle Rechnungen Newtons." Und in der 
heiteren Gelassenheit, mit welcher der groBe Konig die Schwachen 
seiner literarischen Freunde auffaBte und - iibersah, hat er den "mo
ralischen Calciil" d'Alemberts, nach welchem zugunsten eines Exi
stenzminimums der Armen eine Verteilung des iiberfliissigen Besitzes 
der Reichen stattfinden soIl, schweigend zur Seite gelegt. 

U nd nun macht sich etwas sehr Merkwiirdiges geltend. 1ndem der 
franzosische Geist in der AuBenwelt, wie sie sich in der astronomischen 
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Perspektive darstellt, seinen Ausgangspunkt nahm, muBte der Begriff 
dieses unermeBlichen Universums, dessen einzelne Weltkorper cntste
hen und vergehen, dieser Erde, die nach langen Veranderungen sich 
mit Pflanzen bedeckt, Tiere entstehen sieht, schlieBlich den Menschen, 
eine pantheistische Anschauung von Evolution des Weltganzen zur 
Folge haben. Buffon, Robinet, Did e rot vertreten diesen dritten Stand
punkt innerhalb dieser franzosischen Philosophie. Und d'Alembert und 
Friedrich? Man hatte den ken sollen, sie hatten beide diesen Pantheis
mus abgewiesen, der eine als strenger Positivist, der andere als Deist. 
Auch hat d'Alembert die "Faseleien" von organischen Molekeln ver
spottet. Und Friedrich fand sich von der peremptorischen und enthu
siastischen Schriftstellerei Diderots abgestoBen. Kennen gelernt hatte 
er ihn gern damals, als Diderot in Petersburg die Huldigungen der gro
Ben Katharina flir die Philo sophie entgegennahm; aber "das groBe 
enzyklopadistische Phanomen streifte nur", wie Friedrich spottet, "eine 
Ellipse beschreibend, die Grenzen des Berliner Horizontes; die Strahlen 
seines Lichtes gelangten nicht bis zu Friedrich." So entschieden aber 
die beiden Freunde die einzelnen Evolutionshypothesen abwiesen: auch 
sie wurden vorlibergehend, wie versuchsweise, von der inneren Folge
richtigkeit fortgezogen, welche das naturwissenschaftliche Denken clem 
Pantheismus entgegenfiihrte. In der Korrespondenz Friedrichs mit 
d'Alembert sind vielleicht die interessantesten Seiten die Briefe, welche 
sie aus AnlaL) der Beschaftigung Friedrichs mit Holbachs System der 
Natur libel' diesen Punkt austauS'chen. Friedrich argumentiert: Wenn 
eine hochste Intelligenz besteht, wenn eine Schopfung aus Nichts Non
sens ist, wenn die Welt sonach ewig ist, immer zusammen bestehend 
mit Gott: ist es nicht das Natlirlichste, Gott als Weltseele zu denken, die 
sich zum materiellen Universum genau so verhalt wie unsere Seele zu 
unserem Korper? Und wenn nun unser Denken an die Organisation 
unseres Korpers gebunden ist: muB man da nicht die Gottheit in dem
selben Verhaltnis zur physischen Welt den ken ? "Ich denke sie mir als 
das Sensorium des Universums, mit der ewigen Organi~tion der exi
stierenden WeIten als deren Intelligenz verbunden." Doch will er die
sen Begriff so gedacht wissen, daB das Grundgeflihl, welches er mit 
Voltaire teilt, das BewuBtsein von der Gebrechlichkeit und Beschrankt
heit unseres Daseins, dabeiin Gehung bleibt. Wir sind keine Emana
tionen oder Teile dieses gottlichen Wesens, wie die Stoiker und Spinoza 
annehmen. Denn Gott ist nicht teilbar, er macht nicht die Dummheiten, 
in die wir verfallen, und wenn wir unsere Schlachten liefern, so schlagt 
sich nicht ein Teil der Gottheit mit dem andern. D'Alembert au Bert 
in seiner Antwort die gleiche Neigung flir Vorstellungen solcher Art. 
Indessen hebt er hervor, wie wir gewisse Schwierigkeiten in ihnen 
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nie werden auflosen konnen. Wenn die gottliche Intelligenz in den 
Objekten der anorganischen Natur gegenwartig war, als sie dieselben 
bildete, warum HiBt sich in ihnen nichts von der fortdauernden Anwesen· 
heit dieser Intelligenz bemerken? Denn sie sind doch au.genscheinlich 
ohne Denken und ohne Empfinden. U nd man diirfte dieser Intelligenz 
doch weder hochste Giite noch Allmacht zuschreiben, da "so viel daran 
fehlt, zum Ungliick der armen Menschheit, daB diese traurige Welt die 
beste der moglichen ware". Er endigt auch hier in seinem: que sais-je? 
Wie ihn doch Gedanken dieser Art ofter beschaftigt haben, zeigt der 
"Traum d'Alemberts", dieses genialste philosophische Kunstwerk der 
damaligen Literatur. Und der Konig? Auch fUr ihn ist der Zweifel 
diesen Spekulationen gegeniiber das letzte Wort. Gott is t, so erklart 
er 1782 dem Freunde, aber wir konnen den Widerspruch nicht lOsen, 
wie ein unkorperliches Wesen auf die Materie wirkt, und warum ein 
guter und vollkommener Gott sich darin ~efallen hat, diese abscheu
liche Welt zu schaffen. 

Aus derselben naturwissenschaftlichen Richtung des franzosischen 
Geistes gingen nun aber seit den vierziger J ahren die Materialisten 
hervor. Voltaire, d'Alembert und Friedrich bemerkten sehr wohl, daB 
dieses System eine riickstandige Metaphysik war, die wissenschaftlich 
nicht mehr taugte als irgendeine scholastische. DaB der physische 
Mechanismus die gesetzliche Ordnung des Universums', die Empfindung 
und das Denken als seinen Effekt hervorzubringen vermoge, erschien 
diesen Miinnern, die sich mit solchen Problemen ein Leben hindurch 
beschaftigt hatten, als die unverstandlichste und dreisteste aller Er
findungen des menschlichen Geistes. Friedrichs Urteil wurde immer 
scharfer, je mehr dieser Materialismus sich ausbreitete. Lam e t t r i e 
wurde von Friedrich noch mit gut em Humor aufgenommen; der Konig 
gewahrte dem Verfasser des l'homme machilze eineZufluchtvorseinen 
Verfolgern, ja er machte ihn zu seinem Vorleser und erwirkte seine 
Aufnahme in die Akademie. Er liebte seine Gesellschaft und ergotzte 
sich an dem unverwiistlichen Lebensmut, der leichtsinnigen Gutherzig
keit, der narrischen Leichtglaubigkeit und der unbewuBten Bouffonerie 
des wunderlichen Philosophen; besonders belustigte den Feind der 
Medizin der lebenslange Krieg des Arztes gegen seine, Kolle gen. Ais 
dann le pauvre La Mettde so friihzeitig der viel erorterten Fasanen
pastete erlegen war, hat der Konig ihm die Denkrede in der Akademie 
gehalten. Sie verteidigte den Menschen und entschu1di$te den Schrift
steller; so ist sie nicht im Widerspruch mit Friedrichs Worten an seine 
Schwester: "Er war lustig, ein guter Teufel, ein guter Arzt und ein alliS
nehmend schlechter Schriftsteller. Aber wenn man seine Biicher nicht 
las, hatte man ja das Mittel, mit ihnen zufrieden zu s'ein." Auch He 1-
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vet ius, dessen Hauptschrift zehn Jahre nach der von Lamettrie hervor
trat (1758), wurde durch d'Alemberts EinfluB, als zu "der kleinen 
Herde" der Enzyklopadisten gehorig, wenigstens zum korrespondie
renden Mitglied der Berliner Akademie gemacht (1764); das Jahr dar
auf war er einige Zeit Gast des Konigs in Potsdam. Er kam, dem Konig 
"die Huldigung" darzubringen, "die aIle Philosophen ihm schuldig 
sind"; nach seinem Buch zu schlieBen, meinte der Konig, wiirde wohl 
der erste Tag ihrer gegenseitigen Bekanntschaft der schonste sein; 
doch fand er, als er ihn nun sah, das Herz und den Charakter des 
Mannes schatzenswert. Seine Philosophie lehnte er ab, und die hinter
lassenen Schriften verstarkten dies en Eindruck. "Bayle wiirde ihn in 
die Schulegeschickt haben, damit er die Elemente der Logik er
Ierne." Sein Wirklichkeitssinn konnte Satze wie den von der annahern
den Gleichheit der urspriinglichen Anlagen nur wunderlich finden. "Die 
Menschen tragen in sich von der Geburt an einen Charakter, den keine 
Erziehung verandern kann." 

Endlich erschien 1770 das S y s tern de rNa t u r - "grau, cimme
risch, totenhaft, wie ein Gespenst", nach Goethes Urteil. Es brachte in 
der allgemeinen Auffassung des Materialismus eine Krisis hervor. J etzt 
ging Friedrich zur Offensive iiber. Unrnittelbar nach dem Erscheinen 
des Buches schrieb er eine Kritik desselben, voll von gesundem Ver
stand, Wirklichkeitssinn und Witz. Eine Steile darin erinnert an Kant: 
"Das Auge einer Miicke, ein Grashalm sind ausreichend, urn dem 
Autor des Systems die Intelligenz dessen, der sie gebildet hat, zu be
weisen." Zu der Rechtfertigung des Glaubens an Gott, an die Freiheit 
des Menschen und seine sittliche Verantwortlichkeit kommt in dieser 
Kritik ein Thema, das Friedrich noch viel naher anging: die Verteidi
gung der festen monarchischen Ordnung in Europa. Denn diese Philo
sophie der Enzyklopadisten war nun von dem Kampfe gegen Metaphy
sik und Kirche fortgeschritten zu dem Angriff auf die politis chen Insti
tutionen_ Hier tritt ihnen Friedrich mit dem ruhigen SelbstbewuBtsein 
der Dberlegenheit gegeniiber. Holbach hat nur "aufs klarste bewiesen, 
daB er weder weiB, wie die Menschen sind, noch wie sie regiert werden 
miissen"_ Weil er den Untertanen den GenuB des Rechtes, ihre Sou
verane zu entfernen, zuteil werden lassen mochte, larmt er so gegen 
die groBen Armeen, die freilich ein gewisses Hindernis dafiir bilden. 
"Man giaubt die Fabel vom Wolf und vom Schafer zu lesen." Mit vor
ausschauendem politischem Blick sieht Friedrich diese Chimaren an 
der UnvoIlkommenheit der menschlichen Dinge scheitern. "Unter
tanen, die man zu Richtern ihrer Souverane erhebt, miiBten weise und 
gerecht sein." Als er die Abhandlung schrieb, kam er sich vor "wie ein 
Doktor der Sorbonne, eine Kirchenstiitze, ein heiliger Augustin" _ Er 
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gab sie im Manuskript an Voltaire und d'Alembert, lieB sie aber nicht 
drucken. Dagegen hat er in demselben Jahr 1770 anonym die Prufung 
der Schrift Holbachs uber die Vorurteile veroffentlicht, welche aus
schlieBlich die kirchlichen und politischen Angelegenheiten behandelt 
und sich noch viel scharfer ausdriickt als die Kritik des Systems. Die 
Deklamationen der franzosischen Philosophen gegen die Kriege, die 
stehenden Heere und den Ehrgeiz der Fiirsten hatten ihn schon immer 
verdrossen. "Lemen Sie, Feind der Konige, modemer BrutuS', daB nicht 
allein die Konige Krieg fuhren. Die Republiken haben das jederzeit 
ebenso getan." "Der Krieg ist etwas Furchtbares, aber er ist ein Ubel 
wie die anderen GeiBeln des Himmels, die wohl in der Ordnung des 
Universums notwendig sein mussen, da sie periodisch eintreten. Wollen 
Sie einen ewigen Frieden errichten, so begeben Sie sich doch hinuber 
in die ideale Welt, wo das Mein und Dein unbekannt ist, wo Furslten, 
Minister und Untertanen ohne Leidenschaft sind und manganz allge
mein der Vernunft folgt." 1m ubrigen seien die eintonigen Deklama
tionen des ehemaligen Generalpachters nur den Verhaltnissen des aus
gesogenen Frankreichs entnommen, und ohne Kenntnis der Monarchie 
in den anderen Staaten. "Ich bereue," so schlieBt er, "die Zeit, die ich 
damit verloren habe, diese Schrift zu lesen, und die, welche ich jetzt 
damit verliere, sie zu rezensieren." Aber nicht einen Augenblick billigte 
sein freier Geist irgendeine MaBregel der Repression: "Ich habe den 
Autor des Systems widerlegt, weil seine Grunde mich nicht uberzeugt 
haben; wollte man ihn verbrennen, so brachte ich Wasser, seinen Schei
terhaufen zu loschen." 

Die innere Opposition des Konigs gegen die Abstraktionen "der 
Philosophen", gegen die bodenlose Unwirklichkeit der im Salon ent
standenen Rasonnements war langsam gewachsen in seinem cigenen 
Kampf mit Wirklichkeiten, und sie hatte jetzt die allgemeinste Fassung 
gefunden. Er hat in dieser spateren Zeit es ofter ausgesprochen, 
daB seit dem goldenen Zeitalter Ludwigs XIV., dessen letzten Glanz er 
noch erlebt hatte, der franzosische Geist und seine Literatur in unauf
haltsamem Niedergang begriffen seien. Damit stimmen das stolze 
BewuBtsein von dem Aufsteigen des preuBischen Staates und die zu
versichtliche Hoffnung auf die geistige Zukunft Deutschlands iiberein, 
die seine Schrift uber die deutsche Literatur erfullen. Viele tiefer, 
als man gewohnlich annimmt, durchschaute der groBe Konig in seiner 
spateren Zeit die Fehler des franzosischen Geistes. Er hatte sich inner
Hch von ihm losgelost. Ais er die Versorgung eines weiteren "Philoso
phen", fur welchen Voltaire und d' Alem bert alles einsetzten, .schroff 
ablehnte, schrieb Voltaire: "Dieser Heros liebt die Metaphysik nicht, 
unci vielleicht hat er nicht so unrecht dam it, aber glauben Sie mir, er 
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liebt die Geometrie ebensowenig: mir sagt er dieselben Dinge ungefahr 
wie Ihnen." Und d'Alembert antwortete ihm: "Sie glauben also, daB 
der Heros weder die Metaphysik noch die Geometrie liebt; ich fiirchte 
sehr und habe mehr als einen Grund, das zu fiirchten, daB er seine 
Abneigungen noch sehr viel weiter treibt, und daB die Philosophie nicht 
eben viel hoher bei ihm zu Buche steht. Er hat ihr nicht clas System 
der Natur verziehen, des sen Verfasser in der Tat eine groBe Dummheit 
gemacht hat, die Fiirsten und die Priester in eine Klasse, jenseits der 
Philosophie, zusammenzuwerfen, indem er ihnen, meines Erachtens 
sehr zu Unrecht, beweisen will, daB sie unter einer Decke stecken." 

3· 
Mitten in so viel Streit cler "Philosophen", s() viel unbeweisbaren 

Theorien erhebt sich sieghaft in dieser franzosischen Literatur ein neuer 
Stanclpunkt clem Leben gegeniiber: allen diesen Denkern gemeinsam, 
der Ausdruck des Lebensgefiihls dieser franzosischen Aufklaru~g. Das 
17. J ahrhundert hatte die Autonomie des wissenschaftlichen Gedankens 
erobert, die franzosische Literatur des 18. J ahrhunderts will den souve
ranen Verstand zum Richter iiber die bestehenden Einrichtungen der 
Gesellschaft, iiber wirtschaftliches Leben, Kirche, Staat und Sitten 
machen. S i e f ii hIt sic h de m L e ben s e 1 b s t g e g e n ii b e r sou
v era n. Der zweifelnde Verst and hat in jedem dieser Systeme in 
irgendeiner Form aIle metaphysischen Jenseitigkeiten aufgelOst. So 
bestimmt die ganzliche Diesseitigkeit des Daseins das Lebensgefiihl 
dieser Menschen. Urn so riicksichtsloser und durchgreifender lWenden 
sie sich der Aufgabe zu, daB das Menschengeschlecht auf dieser Erde 
sich kraft der Souveranitat seines Denkens einrichte, urn die Rechts
gleichheit, die Humanitat und das gemeinsame Gliick zu verwirklichen. 
Das aus dem Mittelalter stammende Gebaude der gesellschaftfichen 
Ordnung ist baufallig geworden: systematisch, heiter, gesund und 
zweckmaBig muB der neue Bau sein, in welchem man sich einrichten 
will. Aber in diese Zuversicht mischt sich das zweifelnde BewuBtsein 
dessen, was ist und immer sein wird. Nach der Souveranitat seines 
Verstandes siegreich und autonom, der Schopfer eines neuen Begriffes 
vom Zusammenhang des Universums, findet der Mensch sich zugleich 
mit aHem, was er ersehnt und vermag, von einem verganglichen Korper 
schlechthin abhangig. Wie die Flamme, die erlischt, wenn clas Halz 
in Asche zerfallt. Ein kurzer Moment ist ihm am Lichte der Sonne 
:vergonnt, und dieser ist, erfiillt von den Torheiten eines leidenschaft
lich beschrankten Sinnenwesens, dem Zufall preisgegeben. Gibt es 
einen Urheber dieser Weltmaschine, so regiert er in den Gesetzen 
dieses Universums, und das Individuum ist ihm nichts. Die einen 
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m6gen, wie d'Alembert, Lagrange und Laplace, sich auf die theo
retische Betraehtung dieser Gesetzlichkeit der Erscheinungen ein
sehranken; die anderen, wie Prevost, Gresset oder Watteau, m6gen 
die Seh6nheit des sinnlichen Daseins in Versen oder Bildern aus
spree hen : wer das Ganze dieser Wirklichkeit in sein Lebensgefiihl, 
seine Philosophie und seine Dichtung aufnimmt, dem starrt 'tiber
all entgegen der tiefe Widerspruch in der Situation des Menschen, 
die Vieldeutigkeit des Lebens, das Fragmentarisehe unserer Existenz 
und unseres Denkens. So entspringt die wunderbare Stimmung, welche 
die Mischung in dem Trank des Lebens mit Heiterkeit hinnimmt. 
SiegesgewiB in dem BewuBtsein, welches das 17. Jahrhundert ge
schaffen, daB die Menschheit ein solidarisch verbundenes Ganze ist, 
das vermittelst der Wissenschaften die Gesetze dieses Universull1s er
kennen und sich die Wirklichkeit unterwerfen wird. SiegesgewiB in dem 
neuen BewuBtsein der Aufklarung des 18. Jahrhunderts, daB die Herr
schaft des Gedankens den Menschen aufklaren und durch die Auf
klarung gliicklich machen wird. Humanitat, Fortschritt, Solidaritat der 
Interessen - diese groBen Ideen erfiillen die ganze Zeit. Sie sind d~e 
Seele in dem Wirken von d'Alembert, Diderot und Turgot, und sie 
werden von ihnen iibergehen auf die Cabanis, Condorcet, Destutt de 
Tracy, deren Ideen dann in der Revolution eine so machtige Wirkung 
geiibt haben. Aber mit den groBen Gefiihlen, die in der Autonomie 
des handelnden Willens beruhen, sind die Stimmungen in un16sbarem 
Widerspruch, welche aus der Souveranitat des genieBenden Su~jekts 
entspringen. Diese Stimmun.gen regieren in der miiBigen, iiber das Be
diirfnis hinausgehobenen Existenz der oberen Gesellschaf~, in welche 
die Schriftsteller und Kiinstler sich mischen. Unabhangig, rasonnierend, 
h6chst lebendig und beweglich, wie diese Menschen sind, erfiillen sie 
jeden Moment mit einem eigenen Ton und Leben. Unbeschiift~gt, wie 
sie durchs Dasein gehen, wird ihnen das Leben zum Spiel, das sie an
mutig und mit dem scheinbaren Ernste wohlregulierter Beschaftigungen 
durchfiihren. Die h6chsten Regeln dieses Spiels sind unbeirrbare Heiter
keit, H6flichkeit und Vermeidung dessen, was' man als anst6Big anzu
sehen iibereingekommen ist. Man geniei3t den bestandigen, ieichten, 
schimmernden Glanz des so problematischen Daseins. Konversation, 
Feste, Kom6dien, Verkleidungen - das ist hier Lebensinhalt. So wird 
das Drama die Kunstform dieser Zivilisation, und auch in dieser 
Theaterleidenschaft ist Voltaire der Reprasentant der Epoche. 

Aus diesem von inneren Widerspriichen zerrissenen Lebensgefiihl 
entsteht als sein eigenster Ausdruck der Stil, der in Voltaire und Diderot 
seine h6chste Vollendung erreicht. Witz, Esprit, Gefiihl, das bis zur 
Sentimentalitat geht, Raisonnement, das fragmentarisch ist wie das 
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Leben selbst, Mischung von Enthusiasmus und skeptischem Wirklich
keitssinn in der Ironie: all das ist zu einem funkelnden, schillernden, 
spriihenden Ganzen in ihren hochsten Produktionen verbunden: einem 
Abbilde der Beweglichkeit ihres Geistes, der Vieldeutigkeit der Welt, 
der widerspruchsvollen Situation des Menschen. Und diese Souveriinitiit 
,dem Leben gegeniiber iiuBert sich in einem dichterischen Verfahren, 
welches jedes Lebensverhiiltnis 10slOst von den Notwendigkeiten der 
Sache, wiigend in die Hand nimmt, was es an Gliick enthalte, und in 
kiihler Ironie zu Boden fallen liiBt, was die unbegrenzte Freiheit des 
Daseins zu fesseln scheint. Der Mensch weiB sich in der Souveriinitiit 
seines Denkens in jedem Augenblick Herr iiber das Leben - das ist die 
Summe von allem. So wird die Liebesleidenschaft der groBen Zeit en 
der Dichtung zur Galanterie, die mit der Liebe spielt. Der Patriotismus 
wird durch die verniinftige Reflexion des Weltbiirgers gediimpft. Die 
tragischesten Schicksale selber enthalten einen geringeren Grad von 
Seelenschmerz, wenn die niichterne Vernunft alles von ihnen abzieht, 
was von Reue, von Scheu vor den Menschen oder von Steigerung des 
eigenen Leidens durch die Imagination in ihnen gelegen sein mag. 

Und wie wird die Literatur sein, welche auf diesem Boden erwiichst? 
Ihre Grundstimmung wird die Heiterkeit des aufgekliirten und unab
hiingigen Menschen sein, der sich in der diesseitigen Welt einrichtet, 
ohne Illusion) aber entschlossen, aIle Quellen der Freude, der Kraft und 
des Wirkens in ihr zu erschlieBen. Sie wird mit Virtuositiit die ganze 
Skala der Lebenslagen und Gefiihlszustiinde durchlaufen, aber nirgend 
werden sich in ihr jene urspriinglichen Akzente der naiven und unge
regelten Leidenschaft finden) an denen ein Shakespeare oder Lope so 
reich gewesen waren. Sie wird die dichterische Form unter die Leitung 
der Vernunft stellen und der Konvention unterwerfen. Die Formen der 
Dichtungsarten und der Redegattungen, wie sie das Altertum in ihrer 
letzten Auspriigung durch die Romer hinterlassen hatte, die Gesetze des 
Aristoteles, Horaz und Quintilian regeln das Geschiift des Poet en, an
statt der ungestiimen Einbildungskraft, deren Traumgewalt Lope und 
Shakespeare sich iiber lassen hatten. Aber der Dichter benutzt diese F or
men, urn die ganze Mamligfaltigkeit der menschlichen Existenz zum Aus
druck zu bringen, er ergreift jede an der Stelle, an welcher ein Lebens
zustand sie fordert, er spricht in der Gesamtheit derselben die Totalitiit 
des Lebens aus. Bis dann Diderot kommt und flir die neue Mischung des 
Lebens neue Formen findet: ein sehr unheimlicher Mann flir die Voltaire, 
d' Alembert und Friedrich, und endlich der Gewaltige, der diese wohlge
zirkelte Welt in Triimmer schliigt - Jean Jacques Rousseau. Mit ihm er
he bt sich eine neue Welt, die j enseits des Kreises unserer Betrachtung liegt. 

So entsteht als der hochste Ausdruck dieser franzosischen Literatur 
7* 
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etwas, das vorher bei den modernen Volkem nicht dagewesen war. Das 
Erzeugnis einer Vollendung der Sprache, durch die sie zum Instrument 
in der Hand des Virtuosen wird. Das Produkt einer Verfassung des 
Geistes, welche diesem gestattet, in dieser Sprache alles, was das Leben 
umfaBt, Raisonnement, Historie, Dichtung, in demselben leichten Flusse 
auszudriicken. Es ist der universale Schriftsteller. Er ist das Organ der 
groBen Ideen der Zeit. ]ede Form sie auszusprechen, steht ihm zurVer
fiigung; er ist zugleich Dichter, Geschichtschreiber und Philosoph, und 
diese Tatigkeiten sind in ihm nicht getrennt; in jeder von ihnen spricht 
sich die Einheit seines Wesens, ja man mochte -sagen, die Einheit des 
Lebens und der Kultur seIber aus, denen er dient. Vnter dies en neuen 
Schriftstellern ist V 0 I t air e der erste und der ~roBte. "Es gibt, " 
sagt Friedrich 1739 in seinem Vorwort zur Henriade, "keine Wissen
schaft, die nicht in die Sphare seines Denkens fallt, und von der tiefsten 
Geometrie bis zur erhabensten Dichtung hat die Kraft seines Geistesl 
sich alles unterworfen." Er war der ~roBte Virtuose dieser Sprache, 
die unter seinen Handen gleichsam die ganze Modulation deS! Lebens 
ausdriicken lernte. AIle Formen der Literatur, die unter Richelieu 
und Ludwig XIV. geschaffen waren, machte er zum Organ und Mittel 
der neuen Lebensauffassung, welche Frankreich gewonnen hatte. Es 
hatte vor ihm groBere Tragiker und Lyriker, Philosophen und Ge
schichtschreiber gegeben: aber daB dieselbe Person die Totalitat des 
Lebens in der Mannigfaltigkeit seiner Formen als Dichter, Philosoph 
und Geschichtschreiber aussprach, das war das Neue und Eigene in 
ihm, und das gab ihm seine Dberlegenheit. Eben indem die Philo sophie 
an systematischer Tiefe verlor, die Dichtung die Dberkraft cler Phan
tasie maBigte, die Historie die kritische Griindlichkeit opferte, trat die 
inn ere Verwandtschaft dieser Betatigungen des! menschlichen Geistes 
urn so deutlicher hervor; 'ihr nachster faBlicher Zweck fiir die Bildung 
der Zeit machte sich geltend. So wurde die Philo sophie durch aIle 
Kanale von Gesellschaft und Literatur, von Dichtung und Geschichte 
an die gebildeten Klassen von ganz Europa herangebracht. Voltaire 
und die Enzyklopadie waren ungeheure Machte im offentlichen Leben; 
als solche wurden sie von den HOfen und dem groBen Adel verehrt 
und wie ihresgleichen behandelt, gefiirchtet und - verfolgt. Es gehorte 
zu der Position sowohl von Voltaire als' von d'Alembert, daB sie jeder
zeit, wenn ihnen der Boden von Paris zu heiB wurde, einen Riickzug 
an den Hof Friedrichs offen hatten. 

4· 
Das Zeitalter der Aufklarung hat vier groBe Schriftsteller hervor

gebracht, welche so das Ganze des Lebens dichtend, philosophierend 
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und in agitatorischem Wirken umfaBt haben: in Frankreich Voltaire 
und Diderot, in Deutschland Friedrich den GroBen und Lessing. 

Friedrichs Schriften stehen einzig da als die Begleitung eines 
groBen handelnden Lebens; man kann sie von diesem nicht trennen, 
wenn man sie wtirdigen will. Der Konig hat eine erstaunliche Masse 
von geistigen Erzeugnissen hinterlassen, Briefe, musikalische Kompo
sitionen, Gedichte, Dramen, sogar ein komisches Heldengedicht in Vol
taires Stil, philosophische und historische Werke. Voltaire, der doch 
selbst leichtherzig genug produzierte, scherzte und schalt tiber die kritik
lose Leichtigkeit, mit der Friedrich die Verse auS der Feder £lossen. 
Aber all diese Schriftstellerei entspringt aus einem und demselben Be
dtirfnis seiner Natur. Seine einzige Lebendigkeit und Beweglichkeit muB 
jeden Moment seines Daseins mit Leben erftillen. Pathetisch, lachend, 
Kom6dien aufftihrend mit den Freunden - er laBt sogar Maupertuis, 
den feierlichen Prasidenten der Akademie, einmal kommandieren, und 
der leichtfertige d'Argens muB nach diesem Kommando exerzieren. 
Mitten aus einem Gesprach tiber Corneille oder Pascal zieht er sich 
zurtick, urn kriegerische Dispositionen zu treffen; in schweren Stunden 
vor Entscheidungen erhebt sich seine Seele tiber den Moment, indem 
er Verse Racines deklamiert. In all dem ist er von dem Bedtirfnis erfilllt, 
sich zu auBern, zu erscheinen, das Leben in seinen hochsten Beziigen 
sich zum BewuBtsein zu bringen und so tiber der Ge.genwart zu stehen. 
Philosophiert er, so geschieht es nicht, urn neue Gedanken zu finden, 
sondern solche, die ihm innere Kraft geben. Er nimmt sie, wo er sie 
findet. Er ist darin ganz einstimmig mit Cicero, Seneca und Marc Aurel. 
Er wahlt nicht fUr seine Verse, wie Klopstock, Goethe oder Schiller, 
Momente der hochsten Steigerung des GefUhls': sie begleiten alle Situa
tionen seines Lebens. Indem er diese in die Region der reinen Formen 
erhebt, wird ihm die Seele freier, sich und den Dingen gegentiber. Der 
triviale Gedanke und der unpoetische Ausdruck sind ihm recht, wenn 
das, was er sagt, von gesundem Verstande diktiert ist und so in sich 
die Kraft enthalt, zu richtigem Handeln zu bestimmen. Denn all diese 
Verse und Raisonnements werden zusammengehalten von einem groBen 
Ideal, das seine Seele ganz erftillt: inn ere Kraft zu erwerben, urn seinen 
k6niglichen Zwecken gewachsen zu sein, in den Wechseln des Schick
sals, welche aus dem Leben fUr diese Zwecke entsprangen, die' Souve~ 
ranitat des Geistes zu bewahren und ein volles, reiches Menschendasein 
mitten in der harten, einseitigen Arbeit seines koniglichen Berufes zu 
behaupten. 

Frtihmorgens, ehe seine Sekretare erscheinen,. geht er im Zimmer 
auf und nieder, sich seinen Phantasien auf der Flote tiberlassend; er 
findet, daB ihm seine besten Gedanken dabei kommen. Regelrrili.Big 
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werden zwei Abendstunden dem Konzert gewidmet, bei dem er seIber 
mitwirkt. Denn in der Musik fand er den unmittelbarsten Ausdruck 
fUr das Bediirfnis seiner beweglichen Natur nach einer Sprache fiir 
ihre Lebendigkeit, nach Spiel und Schonheit. 

Welche unvergangliche Heiterkeit schwebt iiber den Schlossern 
von Rheinsberg und Sanssouci und iiber dem Rheinsberger Park mit 
seinen geschnittenen Hecken, Statuen und Tempeln. Es ist, als ob die 
freie Weite seiner Seele in jenen Tag-en sich aHem mitteilte, was von 
ihm und seinen Genossen ausging. Die leuchtenden Gewander, das leis~ 
Knistern der seidenen Schleppen, das Spiel strahlender Lichter zwischen 
dem WeiB und Silber der Wande und den iippigen Gemalden der Pla
fonds, der Klang seiner Flote in diesen Salen sind verschwunden. U rid 
doch ist es noch heute, als ob sein Geist diese Raume mit seiner Heiter
keit erfiillte. Hier in Rheinsberg empfing er Voltaire, der junge Konig 
im Morgenglanz der J ugend, mit Theaterspiel, Musik, Tanz und Ge
plauder die Raume belebend. 

Der vollkommenste Spiegel der unbeschreiblichen Lebendigkeit 
und Beweglichkeit des jungen Konigs sind seine Briefe. Sie sind in dem 
Wechsel von ausge]assenstem Scherz, innigstem GefUhl, tiefstem Welt
verstand und dann wieder hartester Behauptung seiner moralischen Wil
lensstellung vollendete Kunstwerke. Sie geben am deutlichsten dies en 
Geist wieder, der wie Aprilwetter unbestandig zu wechseln scheint, 
jedem Ding, jeder Person, jedem Lebensmoment s.einen besonderen 
Gefiihlsakzent mitteilend, vielartig wie das Leben selbst, und so fahig, 
allem souveran seine Stelle zuzuweisen. Und wie herbe und gefiihls
starke Tone auch zuweilen angeschlagen werden: in diesem zwei
deutigen Leben gilt es, gute Miene zum bosesten Spiel zu machen; 
siegreich dringt immer wieder souverane Heiterkeit hindurch: es' ist 
die stillschweigende Obereinkunft dieser Gesellschaft, daB man Leiden 
am besten iiberwindet, indem man sie ignoriert. Wie griindlich ver
schieden sind doch diese Briefe oder die Voltaires von d'er gefUhls
schweren Behandlung des Lebens in dem Briefwechsel Klopstocks, Ha
manns oder Herders. 

Und so ist auch Friedrichs Poesie. Sie ist gleichsam die unent
behrliche Sprache einer reichen, beweglichen Natur, welche sich selbst 
zu fiihlen das Bediirfnis hat. Er bewegt sich in den Formen der romi
schen Dichtung. Jede dieser Formen enthalt in sich die Regel der 
Stimmung, die sie ausdriicken soIl. Er bedient sich ihrer, urn in ihrem 
wechselnden Gebrauch alles, was der Ablauf des Lebens mit slich bringt, 
alles, was sich in ihm selbst ereignet, seine ganze Existenz gleichsam 
sichtbar zu machen. Alles kommt zu Wort: Lachen und Esprit, Ga· 
lanterie und die herzliche Neigung zu den Freunden. Alles, was mit 
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der Herrschaft des Willens uber das Schicksal und die Leidenschaften 
vertraglich ist. Den schonsten Ausdruck aber findet er fUr den heroi
schen Willen., der uber Schick sal und Tod erhaben ist. Denn das Ideal 
dieses Lebens schlieBt die Herrschaft der Passion und der Phantasie 
ganzlich aus. Es ist der Geist, der froh ist, der Macht der Imagi
nation, der religiosen Affekte, der Liebesleidenschaft entronnen 
zu sein. In Freude und Kraft zu leben, erscheint hier der Manner 
allein wurdig. Souveraner GenuB des Lebens und -- die Kraft, es 
zu verachten. 

Die gegenstandliche Darstellung lag auBerhalb des Bereiches der 
Verse Friedrichs. Nur im Lustspiel versuchte er sich, doch ohne Er
folg. Aber zu der groBen franzosischen Tragodie hatte er ein inneres 
Verhaltnis. In dieser spiegelte und genoB sich die Epoche von Riche
lieu und Ludwig XIV. mit ihren groBen Aktionen. Sie greift in alle 
Zeiten der Menschheit, nur urn die Ideale und Schicksale der eigenen 
Zeit sehen zu lassen. Die Manner Corneilles atmen den Hochsinn, die 
generoslle, welche das Ideal dieser Gesellschaft in den Tagen der 
Fronde war, und die so von Descartes zu seinem hochsten moralischen 
Begriff erhoben wurde. Ihre Gebarden und W orte sind 'die von Konigen, 
Prinzen und Hofleuten. Die Tragodie Racines zeigt dann den Wider
streit personlicher Krafte, wie er urn einen absoluteh Fursten entsteht. 
Hier ist die hochste Meisterschaft der Sprache erreicht. Gesprache, in 
denen zwei Personen mit einziger Kunst und AnnlUt ihr Ziel verfolgen; 
sie verbergen es, sie studieren sich, sie horchen, wahrend sie fesselnd 
und liebenswurdig sprechen. Es ist die hochste Kraft aristokratischer 
und fUrstlicher Seelenlenkung. Und die Situationen und Konflikte in 
diesen Dramen sind die des Sttaats- und Hoflebens dieser Zeit. Es 
war ein Drama fUr Konige. So waren diese Dichter wohl geeignet, die 
Begleiter des groBten der Fursten in diesem Jahrhundert zu sein. Wir 
haben von Friedrichs Sekretar Henri de Catt ein Tagebuch seiner Ge
sprache mit ihm. In der Erwartung einer bevorstehenden Schlacht oder 
nach graBen Katastrophen erhebt sich seine Seele uber den Moment, in
dem er denselben in den erhabenen Versen der Tragodie ausgepragt 
undgleichsam in die Aeternitat erhoben wiederfindet. Racine wurde von 
ihm am hochsten gestellt. Er sagte einmal im Gesprach mit d'Alembert, 
daB er lieber die Athalie gemacht hatte als den ganzen siebenjahrigen 
Krieg. In Racines Versen findet er das Gluck der Sorge fUr das Volks
wohl wieder, die konigliche Freude, sich uberall geliebt zu wissen: er 
kann sie nie lesen ohne die lebhafteste Ruhrung. Nach der Nacht von 
Hochkirch laBt der Konig urn die Mittagsstunde Catt rufen; in ruhiger 
Fassung tritt er ihm entgegen und rezitiert die Verse des Mithridates, 
die dessen ganz ahnliche N iederlage schildern. Er betet mit J oab : 
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"Verblende in ihren RatschIagen eine grausame Konigin, geruhe, 0 mein 
G'Ott, iiber Kaunitz und sie den Geist der Verwirrung zu verbreiten." Oft 
riihrt ihn Racine zu Tranen, er vermag nicht weiter zu lesen: "Racine 
zerreiBt mir das Herz." 

"Werke des Philos'Ophen v'On Sanss'Ouci": so bezeichnet der Konig 
die Dichtungen und Pr'Os&.schriften, welche er 1750 flir einen engen Kreis 
v'On Freunden zu Sanss'Ouci "im Turmbau" in wenigen Exemplaren 
drucken lieB. Es lag in diesem Titel, daB er in philosophischem 
Rais'Onnement sich die Weltanschauung gebildet hatte, auf der diese 
Arbeiten beruhen. Er hatte nicht nur die D'Ogmen des Christentums, 
s'Ondern die ganze der J enseitigkeit zugewandte Stimmung friih hinter 
sich gelassen, er hatte der Metaphysik abgesagt, der Gedanke der Dies
seitigkeit bestimmte ihn ganz, wie seinen Lucrez oder Voltaire. Mit 
herber Festigkeit verwarf er die personliche V'Orsehung und die Un
sterblichkeit. Auf diesem Standpunkt entSlteht dem Menschen, dem die 
Binde des Wahnglaubens v'On den Augen genommen ist, die Aufgabe, 
die der Konig am SchluB der Epistel an den Feldmarschall Keith in 
Versen ausgedriickt hat, die des Lucrez wiirdig sind: 

Uns, die kein Hirngespinst von Hollenstrafen quiilt, 
Die, reinen Sinnes, nie auf schnoden Lohn gez1ihlt, 
Uns trei1:it der Menschheit Wohl, die Tugend laBt uns gliihen, 
Nur Liebe zu der Ptlicht lieB uns das Bose tliehen, 
GefaBt und ungeriihrt laBt uns vom Leben scheiden, 
Von unserm groBen Tun erfiillt die kiinftgen Zeitenl 

Er sagte einmal Catt, der Jugend sei natiirlich, mit Epikur im 
GenuB das Ziel des Lebens zu erblicken; aber die Kranze Epikurs 
winkten nur dem Glticklichen: die Jahre und die Erfahrungen hatten 
ihn zum St'Oiker gemacht. Stets erkannte er d'Och an, daB der Mensch 
zur Freude geb'Oren sei, und daB sie der Seele Kraft mitteile. "Hatt' 
unsre Seele doch wie Theben hundert Pforten, die Freuden lieB ich 
ein wie wogende K'Oh'Orten." Er verhorte tiber den Sinn des Lebens 
aIle Phil'Os'Ophen; ganz eins flihIte er sich mit den Romern. Sein prak
tisches Genie war ihrer geistigen Struktur wahlverwandt: dem gr'OBen 
Zusammenhang zwischen der Herrschaft des selbstbewuBten Willens 
und der Macht des Rais'Onnements. "Es ist nicht notig, daB ich lebe, 
W'Ohl aber, daB ich handle." Hier fand er auch die Autonomie des 
Willens, die Erkenntnis der Regel des Lebens in der Pflicht, und 
seines Zieles in der Arbeit flir das Gemeinw'Ohl. Sein Testament beginnt: 
"N otre vie est un passage rapide du moment de notre naissance a 
celui de notre mort. Pendant ce court espace l'homme est destine a 
travailler pour le bien de la societe dont il/ait corps." Cicer'O, Seneca 
und Marc Aurel, Virgil und H'Oraz waren die bestandigen Begleiter 
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seines Lebens. In den groBen Gegensatzen, wie sie Cicero als letzte 
Zusammenfassung der Philosophie der alten Welt formulierte, zwischen 
dem FreiheitsbewuBtsein und dem Kausalzusammenhang, dem Mate
rialismus und dem Ordner der Welt, dem Gliick und der Pflicht ver
lauft auch ihm noch das Philosophieren. 

Aber wie gewinnt er nun in der neuen Lage des philosophils'chen 
Denkens, in dem Dunkel der Skepsis Bayles das BewuBtsein iiber seine 
Bestimmun~? An diesem Punkte trennt sich sein Weg von dem seiner 
franzosischen Freunde. Er klart sich die Frage zunachst an dem romi
schen Denken auf. Aber seinen letzten Begriff iiber die Be:stimmung 
des Menschen schopft der Konig dann doch aus seiner heroischen 
Seele und aus seinem Beruf, fUr das Ganze zu leben. Die Zufriedenheit 
mit sich selbst, das Gefiihl der personlichen Wiirde und Autonomie 
geniigen seiner groBen Seele. Er findet dieses' BewuBtsein gebunden 
an die Festigkeit und Konsequenz des Willens und an das pflicht
maBige Handeln fUr das Ganze. Zur Erfiillung dieser Aufgabe suchte 
er sich jede Quelle von Kraft zu erschlieBen. Wie Goethe war er 
in jedem Augenblick seiner Existenz von dem Gefiihl seines so be
stimmten groBen Daseins erfiillt. In einziger Mischung hatte die Natur 
einen koniglichen Willen in ihm verbunden mit dem Geiste eines 
rasonnierenden Philosophen, zugleich aber mit einem warmen und 
beweglichen Herzen, das es bedarf, sich auszusprechen und sich zu 
fiihlen. Langsam kam dieser Wille, der in der heiteren Beweglichkeit 
des jungen Prinz en versteckt lag, ihm in den Kampfen mit dem Vater 
zum BewuBtsein, plotzlich ward er dem erstaunten Europa sichtbar, 
siegreich im Erfassen alIer Arten von Wirklichkeit und im Rechnen 
mit ihnen, stahlte und festigte sich im Ringen urn die Macht, urn dann 
schlieBlich zu erstarren. Aber mitten in der Verwendung aller dieser 
Arten von Wirklichkeit macht dieses Genie sie zum Gegenstande seiner 
Betrachtung, und mitten in der politischen und militarischen Aktion 
bedarf er, im gehobenen BewuBtsein seiner Existenz zu leben. Hierin 
lag der einzige Zauber, den diese strahlenden Augen auf jeden iibten, 
auf den sie sich richteten, zugleich das Ratsel in ihm, das s'elbst einen 
Menschenkenner wie Voltaire anzog, bannte und - erschreckte. 

Das Hochste hat er in der Geschichtschreibung erreicht. Mit dem 
Blick des Philosophen, welcher die menschlichen Dinge in ihrem groBen 
Zusammenhang iiberschaut, erfaBt er den Fortgang der Menschheit 
von der Barbarei zur Kultur, die GesetzmaBigkeit in diesem Verlauf, 
die Obertragung der Kultur von einem Volke zum andern, wahrend 
er dann doch in den Nationen eine urspriingliche, unzerstorbare Eigen
tiimlichkeit anerkennt. Die historische Literartur kennt kaum eine gro
Bere Darstellung der politis chen Krafte eines Zeitalters und seiner 
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leitenden Personen als die Schilderung der Situation vor dem Ausbruch 
des ersten schlesischen Krieges, mit welcher er die "Geschichte meiner 
Zeit" eroffnet. Der naturwissenschaftliche Zug des Jahrhunderts und 
der Wirklichkeitssinn des Konigs treffen darin zusammen, wie der dyna
mische Gesichtspunkt sein geschichtliches Denken bestimmt. 

5· 
Wie fremd muBte ein Geist dieser Art unserer eigenen Dichtung 

und Philosophie gegenuberstehen, wie sie in der zweiten Halfte des 
J ahrhunderts zur Elute gelangte I Lessing war Friedrich geistesverwandt: 
er blieb ihm durch ein ratselhaftes Schicksal fern. Was danach GroBes 
kam, erwuchs aus Rousseau: unsere Literatur emanzipierte die Macht 
der dunklen Passion en. Von Klopstock ab beruhte sie auf der Aus· 
wahl der hoheren Lebensmomente zu einer idealischen Darstellung. 
So oft Klopstock und Herder die Feder ansetzen, steigern sie sich 
zu einer uber die Wirklichkeit erhobenen Stimmung, und selbst Win
ckelmanns Betrachtungen uber die Kunst, Herders und Johannes 
MulIers Geschichtschreibung atmen diese getragene Stimmung. Es war 
eine Abstraktion, auf welcher die Idealitat dieser groBen deutschen 
Schriftsteller beruhte. Wahrend Voltaire, Diderot, Friedrich das ganze 
Leben umfassen, wie es ist, aIle Widerspruche in diesem "zweibeinig,en 
Geschopf ohne F edern", wie Friedrich uns bezeichnet; in ihren Versen 
wie in ihrer Prasa wollen sie dies Wirkliche ganz aussprechen, ohne 
Abzug und ohne Reserve. Und zwar, wie es dem souveranen Verstande 
erscheint. Hierin lag der letzte Grund der Abneigung des Konigs gegen 
die deutsche Literatur. 

Und so ergibt sich nun auch der richtige Standpunkt fiir die Be
urteilung der vielbesprochenen Schrift " 0- b e r die de u t s c he Lit e -
rat u r, ihre Mangel und die Mittel, durch welche sie verbessert wer
den kann". 

Diese Abhandlung erschien I780. Damals besaB unsere Literatur 
schon die Oden Klopstocks, die Minna und die Emilia Lessings, den 
Roman Wielands, den Gotz, den Werther, die Stella und die Lieder 
Goethes. Der Konig ging in seiner Schrift an diesen Leistungen S1till
schweigend voriiber; den Gotz tat er kurz ab als eine "abscheuliche 
N achahmung Shakespeares". So erregte die Schrift allgemeine Ent
rustung. Am hartesten sprach sich Klopstock aus, dessen christ
liche und poetische Ideale uberhaupt im Widerspruch mit dem ganzen 
Wesen des Konigs standen. Goethe schrieb ein "Gesprach iiber die 
deutsche Literatur", welches unter seinen Freunden umlief, dann aber 
doch nicht veroffentlicht wurde; es ist verloren ge.gangcn. Unter den 
vielen GegenauBerungen, die zum Druck gelangten, war die von Justus 
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Moser weitaus die bedeutendste. Er widerlegte tatsachlich den Konig; 
wiirdigte aber auch "das edle deutsche Herz; das nicht spotten, sondern 
wirklich niitzen und bessern will". Es verging lange Zeit, bis das harte 
Urteil des Konigs vergessen wurde und das unermeBliche Verdienst 
urn un sere Literatur zur Anerkennung gelangte, welches in seinen konig
lichen Taten lag. 

Man kann die Stellung Friedrichs zunachst aus seiner Unkenntnis 
des Zustandes unserer Literatur am Ende seiner Regierung erklaren 
und diese Unkenntnis entschuldigen. Seine Sprache war das Franzo
sische; er beherrschte das Deutsche zu wenig, urn in unserer Sprache 
philosophische Werke zu verstehen und Dichtungen zu genieBen. Sein 
Konigshandwerk lieB ihm immer weniger Zeit, solche Schwierig
keiten zu iiberwinden. Da blieben denn fUr ihn die Eindriicke maB
gebend, die er in seinen Bildungsjahren und dann und wann, bei einer 
sehr zufalligen Bekanntschaft, von unserer Literatur empfangen h3.tte. 
Vieles in seiner Schrift wiirde man billigen konnen, wenn sie die Zeit schil
derte, da Gottsched noch regierte und Uz, Gotz und Gellert auftraten. 

Gleichwohl hatte sich Friedrich iiber un sere Schriftsteller und ihre 
Werke nicht viel milder geauBert, wenn er besser mit ihnen vertraut 
gewesen ware. Denn sein U rteil entsprang aus seiner ganzen, friih in 
ihm angelegten Lebensauffassung und der darin gegriindeten Dber
zeugung, daB es die Funktion der Literatur sein miisse, unser Handeln 
auf klare, feste Prinzipien zu stellen, indem sie den Dingen souveran, 
in Scherz und Ernst entgegentritt und alles, was urn uns und in uns vor
geht, dem Raisonnement unterwirft. Unsere deutsche Dichtung ent
sprach nicht diesem Begriff. Dagegen fand Friedrich sein Ideal ver
wirklicht in der franzosischen Literatur, die er kannte, in der er sich 
selber versuchte. Die Mittel, mit denen diese Literatur ihre Wirkun.gen 
erreichte, wurden ihm daher zu allgemeingiiltigen MaBstaben, und der 
geschichtliche ProzeB, in welchem sie dieselben ausgebildet hatte, 
schien ihm die Regeln zu offenbaren, nach denen man jede andere 
Literatur zu der gleichen Vollkommenheit erheben konnte. 

Der SchUler von Montesquieu und Voltaire legt auch hier eine 
vergleichende historische Betrachtung zugrunde. Er betrachtet die Ge
schichte der modern en Literatur in erster Linie als eine Dbertra.gung 
des im Altertum Erreichten auf die neueren Volker. Die Renaissance 
ist der Ausgangspunkt der modernen Literatur. Aber der Moment, in 
welch em eine Nation fahig wird, vermittelst einer solchen Dbertragung 
den guten Geschmack und die schonen Kiinste bei sich auszubilden, 
ist zunachst bedingt durch ihre wirtschaftliche und politische Entwick
lung und dann, auf dieser Basis, durch die Ausbildung einer Sprache, 
welche der Literatur die Hilfsmittel des Ausdrucks gewahrt. Italien 
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erreichte diesen Moment in der Epoche von Dante, Petrarca, Ariost~ 
Sannazaro und Bembo. In Frankreich gelangte von Richelieu ab das 
wirtschaftliche und politische Leben zu der ruhigen, aufsteigenden Ent
wicklung, auf welcher die auBerordentliche Eliite der klassischen Lite
ratur dieses Volkes beruht. Corneille, Racine, Despreaux, Bos'suet, 
Flechier, Pascal, Fenelon, Vaugelas sind die wahren Vater der fran
zosischen Sprache. Sie gaben ihr Regel, W ohlklang und Kraft. Frie
drich hebt hier mit Recht hervor, daB eine Sprache nur in der Wechsel
wirkung des lebendigen Gebrauchs in der Gesellschaft mit der Dich
tung die FiilJe der Nuancen des Ausdrucks eneicht. Die englische 
Literatur hat in Shakespeare nur ihren Anfang, die Geburt der Kiinste 
fallt nie mit ihrer Reife zusammen. Erst der Wetteifer mit der franzo
sischen Literatur hat die englische auf ihren Hohepunkt geflihrt. Das 
Resultat dieser Vergleichung ist: die Ausbildung der nationalen Sprache 
ist die Bedingung einer national en Literatur; in dieser geht jedesmal 
die Prosa, insbesondere Historie und Beredsamkeit, mit der hochsten 
poetischen Kultur zusammen; die einzelnen Gattungen der Literatur 
grenzen sich ab, und ihre Regeln stellen sich durch das Zusammenwir
ken groBer Schriftsteller fest; dieser ganze Vorgang ist aber abhangig 
von der Dbertragung der antiken Literatur. 

Diese allgemeinen Betrachtungen, welche die Schrift des Konigs 
durchziehen und bestimmen, sind das Ergebnis seiner Beschaftigung 
mit Voltaire. Unter Voltaires EinfluB hat Friedrich den groBten Dichter 
des Zeitalters der Einbildungskraft, Shakespeare, nur als den Eingang 
in die groBe Periode der englischen Literatur anerkannt. Shake
speare verletzt die Regeln der Einheit von Ort, Zeit und Handlung; er 
hebt jede Wahrscheinlichkeit auf; er mischt die niedrigen Reden von 
Lasttragern und Totengrabern mit dem Pomp der Konige. Ebenso 
liegen die groteske Phantasie von Rabelais und die kraftvolle, bildliche 
Prosa von Montaigne vor der groBen franzosischen Literatur. Der Wohl
laut der Sprache, die Grazie und Delikatesse des Ausdrucks, wie sie die 
Gesellschaft in Italien und Frankreich zuerst entwickelt hat, die Regel
haftigkeit der Poesie, und in der Prosa der rationale Stil und die Gene
ralisation, die Anwendung auf das Leben gestatten: das sind flir Frie
drich wie flir Voltaire die obersten Forderungen, an denen die Literatur 
eines Volkes gemessen werden muB. 

Die deutsche Literatur seiner Zeit enthielt tatsachlich nichts, was 
in dieser Hinsicht dem Konig geniigt hatte. Er fragt nach groBen 
Prosaschriftstellern, besonders nach Rednern und Geschichtschreibern; 
er sucht regelmaBige, nach dem Muster der Alten gearbeitete Dramen, 
Lehrgedichte und Oden; er verlangt vor allem klassischen StiI: un sere 
Literatur konnte ihm das nicht bieten, denn sie war aus einer ganz 



Die Scnrift iiber die deu/sene Literatur J 09 

anderen Richtung der geistigen Krafte hervorgegangen als der fran
zosische Klassizismus, und sie strebte ganz anderen Zielen entgegen. 
Die deutschen Mystiker und Reformatoren hatten eine Sprache ent
wickelt, welche die hochste Ausdruckskraft fur die einsamen, auf das 
Unsichtbare bezogenen Gemutsbewegungen des moralischen und reli
giosen Menschen besaB. Ober die Dichtun_g, die sich auf dieser Grund
lage erhob, hat Justus M 0 s e r in seiner Antwort an den Konig schon 
vollkommen richtig geurteilt: "Der W eg, welchen die Italiener und 
Franzosen erwiihlt haben, ist dieser, daB sie zu sehr der Schonheit ge
opfert, sich davon hohe Ideale gemacht, und nun alles verworfen haben, 
was sich nicht sogleich dazu schicken wollte. Hieruber ist bei ihnen 
die dichterische Natur verarmt und die Mannigfaltigkeit verloren ge
gangen. Der Deutsche hingegen hat, wie der Englander, die Mannig
faltigkeit der hochsten Schonheit vorgezogen, und lieber ein glattes 
Gesicht mitunter als lauter Habichtsnasen mal en wollen." Moser er
lautert den Unterschied durch den zwischen englischen und franzosi
schen Garten: "In jenen find en Sie, eben wie in Shakespeares Stucken, 
Tempel, Grotten, Klausen, Dickichte, Riesensteine, Grabhugel, Ruinen, 
Felsenhohlen, \¥alder, Wiesen, Weiden, Dorfschaften und unendliche 
Mannigfaltigkeiten, wie in Gottes Schopfung, durcheinander vermischt; 
in diesen hingegen schone, gerade Gange, geschorene Hecken, herr
liche, schone Obstbaume, paarweise geordnet oder kunstlich gebogen, 
Blumenbeete wie Blumen gestaltet, Lusthauser im feinsten Geschmack 
- und das alles so regelmaBig geordnet, daB man beim Auf- und 
Niedergehen sogleich aIle Einteilungen mit wenigen Linien abzeichnen 
kann, und mit jedem Schritte auf die Einheit stoBt, welche diese weni
gen Schonheiten zu einem Ganzen vereinigt." Friedrich konnte die 
eigentumliche, wilde, mannigfaltige Schonheit der groBen englischen 
Phantasiedichtung, Klopstocks und des damaligen Goethe nicht ver
stehen. In der weitschweifigen Grundlichkeit unserer Geschichtschrei
ber, in ihrer Liebe zum Detail gewahrte er nicht eine Wurzel kunftiger 
GroBe, in der muhseligen Entwicklung von Begriffen nicht die not
wendige Voraussetzung un serer kritischen Philosophie. Er suchte die 
Zusammenfassungen, welche in den unermeBlichen Stoff der Dinge 
Ordnung und Licht brachten, und die deutschen Bucher, die er auf
schlug, zeigten ihm nur ein Ringen mit der individuellen Mannigfaltig
keit des Daseins. Er suchte Souveranitat des Geistes und Heiterkeit 
in der Dichtung, und er fand in der Poesie seines Volkes nur die 
dunkle Schwere des Gemutslebens. So legte er bald, wenn die Geschafte 
ihm Zeit fur einen Blick in unsere Literatur gestatteten, ihre Produkte 
als ihm unertraglich zur Seite. Hier offen bart sich am Ende seines 
Lebens die tragische Zwiespiiltigkeit seiner Bildung. Die eigentiim-



I 10 Fn'edrich der GrojJe und die detllsche Aujkliirung 

lichen Kdifte unserer Nation, auf die sein konigliches Wirken sich 
iiberall stiitzte, die in ihm selbst lebendig waren, hat er innerhalb unse
rer Literatur nicht zu verstehen vermocht. Es war zunachsJt ein G~gen
satz der Generationen; er war alt geworden wie sein Voltaire, und ver
wundert sah er, wie das junge Geschlecht sich neuen Sternen zuwandte. 
Es war aber auch ein Gegensatz des franzosischen und des deutschen 
Geistes, der nun deutlich zum Ausdruck kam. 

Die besonderen V orstellungen, die der Kritik des Konigs an unse
rer Literatur zugrunde liegen, bestimmen nun auch seine' Vorschlage 
zu ihrer Verbesserung. 

Friedrich ist iiberzeugt von dem Vermogen der deutschen Nation, 
das Hochste zu leisten. Wir sind nicht zuriickgeblieben, weil wir an 
Talent den anderen Nationen nachstiinden. Eine Kette von Kriegen 
machte uns arm an Geld und Menschen. Es entsprach dann dem richtig 
verstandenen Bediirfnis, daB unsere Vater zunachst die wirtschaftlichen 
und politischen Grundlagen un serer geistigen Bildung wiederherstell
ten. Die Bebauung des Landes, die Hebung des Gewerbes, die Ent
wicklung der Stadte, die Befreiung des dritten Standes, die Entfer
nung all der Hemmungen, welche die mannliche Energie des deutschen 
Volkes in ihrer Entfaltung hinderten, muBten nach den Gesetzen des 
Fortschrittes der Kultur der Ausbildung unserer Literatur vorangehen. 
Diese Bedingung ist erfiillt; ein freier Wetteifer der Krafte iSit entstan
den; wir steigen empor in demselben Augenblick, da die anderen Lite
raturen zu sinken beginnen. Die schonen Tage unserer Literatur sind 
noch nicht gekommen, aber sie nahen. Ich seIber werde sie nicht mehr 
erleben; ich schaue, wie Moses, nur von ferne das verheiBene Land. 

Unsere nachste Aufgabe besteht jetzt fUr Friedrich in der Regelung 
un serer Schriftsprache. Es gilt, sie zu mildern, den Ausdruck concis, 
die Verkniipfung der Satze knapp und logisch, die Gleichnisse ange
messen zu gestalten. Der Konig will iiberall methodisch vorgehen und 
regulieren - eben wie ein groBer Fiirst des achtzehnten Jahrhunderts 
denken muBte. Es gilt ferner, den hoheren Unterricht zu reformieren. 
Friedrich ist der iiberzeugteste Anhanger des klassischen Unterrichts, 
und mit richtigem Blick bevorzugt er die Prosaiker; Logik und Retho
rik sollen mit der Lektiire der Alten verbunden werden. Der SchUler 
5011 aber auch an Bayle, dessen logische Kraft Friedrich so sehr be
wunderte, Dialektik, an den franzosischen Kanzelrednern, die er selbst 
gern vorlas, Stil und Beredsamkeit, an den franzosischen Historikern 
geschichtliches und politisches Denken lernen. Es muB der Bann ge
brochen werden, der den modern en Geist von den Universitaten fern
halt: der Philosoph 5011 in die heute wirksamen Systeme einfUhren, 
der Historiker Menschen, Entdeckungen und schriftstelleriS'che Werke 
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alier J ahrhunderte sehen lassen. Obersetzungen des Besten, was andere 
Zeiten hervorbrachten, sollen hergestellt werden. In dies em Zusammen
hang ist fUr Friedrich das lebendige Verhaltnis zur franzosischen Sprache 
und Literatur eine notwendige MaBregel, welche unsere ei$ene Ent
wicklung vorbereitet. In der guten Geselischaft Frankreichs seit Franz I. 
hat man mehr spanisch und italienisch als franzosisch gesprochen, und 
an der griechischen Sprache und Literatur haben sich die Romer ge
bildet. So werden wir an dem franzosischen Beispiel unseren eigenen 
Ausdruck, unseren Stil, unser Denken und unseren Geschmack ent
wickeln. Oberall bei uns ist Redlichkeit, Gelehrsamkeit und philosophi
scher Geist: es bedarf nul' des Funkens des Prometheus, urn den Geist 
der Nation zu entflammen. 

DIE NEUE AKADEMIE 
I. 

Wer sich in die Geschichte Friedrichs versenkt, empfindet immer 
wieder ein Moment, welches die Erfassung und Darstellung dieses Le
bens erschwert und zugleich doch das Reizvolle eines solchen Ver
suches ausmacht: Die s e s Leben laBt sich am wenigsten auf eine ein
fache Formel bringen; hinter seinen Handlungen und AuBerungen 
steht immer die ganze komplexe und bewegliche Personlichkeit, die 
sich uns erschlossen hat. Alles spielt immer zusammen oder lost sich 
ab in raschem Wechsel: die Lust, das Dasein zu genieBen in heiterer 
Gesellschaft, Konversation, Musik, in Lektiire und eigener schrift
stellerischer Tatigkeit - und das BewuBtsein, daB den Fiirsten der 
Staat zum Opfer verlangt; der Ehrgeiz des FeldheFrn, den der Kriegs
ruhm lockt - und der Konig-Philosoph, der sein Yolk gliicklich machen 
und den Fortschritt der Menschheit fordern will; Kultus der Freund
schaft, Verkehr mit Literaten wie mit seinesgleichen - und herrisches 
SelbstgefUhl in den einsamen Hohen des Genies und der absoluten 
Macht; Hingebung an die Eindriicke des Augenblickes bis zur Auf
losung - und ein Heldenmut, dem Schicksal die Stirn zu bieten, der 
nur in der romischen Antike seine Ausdrucksformen und Vorbilder 
findet. Das war es, was jeden, der dieser Personlichkeit nahe trat, zur 
Bewunderung hinriB, anzog und doch auch wieder fernhielt, abstieB,; 
es blieb in ihr etwas Ratselhaftes, Unheimliches. Der siebenjahrige 
Krieg gehorte dazu, diesen Reichtum zu zerstoren, oder es wurde nun 
doch alles grau, hart, Raison, Pflicht, Entsagung. 

Diese bestandige Viels'eitigkeit in dem Verhalten Friedrichs gilt 
es zu beachten, wenn man die MaBregeln verfolgt, die er nun ergreift. 
urn seinen Hof und seine Hauptstadt zum Mittelpunkt der geistigen 
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Kultur zu machen, deren Bild ihn erflillt. Die neue Academie des Scien
ces et Belles-Lettres, die aus der verfallenen Stiftung von Leibniz hervor
geht, steht im Vordergrund dieser Bemtihungen. Ihr gelten die V.erhand
lungen des Konigs und seiner Beauftragten mit den Gelehrten und 
Schriftstellern, die man ftir Berlin gewinnen will, und jeder, der kommt, 
erhalt seinen Platz in ihr angewiesen. Damit ist auch flir unsere Dar
stellun.g ein Rahmen gegeben, dem sie sich nicht entziehen kann. Und 
das ist gewiB, die Akademie bildet von Anfang an ein starkes, selb
standiges Motiv in Friedrichs Kulturplanen. Er hatte ihrer schon als 
Kronprinz wiederholt in seinem Briefwechsel mit Voltaire gedacht, und 
es war eine seiner erst en Re~ierungshandlungen, daB er sich tiber den 
Zustand der alten Sozietat Bericht erstatten lieB und ihre Umbildung 
einleitete. Die Akademie war nun einmal der neue organisatorische Ge
danke, den die wissenschaftliche Bewegung und die darauf gegrtindete 
Hoffnung auf eine neue Kultur unseres Geschlechtes erzeugt hatten. Sie 
gehorte auBerdem zu der glanzenden Reprasentation einer Monarchie 
im Stile Ludwigs XIV., die flir Friedrich immer ein Vorbild blieb. 
Dennoch erwartete der Konig von den Personen, die er berief, mehr als 
daB sie ihre Stelle in der Akademie ntitzlich und wtirdig ausflillten. 
Er rechnete mit ihnen auch flir seine anderen organisatoris'chen Plane 
und Aufgaben, fUr seine Academie des Nobles, ftir die sich fortwahrend 
mehrenden Institute, die den technischen Bedlirfnissen deS' Erwerbs
lebens und der Staatsverwaltung dienten. Er hatte das deutliche Be
wuBtsein, daB er seinem Staat und seinem Volk nicht genug geistige 
Kraite zuflihren konnte. Es kam ihm also zunachst nur darauf an, solche 
Personen zu gewinnen: wie sie sich verwenden lieBen, mochte spate.
rer Erfahrung und Gelegenheit anheimgestellt bleiben. Die geistige 
GroBe an sich zog ihn an. Er suchte ihrer habhaft zu werden, wo und 
wie er sie traf. Seine Achtung vor ihr minderte sich nicht, wenn sie 
sich in Bereichen auBerte, die ihm seIber fern lag-en. Er spottete wohl 
tiber die Leute, die nur in Zahlen und Kurven denken konnten. Aber 
er lieB auch sie gewahren und lebte der Zuversicht, daB auch diese 
Bache schlicBlich einmlindeten in den groBen Strom des geistigen und 
sittlichen Fortschrittes der Menschheit. Er hat Euler und Lambert be
rufen, obwohl ihnen alles fehlte, was ihm einen Maupertuis und d'Alem
bert auch personlich wert machte. Und wer ware liberhaupt vor seinem 
Spotte sicher gewesen? Machte er doch mit sich seIber keine Ausnahme. 
Das einzige, was er verlangte, war, daB jeder sein Metier verstehe und 
den Mut habe, sich dazu zu bekennen, erhaben tiber aHem Schein und 
Aberglauben. Diese Freiheit der Seele blieb doch das Entscheidende, 
was er bei den Menschen suchte, und wenn sie sich in der ganzen Er
scheinung auBerte, in dem Talent, das Leben heiter zu nehmen, seine 
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Freuden und seine Schmerzen, wenn dann das andere hinzukam, flir 
jeden Gedanken und jede Stimmung den adaquaten Ausdruck zu fin
den, in Worten, Tonen oder Farben: dann war flir ihn das Hochste er
reicht, was Menschen einander bieten konnen. Dann konnte auch er 
mit ihnen leben. Dieses personliche Motiv, der Durst der eigenen 
Seele nach einer freieren, schoneren, $lucklicheren Welt, verbindet 
sich immer wieder mit jenen Absichten fur Staat und Yolk und Mensch
heit; niemand konnte trennen, was hier als ursprungliche Einheit ge
geben ist. Und ob nun diese Voltaire, Maupertuis, Lamettrie, d'Alem
bert 'kommen oder ablehnen, ob sie halten, was sie versprochen, oder 
nicht: wie leuchten und funkeln im Verkehr und im Briefwechsel mit 
ihnen aIle Seiten dieses einzigen Menschen I 

Das also ware das Ergebnis: die Geschichte der neuen Akademie 
ist zunachst die Geschichte Friedrichs, seiner kulturpolitischen Plane 
und Versuche und seiner Personlichkeit - wie sich einst in der alten 
Sozietat der universale Denker darstellte, der sie b<:grundete. Aber an 
einerr.. solchen Beispiel zeigt sich auch die Bedeutung der graBen Gei
ster, die zugleich Organisatoren sind, fUr das Leben ihres Volkes. 

2. 

GroBe Institutionen, welche sich die Tatigkeit d~r Menschheit fur 
ihre Zweckzusammenhange gebildet hat, passen sich mit unverwust
licher Lebenskraft veranderten Verhaltnissen an. Wenn die Verfassung 
einer solchen Institution sich unzureichend erwiesen hat, wenn so man
ches in ihren Zielen nicht mehr der Zeit entspricht: ihre Wurzeln leben 
fort, die in den Zweckzusammenhang seIber hinabreichen; ihre recht
lichen Grundlagen, ihre Geldmittel, die mannigfachen Verhaltnisse, in 
welche sie eingreift, sichern ihren Fortbestand. Die Funktion, die sie 
fUr eine gegebene Lage der Kultur erfUllt hat, wird nun ersetzt durch 
eine andere, welche den neu entstandenen Bedurfnissen entspricht. 

So ist es auch mit der preuBischen Akademie der Wissenschaften 
gegangen. Sie konnte nicht einmal geltend machen, daB sie in den 
vierzig Jahren, die sie nun bestand, etwas Bedeutsames geleistet habe: 
aber im Besitze ihres Kalendermonopols hatte sie ihr Dasein gefristet. 
J etzt begann eine neue Periode in ihrer Entwicklung, indem ihr neue 
Aufgaben gestellt wurden. 

In der "Geschichte meiner Zeit" schreibt Friedrich: "Die Fort
schritte der Philosophie, der politis chen Okonornie, der Kriegskunst, 
des Geschmackes und der Sitten bilden ohne Zweifel einen interessan
teren Gegenstand fur Betrachtungen als die Charaktere von geistes
schwachen Personen im Purpur, von Charlatanen mit der Tiara auf dem 
Haupt und von den Konigen zweiten Ranges, Minister genannt, von 

Dilthey, Gesammeltc Schrif!en III 8 
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denen nur wenige in der Geschichte einen Platz verdienen." 1m 
politischen Leben wiederholen sich immer wieder dieselben Dinge, nur 
die Namen der Akteure wechseln, wahrend die Entdecku~g bisher un
bekannter Wahrheiten und die Aufklarung des Geistes das IntereSISe 
alIer denkenden Menschen beschaftigen miissen. Es war die Summe 
der Geschichtsphilosophie des J ahrhunderts. Die Menschheit schreitet 
durch die Macht des Gedankens in gesetzmaBigem Gange aus der Bar
barei zu veredelten Sitten, zur Toleranz und zu selbstandiger Moralitat 
vorwarts. Hieraus folgen der unbedingte Wert des wissenschaftlichen 
Denkens und der internati{)nale Charakter der wissenschaftlichen Aibeit. 
Das war mehr, als Leibniz gewolIt hatte. Leibniz konnte sich die Funk
tion der wissenschaftlichen Arbeit immer nur in einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit den anderen Wert en der Kultur denken; sie ver
lor sich ihm fast in einer Fiille praktischer Aufgaben, zumal wenn 
er das Interesse des Staates an seinen organisatoris:chen Vorschlagen 
zu erweisen suchte. Seine Akademien waren immer zugleich technische 
Anstalten, in weitestem und engs'tem Verstande. Fiir Friedrich lag in 
der Herrschaft der Vernunft und in ihrem Fortschreiten das hochste 
Interesse des Menschengeschlechtes selbst. Indem der Staat die Wissen
schaften pflegt, ist er der Trager von Werten, welche weit iiber seine 
eigene vergangliche Existenz hinausreichen; er dient einem unbedingten 
und hochsten Zweck der menschlichen GeselIschaft. Und in dieSiem 
selbstlosen Dienste wird er die hochste Triebfeder, die Kraft des ver
niinftigen Denkens, in freie Tatigkeit setzen und so auch sein eigenes 
Interesse fordern. In diesem Sinne erklart sich Formey in der Vorrede 
zum erst en Bande der Denkschriften der neuen Akadexnie (1745): es 
waren die Gedanken und teilweise die Worte des Konigs selbst. Das 
wird also die e r s t e Veranderung sein, welche in d,er Funktion der 
Akademie nach dem Willen Friedrichs eintritt: sie wird die Beziehung 
ihrer Leistungen auf den offentlichen Nutzen, auf die wirtschaftlichen 
und technischen Fortschritte nicht mehr als MaBstab und Rechtsgrund 
ihrer Existenz ansehen: jede Entdeckung tragt ihren Wert in sich selbst, 
in der Kraft, die sie enthalt, das Fortschreiten der Vernunft zu fordern. 
Ein neues Ideal der Akademie, in welchem die Keime fUr kiinftige Ent
wicklungen enthalten waren. 

Und deshalb miissen die Arbeiten der Akademie allen Kulturvolkern 
zuganglich sein. Dies wurde friiher durch die lateinische Sprache er
reicht; jetzt war die franzosische an ihre Stelle getreten, sie herrschte 
an den lIOfen und im diplomatischen Verkehr, sie war die Weltsprache 
geworden. So sind es in erster Linie Griinde ganz sachlicher Art ge
wesen, welche Friedrich bestimmten, sie zur offiziellen Sprachc der 
Akademic zu machen. Die Denkschriften cler Berliner Akademie wiir-
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den in einer anderen Sprache zu jener Zeit tiber die Grenzen Deutsch
lands hinaus nicht gelesen worden sein. Man hore die Begrtindung von 
Maupertuis: die Verwendung der lateinischen Sprache ftir die Begriffe 
der modernen Wissenschaft bringt einen sonderbaren und Hicherlichen 
Jargon hervor; in der franzosischen Sprache allein kann man sich tiber 
jede Art von Gegenstanden mit Genauigkeit und Eleganz ausdrticken, 
ihre logische Vollkommenheit hat ihr diese allgemeine Geltung ver
schafft. "So kommt es, daB ein Monarch, dessen Geschmack der ent
scheidende Richter in diesen Dingen ist, sie mit solcher Eleganz spricht 
und schreibt und sie seiner Akademie vorgeschrieben hat." Wieviel die 
Herrschaft der franzosischen Sprache in der Mitte des vorigen J ahr
hunderts, welche Friedrich und die Akademie doch nur verstarkt haben, 
auf die Umformung der unsrigen, auf den Stil eines Lessing, Mendels
sohn und Wieland gewirkt hat, das wird erst eine genauere Geschichte 
un serer deutschen Schriftsprache gerecht abwagen konnen. 

Die dritte und wichtigste Veranderung in der Funktion der Aka
demie ktindigt sich in ihrem neuen Namen an: Academie des sciences et 
belles-lettres. Auch diese Erweiterung war durch den Geist der fran
zi.isischen Literatur des Jahrhunderts bedingt. Sie folgte aus dem neuen 
Begriff des Schriftstellers, wie ihn Voltaire, Diderot und Friedrich selbst 
reprasentierten, und wie er dann in Lessing eine echt deutsche Ver
wirklichung gewann. Hier hat sich doch in der Tat ein entscheidender 
Fortschritt in der Geschichte des deutschen GeiSites unter dem Ein
fluB der franzosischen Literatur vollzogen. Die umfassende Einheit all
seitigen schriftstellerischen Wirkens, wie Schiller und der spatere 
Goethe sie verkorpern, ist als ein Hochstes die Fortsetzung c1essen, 
was Voltaire flir Frankreich war. Die Akademie Friedrichs hat diesen 
Zusammenhang zum ersten Mal in Deutschland ausgedrtickt: sie fand 
in der schriftstellerischen Form das Mittel, welches von den abstrak
testen wissenschaftlichen Leistungen bis zur literarischen Kritik und 
zur Einwirkung philosophischer Ideen auf das groBe Publikum ihr 
ganzes Wirken zusammenhielt. 

Friedrich sah nun flir diese neuen Funktionen der Akademie das 
Organ in den franzosischen Schriftstellern. Dies ergab sich aus seinen 
dargelegten Ideen, und dann aus den Umstanden. Wenn er sich mit 
franzosischen Hofleuten und Literaten umgab, so entsprach das nur 
dem, was auch an anderen HOfen geschah. Dazu kam der geistige 
EinfluB der franzosischen Kolonie. Sie bildete damals noch immer einen 
crheblichen Bruchteil der BevOlkerung der Hauptstadt. Und mehr noch 
als durch ihre Zahl waren diese Abkommlinge der Hugenotten durch 
Energie, logische Schulung und Beredsamkeit - die Erbschaft der 
franziisischen Rcformiertcn - ein wichtiger Faktor im Leben Berlins. 

8· 
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Wer gedenkt hier nicht der eigentiimlichen Auspragung dieser Eigen
schaften in Dubois-Reymond, dem standigen Sekretar der :1aturwissen
schaftlichen Klasse unserer Akademie? Der Konig stand dann zu den 
Hauptem der franzosischen Aufklarung in personlichen Beziehungen; 
er war gleichsam mit eingereiht in diese vorwartsdrangende europaische 
Verbindung; im Norden hatte sich durch ihn ein neuer Mittelpunkt 
derselben gebildet. Und wenn nun den modemen Schriftstellern in Paris 
die Freiheit der Feder beengt und das Leben erschwert wurde: unter 
den Fliigeln seines Adlers sollten alle freien Geister Zuflucht und ge
sichertes Dasein finden. Da bot sich denn die Akademie als natiir
licher Sammelpunkt dar. Sie sollte die Burg der AufkHirung sein; es 
schien dem Konig moglich, die Akademien von Paris zu erreichen, 
ja vielleicht zu iiber£liigeln. "Ich fiihle," schreibt er an d' Alembert, 
"wahrhaft eine groBe Verpflichtung gegen Ludwig XIV. fiir die Wider
rufung des Ediktes von Nantes; wenn sein Enkel diesem erhabenen Bei
spiel nachfolgen wollte, so ware ich voller Dankbarkeit; besonders wenn 
er zugleich aus seinem Reich dies Philosophengeziicht austriebe, wiirde 
ich mildherzig die Verbannten aufnehmen." 

Es war im Grunde doch der alte Gegensatz des katholischen Sy
stems, welches von den Tagen des Descartes ab jedem wissenschaft
lichen Denker Reverenzen gegeniiber dem Papst und den Jesuiten ab
gefordert hatte, und der Gedankenfreiheit, auf der die Reformation 
beruhte, und kraft deren der groBe Kurfiirst den Hugenotten in seinen 
Landen einst eine Zuflucht gewahrt hatte. Diese Gedankenfreiheit ge
dachte Friedrich auf den ganzen Umfang wissenschaftlicher Ketzereien 
ohne irgendeine Einschrankung auszudehnen. Wenn er Lamettrie in 
seine Nahe 109, so geschah es, urn der Welt zu zeigen, daB in seinem 
Staate die Toleranz unbegrenzt sei. Es war nicht seine Schuld, wenn 
er sich hierbei vomehmlich mit Freigeistem von geringerer Sorte be
gniigen muBte. Er fiihrte einen stillen anhaltenden Krieg mit Frank
reich urn dessen groBe Schriftsteller. So sonderbar uns Heutigen ein 
solches Untemehmen erscheint: es £loB folgerichtig aus seinen hochsten 
geschichtsphilosophischen Prinzipien, in denen er mit Voltaire im Ein
klang war. Nicht die abstrakte Wissenschaft allein, auch die schone 
Literatur ist ein Hochstes, des sen Werte und Normen gleichsam iiber 
den Volkem, in einer Region des rein Menschlichen und Universalen 
wohnen. Die goldenen Zeit en des Perikles und Augustus, des Lorenzo 
de'Medici und Ludwigs XIV., durch so weite Zwischenraume sie ge
trennt sind, bilden eine Einheit. Sie entstehen in der Obertragung des
selben guten und regelmaBigen Geschmackes von einer Nation auf die 
andere, sie sind durch dieselben allgemeinen menschlichen Normen 
der echten Kunst verbunden. Die Formen der Dichtungsarten sind dUTCh 
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feste Gesetze zeitlos bestimmt, sie bilden ein unverandediches natiir
liches System. Diesen Begriffen haben dann Hamann und Herder die 
Eigenart nationaler Dichtung entgegengestellt, wie sie aus der inneren 
lebendigen Kraft eines Volkes entspringt. 

3· 
1m J uni 1740 ergingen die erst en Einladungen des jungen Konigs 

an die Gelehrten und Schriftsteller, die ihm die Akademie reformieren 
helfen soUten. Nicht aIle erschienen, auf die man zahlte. Unter den 
wissenschaftlichen Zelebritaten versagten sich Vaucanson in Paris und 
s'Gravesande in Leyden. Aber der groBte Mathematiker der Zeit, Euler, 
wurde gewonnen, und er war von dieser Zeit ab fUnfundzwanzig Jahre 
hindurch gleichsam das Riickgrat der mathematisch-naturwiss'enschaft
lichen Abteilung der Akademie. Als Schriftsteller groBen Stiles stand 
Voltaire im Hintergrund, wenn er auch zur Zeit von der ,,_gottlichen 
Emilie" sich nicht trennen woUte. Ein schlechter zeitweiliger Ersatz 
fUr ihn war der italienische Windbeutel Algarotti: er kam und ent
tauschte. Besonderen Wert legte der Konig auf die Berufung Christian 
W 0 Iff s. Der brutale HaB seines Vaters gegen die neue Philo sophie 
hatte den wirkungskraftigsten unter den deutschen Denkern der Zeit 
vor nun siebzehn Jahren aus Halle vertrieben. Friedrich dankte seinen 
Schriften die erste EinfUhrung in die Philosophie des Jahrhunderts und 
war entschlossen, ihm Genugtuung zu geben. Zugleich sollte seine 
auBerordentliche, wenn auch etwas pedantische Lehrgabe fUr die Aka
demie genutzt werden. "Denn un sere Akademie muB nicht zur Parade, 
sondern zur Instruktion sein." Daher sollten in ihr "auswart~ge ge
schickte Manner alle Teile der Philosophie dozier en, damit Junge von 
Adel und andere was RechtschaffeneS' lernen konnten." So ware diese 
Akademie zugleich eine Art moderner Universitat fur die regierende 
Klasse des Landes geworden, wenn man nicht schlieBlich von einer so 
ungewohnlichen Erweiterung ihrer Aufgaben Abstand genom men 
hatte. Wolff wollte indessen lieber in Halle "professor generis hu
mani", wie er sich selbstbewuBt nannte, als ein "academicien" in 
Berlin sein, zumal da er bald horen muBte, daB ein Newtonianer, Mau
pertuis, die Akademie leiten und das Franzosische ihre offizielle Sprache 
werden soUte. Es war der erS'te Fall, daB die emporstrebenden Uni
versitaten in Konkurrenz mit einer Akademie traten. 

1m September 1740 war dann die beriihmte Zusammenkunft, in 
welcher Friedrich zum erst en Male Vol t air e und M au per t u i s ge
sehen hat. "Mein Herz und meine Neigung," mit diesen Worten hatte 
er Maupertuis eingeladen, "haben seit dem Momt!nt meiner Thronbe
steigung das Verlangen in mir entziindet, Sie hier zu haben, damit Sie 
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der Berliner Akademie die Form geben, die Sie allein ihr gebcn konnen. 
Sie haben die Welt iiber die Gestalt der Erde aufgekUi.rt; lehren Sie 
nun auch einen Konig, wie siiB es ist, einen Menschen wie Sie zu be
sitzen." Maupertuis hatte durch die Expedition nach Lappland, welche 
der von Newton theoretisch erschlossenen Abplattung der Erde eine 
empirische Bestatigung brachte, Weltruhm erworben. Indes schon da
mals hatte sein hochfahrender Geist in den wissenschaftlichen Kreisen 
von Paris eine Opposition gegen ihn hervorgerufen. So folgte er gem 
der schmeichelhaften Einladung des nordischen Salomo. In dieser Zu
sammenkunft wurde der junge Konig sogleich und fiir das' ganze Leben 
von Maupertuis gewonnen. "Das griesgramigste Gesicht, das ich in 
meinem Leben ges:ehen habe," aber ein vollstandig ehrlicher Mann und 
ein griindlicher Gelehrter von groBer Kraft der Intuition, dessen Kon
versation der Konig auf die Dauer der von Voltaire vorzieht. Aber welch 
ein Rencontre zwischen Voltaire, der sich an gewisse unbestimmte, etwas 
nebelhafte Aussichten auf den Prasidentenstuhl der Akademie erinnert, 
und Maupertuis, diesem verkorperten wissens'chaftlichen Hochmut, der 
die Prasidentenstelle in der Tasche hat. Der, wenn er auf seine Polar
reise zu reden kam, in einen Ton verfiel, "als hatte er die Pole ~elbst 
abgeplattet." Voltaire reiste unter solchen Umstanden zuriick zu der 
Marquise, Maupertuis folgte dem Konig nach Berlin. "Als wir beide," 
sch'reibt Voltaire, ",Cleve verlieBen, Sie rechts und ich links:, glaubte ich 
beim letzten Gericht zu sein, wo Gott die Auserwahltcn von den Ver
dammten sondert. Der gottliche Friedrich sagte Ihnen: Setze Dich zu 
meiner Rechten ins Paradies von Berlin, und mir: Geh, Verdammter~ 
nach Holland." 

Der erste schlesische Krieg kam, und Friedrich hatte eine "Mathe
matik" zu treiben, die ihm fiir andere Dinge wenig Zeit lieB. Er suchte 
den in Berlin zuriickgebliebenen Maupertuis durch die liebenswiirdig
sten Billets bei guter Stimmung zu erhalten. Das gelang doch bci dem 
Prasidenten ohne Akademie nicht auf die Dauer. Maupertuis kehrtc 
noch im Jahre 1741 nach Paris zuriick. Dort wurde er im folgenden 
Jahre Direktor der Academie des Sciences und im nachsten auf den 
Vorschlag von Montesquieu unter die vierzig Unsterhlichen aufge
nommen. So lieB Friedrich die Dinge, wie sie waren, aber sie seiber 
drangten zur Entscheidung. 

Denn der Kreis gleichgesinnter Personen, die sich, in nahercm 
und weiterem Abstande, urn den Konig scharten, war bereits cine Macht. 
Einige von ihnen hatten schon zu der Tafelrunde von Rheinsberg ge
hort; die anderen hatten nur den Regierungsweehsel erwartet, urn sich 
zu dem neuen Herrn zu bekennen oder seinen Dienst und seine Gunst 
zu suehen. Da waren die neuen franzosischen Literaten, die sich einge-



Die Societe literaire 

stellt hatten, geladen und ungeladen, aber aIle willkommen. Da waren 
die zuverlassigen Freunde aus der franzosischen Kolonie, die immer 
ein personliches Verhaltnis zu dem reformierten Herrscherhause ge
habt hat, dem sie ihre religiose Freiheit verdankte. Vor aHem hatte 
doch das Beispiel des Kronprinzen und nun des jungen Konigs eine 
neue Art von Offizieren gebildet oder herbeigezogen, sehr verschie
den von den gottesfUrchtigen und grobkornigen Genossen Friedrich 
Wilhelms und seines Tabakkollegiums. Julius Casar war ihr Ideal, der 
militarisches Genie mit den Gaben des Staatsmannes! und des Schrift
stellers vereinigt hatte, und in Friedrich erschien ihnen dieses Ideal 
von neuem verwirklicht. Sie kommandierten heute unter seinen Augen 
ihre Bataillone auf dem Paradeplatz oder in der Schlacht, eilten morgen 
in diplomatischer Mission nach Paris, London oder Wi en, reorganisier
ten inzwischen eine Behorde oder regelten irgendein verwickeltes Ge
schaft der inneren Verwaltung, und sammelten sich dann wieder urn 
ihren Helden, zu neuen Befehlen oder zu frohlichem GenuB, immer 
hochgemut, empfanglich fUr alles, was Geist und Schonheit hieB, zum 
Teil seIber Schriftsteller und Kiinstler. Und sie, nicht jene Literaten, 
und mochten diese das Hochste leisten, waren die Vertrauten, die 
Lebensgefahrten, mit denen Friedrich sich ganz einig wuBte, die er 
liebte, die er in seinen Oden feierte, und urn die er klagte, wenn er 
sie verlor. 

Diese Elemente strebten nach einer Organisation ihrer gemein
samen geistigen Interessen. Der Generalfeldmarschall Samuel von 
S c h met tau iibernahm die Fiihrung. Einer der letzten Reprasentanten 
jenes heimatlosen Offizierstandes, der nun in der preuBischen Armee 
selten wurde, aber auch ein homme d'esprit, vertraut mit der neuen 
wissenschaftlichen und literarischen Bildung und ges:chickt, sie in die 
schon en Formen einer Konversation zu bringen, wie der Konig sie liebte. 
Zugleich kamen Bundesgenossen aus den eigenen Reihen der alten 
Sozietat, Euler, der Neuberufene an der Spitze. 1m Sommer 1743 
schritt man zur Tat und griindete die Societe literaire. Wie rasch hatte 
doch die neue geistige Bewegung alle Kreise ergriffen I Sechzehn Ehren
mitglieder und zwanzig ordentliche waren in wenigen Wochen beisam
men: unter jenen die GroBen der Hofgesellschaft, Schmettau, der 
Staatsminister Kaspar Wilhelm von Borcke, einer der erst en deut
schen Shakespeare-Ubersetzer, drei andere Minister, dann Gotter, Poll
nitz, Keyserlingk, Knobelsdorff, Finckenstein, Stille, Duhan de J andun; 
unter diesen, den ordentlichen, zehn Mitglieder der alten Sozietat, 
dazu die Franzosen der Kolonie und der jiingsten Einwanderung, die 
beiden Achard, Formey, d'Argens, Jordan, Francheville. Ais Beweg
grund der Stiftung erscheint der "Wunsch einiger Einwohner von Ber-
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lin, welche fiir die Wissenschaften und Literatur Geschmack haben, 
ihre Kenntnisse zu erweitern und sich mehr und mehr dem Publikum 
niitzlich zu machen," als Zweck "die Pflege alles Interessanten und 
Niitzlichen in den verschiedenen Teilen der Philosophie, Mathematik, 
Physik, Natur-, Staats- und Literaturgeschichte und Kritik." Ein Pro
gramm, welches enger und weiter war als das der alten Sozietat. Die 
Philosophie steht voran, und die Geschichte der Literatur und die lite
rarische Kritik sind aufgenommen. Francheville legte hier seinen Ent
wud einer Geschichte der Kiinste vor, die er unter den Augen der 
Sozietat zu schreiben gedachte, und diese bezeugte ihm ausdriicklich 
ihre Befriedigung iiber einen solchen Gegenstand. Es entsprach dann 
dem neuen Begriff des durch das Wirken des Schriftstellers fUr die 
Aufklarung gegebenen Zusammenhanges aller geistigen Arbeit, daB 
man von einer Einteilung in Klassen 'absah: das Statut dieser Societe 
literaire kennt nur Gesamtsitzungen; diese sollen in freier Lebendigkeit 
Vorlesungen, Diskussionen und Korrespondenzen enthalten. 

Der neue Verein tagte regelmaBig und beschaftigte sich mit ernster 
Wissenschaft. Die Sitzung vom 8. Oktober wurde durch die Anwesen
heit von Voltaire verherrlicht, der im Herbst 1743 auf einige Wochen 
nach Berlin gekommen war, und zwar diesmal als franzosischer Agent: 
eine neue Rolle des Vielgewandten, die der Konig weniger ernsthaft 
nahm als sein literarischer Freund. Aber auch die alte Sozietat hielt sich 
aufrecht, und sie war die vom Staat privilegierte und fundierte Ver
tretung der Wissenschaft. Schmettau und Euler gingen denn auch von 
Anfang an darauf aus, sie zu sprengen. Sie beantragten die Vereini
gung der beiden Sozietaten, und der Konig, der nun den rechten Augen
blick fUr gekommen hielt, willigte ein. Eine Kommission wurde nieder
gesetzt; ein hartniickiger Kampf zwischen den Alten und Neuen be
gann, und wie es in solchen Fallen zu geschehen pflegt: das ReslUltat 
war ein KompromiB. Die neue "Konigliche Akademie der Wissen
schaften" machte dem modernen Geiste manche Zugestiindnisse. $ie 
schloB positive Theologie, Jurisprudenz und Medizin ausdriicklich von 
ihrer Pflege aus, beseitigte die besondere deutsche Klasse der alten So
zietat, indem sie deren Aufgaben der literarischen Klasse iiberwies, 
und schrieb dieser nicht mehr vor, daB sie hauptsiichlich auf die orien
talischen Sprachen und die christliche Mission bedacht sein solIe. Sie 
errichtete vor allem eine ganz neue Klasse, die philosophische. Aber 
sie war weit davon entfernt, Philosophie und Literatur in die zentrale 
Stellung zu riicken, die sie jetzt beanspruchten. Nach wie vor s'ollte 
sich vielmehr alJe Arbeit in den Klassen vollziehen. Die Klassen be
hielten iiberhaupt ihre iiberlieferte Selbstandigkeit. Und so iinderte 
sich auch nicht der oligarchische Charakter, den die Regierung der 
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Akademie damals, als man Leibniz verdrangte, angenommen hatte; ein 
Kollegium, welches sich aus dem Vizeprasidenten, den Direktoren der 
Klassen und vier Kuratoren zusammensetzte, iibernahm die Herrsehaft_ 
Wie maehtig noeh der Geist des Alten war. zeigte sieh aueh darin, daB 
die Statuten noeh einmal deutseh abgefaBt wurden; in ihrer Unreinheit 
und Unbiegsamkeit, ihrer Weitsehweifigkeit, ihrem vaterlich-schul
meisterliehen Ton war diese Spraehe noeh immer dieselbe wie vor 
vierzig Jahren_ Dem entspraeh, daB fUr die Publikationen das Fran· 
zosisehe nur zugelassen wurde, neben dem Lateinisehen und dem 
Deutsehen. 

Das war denn nicht die Akademie, die Friedrich plante. Als die 
neue Anstalt am 24. Januar I744, seinem Geburtstage, eroffnet wurde, 
blieb er fern. Seine Hoffnungen kniipften sich an M a u per t u is. End· 
lich sehrieb ihm dieser, daB er naeh Berlin zuriiekkommen wolle. Die 
Naehricht traf den Konig in der befreiten Stimmung naeh dem Sieges
morgen von Hohenfriedberg. Er antwortete freudig, in den liebens· 
wiirdigsten Ausdriieken, so wie nur er diese empfindlichen PerSiOnen 
zu behandeln wuBte: "Sie bringen mir ein groBes Opfer; was solI ich 
tun, urn Ihnen Vaterland, Eltern und Freunde zu ersetzen?" Mauper. 
tuis kam in der Tat, und wieder fiel dem Konig die Aufgabe zu, 
den Diffizilen bis zur Beendigung des Krieges bei guter Laune zu er· 
halten. Die Liebe kam ihm zu Hilfe: Maupertuis verlobte sich mit einer 
Dame aus dem preuBisehen Adel. Friedrich gratulierte und vergaB 
dabei nicht die durehaus notwendige Erinnerung an die nordische 
Reise: "Moehten Sie in der Liebe dasselbe Gliiek finden, welches Ihnen 
bei Ihren wissenschaftlichen Entdeckungen in Lappland beschieden ge
wesen ist; Urania und Newton singen Hymnen zu Ihrer Hochzeit." 

Sobald der Konig aus dem Felde heimgekehrt war, ging man ans 
Werk. Maupertuis bestand von vornherein darauf, daB fUr ihn das 
Amt eines Prasidenten der Akademie in dem U mfang wiederhergestel1t 
wurde, wie es einst Leibniz bekleidet hatte, iiber allen Direktoren und 
Kuratoren. Der Konig bewilligte ohne weiteres diese Bedingung; sie 
entsprach durchaus seinen eigenen Absichten. Dann entwarf Maupertuis 
cin neues Reglement: ein Muster von Kiirze und Priizision. Diese 
Verfassung der Academie Royale des sciences et belles-lettres vom 
10. Mai I 746 legt die Regierung der Akademie in die Hand des Pra
sidenten, den der Konig selbstherrlich ernennt. Friedrich hielt nicht 
einmal fiir ausreichend, was Maupertuis in dieser Hinsicht verlangte, 
sondern bestimmte auBerdem, daB zu den bes'oldeten Stellen, deren 
Besetzung dem Konig vorbehalten wurde. die Vorschlage nicht vom 
Plenum. sondern allein vom Prasidenten ausgehen sollten. Dieser er· 
hielt damit so gut wie ein Ernennungsrecht; die Akademie wurde zu 
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einem Instrument in der Hand des Konigs und des mit seinen Intentio
nen einstimmigen Prasidenten. Die Klassen werden jetzt ta'1:s3.chlich 
aufgehoben. Denn sie entbehren fortan jeder selbstandigen Tatigkeit; 
sie halten keine besonderen Sitzungen,sie bilden keine erste Insltanz 
flir Beschllisse oder Wahlen, sie wahlen nicht einmal ihre Direktoren. 
Es gibt nur Plenarverhandlungen; in ihnen allein wird gelesen, disku
tiert, beschlossen und gewahlt. Auch diese Neuerung 109 die Kons'e
quenzen des Charakters der Friderizianischen Akademie flir derell 
Verfassung: sie driickte die Einheit ihrer Aufgabe aus, in welcher alle 
ihre einzelnen Tatigkeiten verknlipft sein sollten. Und wie von selbst 
verstand es sich, daB jetzt alle Publikationen der Akademie franzosisch 
erscheinen muBten. 

Ein Jahrzehnt hindurch hat Maupertuis die Berliner Akademie ge
leitet. Seine Reden in den Festsitzungen zeigen, wie vollstandig dies 
in dem Sinne des Konigs geschah. Der europaische Ruf des neuen Pra
sidenten ermoglichte nun endlich, das gemeinsame Programm zu ver
wirklichen. Sein feierliches BewuBtsein von der Wlirde der Wissen
schaft, sein franzosisches, abstrakt wissenschaftliches Pathos, seine Pa
riser Gewohnungen an all das, was dazu gehort, Wissenschaft in Szene 
zu setzen, gaben jetzt auch auBerlich der Akademie den groBen Stil 
und die vomehmen Formen, deren sie bedurfte, urn neben den beiden 
Pariser Akademien ihre Stelle zu behaupten. Die Elite der europaischen 
Wissenschaft bildete nun den Korper ihrer auswartigen Mitglieder; 
diesem anzugehoren, wurde als Auszeichnung angesehen, und so lieBen 
sich hervorragende auswartige Gelehrte gem zur Mitarbeit an den Denk
schriften bewegen. Die Hauptsache war indes'Sen, neue ordentliche Mit
glieder von anerkanntem Rufe nach Berlin zu ziehen. Der Konig lieB 
seinem Prasidenten darin voJIig freie Hand. Freilich blieben die mate
riellen Mittel beschrankt, und so kamen manche wiins'chenswerte Be
rufungen nicht zustande. Es war gerade flir die Verstarkung des de u t -
schen Elementes in der Akademie ein Verlust, daB zwei Manner ab
lehnten, die, eine seltene Ausnahme unter ihren Landsleuten, jene Ver
bindung strenger Wissenschaft und schoner Formen reprasentierten, 
welche Friedrich und Maupertuis als Ideal vorschwebte: Haller in 
Gottingen und Kastner in Leipzig. In den Verhandlungen mit deutschen 
Gelehrten machte sich nun schon ein neues Moment geltend, welches 
ebensosehr wie die franzosischen Neigungen des Konigs der Entwick
lung des Deutschtums in der Akademie hinderlich war. Die deutschen 
Universitaten offneten sich immer Freier der groBen europaischen 
Wissenschaft; hierin wurde insbesondere Gottingen ein leuchtendes 
Vorbild. 

Die Namen, an we1che sich nun die wissenschaftliche Stellung der 
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Akademie kniipfte, waren Euler und Maupertuis, Pott und Marggraf, 
Lieberkiihn und Meckel. In den mathcmatisch-naturwisscnschaftlichen 
Disziplinen, in Chemie und Anatomie war durch diese Manner die Ber
liner Akademie jeder anderen ebenbiirtig. Die beiden anderen IOassen, 
die philosophische und die literarische, welche dem Zweck der Aka
demie, wic ihn der Konig gefaBt hatte, un mittel bar dienen sollten, 
standen nicht auf derselben Hohe. Von ihren Mitgliedern haben sich nur 
der Deutsche SiiBmilch in der BevOlkerungslehre und die Schweizer 
Beguelin, Sulzer und Merian in der Philosophie cin ehrenvolles Ge
dachtnis bewahrt. Aber geschichtlich anges'ehen kommt selbst den 
Formey, Francheville und den zahlreichen anderen Franzosen und Halb
franzosen der Friderizianischen Akademie eine Bedeutung fiir unsere 
geistige Entwicklung zu. Durch die gefallige Eleganz ih,er Konversa
tion und Schriftstellerei und durch die selbstbewuBte Universalitat, mit 
der sie auf aIle Fragen der Wissenschaft und des Lebens die rasonnie
rende Vernunft anwandten, wirkten sie auf die Verbreitung der aufge
klarten Ideen und der leichten schriftstellerischen Form in unserer 
Nation. Insbesondere geht der eigentiimliche geistige Habitus der preu
Bischen IIauptstadt zu einem guten Teil auf jene Zeit zuriick, da Frie
drich und seine Franzosen den Ton der Gesellschaft bestimmten. 

Friedrich sah mit stolzer Freude, wie seine Akademie emporsticg. 
Er bezeichnete sich jetzt gern als ihren Protektor, ja, als ihr Mitglied; 
er lieB eigene Abhandlungen und Denkreden in ihr vorlesen. DaB er 
nie personlich in ihren Sitzungen erschienen ist, entsprang auS seinem 
Begriffe koniglicher Wiirde und Einsamkeit. Seinem Prasidenten gegen
iiber zeigte er immer dieselbe liebenswiirdige Nachsicht: die Kata
strophe des "Papstes der Akademie" vermochte doch auch er nicht 
aufzuhalten. Maupertuis' Streit mit Konig und dem furchtbaren Vol
taire, fUr den nun die Zeit der Rache gekommen war, machte seine 
Position unhaltbar. Friedrich hatte unter Maupertuis' "extremem Ehr
geiz, dem sein Genie nicht cntspricht", und unter seiner briisken Art 
viel gelitten; er empfand auch, wie derselbe sich "durch seine gigan
tischen Meinungen lacherlich machte". Jetzt stieg er hinab in das Ge
tiimmel der Mathematiker, ritterlich und verwegen, wie er in Schlachten 
sich exponierte, urn den Freund und Diener auch mit seiner Feder zu 
schiitzen. U msonst I Die Geschichte dieser Katastrophe ist oft er
zahlt worden; das Urteil der Nachwelt in diesem groBen ProzeB iiber 
Maupertuis liegt jetzt in einer klassischen Abhandlung von Helmholtz, 
welche Harnack veroffentlicht hat, dem Publikum vor. Genug, das An
sehen des Prasidenten war dahin. Auch litt seine angegriffene Gesund
heit in der Tat unter dem norddeutschen Klima. So verlieB er Berlin 
zunachst fiir ein Jahr, und dann, im Sommer 1756, fiir immer. Dem 
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unheilbar kranken, ,gebrochenen Manne folgten Friedrichs teilnehmende, 
trostende, erheitemde Briefe, bis er in der Fremde Sieinen Leiden edag. 

4· 

In dem Jahre, in dem Maupertuis seinen letzten Urlaub antrat, be· 
gann der Siebenjahrige Krieg. Die Akademie blieb ohne Prasidenten; 
Euler besorgte die Geschafte. Aus der Dtirftigkeit dieser KriegSiZeit 
taucht eine merkwtirdige Notiz hervor: die Akademie schlug dem Ko
nig neun auswartige Mitglieder vor; unter ihnen war neben zwei ande
ren Deutschen der groBte deutsche Schriftsteller der Zeit, Lessing. 
Friedrich bestatigte, war aber so unzufrieden, daB er, als nun auch 
Gellert und Lambert vorgeschlagen wurden, die Bestatigung versagte 
und se1bstherrlich das Recht, neue Mitglieder zu emennen, sich vor
behielt, bis der neue Prasident emannt S'ein wtirde. 

Er hatte schon nach der Katastrophe von Maupertuis d' A I e m -
bert in Aussicht genommen und diskret bei ihm sondiert. Der Sie
benjahrige Krieg war zu Ende, die Akademie war nun wieder eine der 
vomehmsten Sorgen des Konigs. Den enthusiastisehen Gltickwunsch 
d'Alemberts beantwortete Friedrich mit einer emeuten Einladung. 
Drei Monate hindureh verweilte nun d' Alembert zu Sanssouci in der 
Gesellschaft des Konigs. Eine freundschaftliche Verbindung bildete 
sich, deren ruhiges Licht tiber Friedrichs spateren Jahren lag. 

D'Alembert war einer der Ftihrer jener machtigen Bewegung des 
franzosischen Geistes, deren Mittelpunkt die groBe Enzyklopadie ge
wesen ist. Er war Mathematiker - nicht wie Euler, "dieser Teufe1s
kerl", der in allen Revieren der Mathematik herumsptirte, urn an allen 
moglichen Problemen sein geniales analytisches Vermogen zu er
proben: auch ihm war die ingeniose Anwendung des Werkzeuges der 
Mathematik auf die physikalischen Probleme eigen, aber die eigenttim
liehe GroBe dieses grtindlich klaren Denkers lag in der neuen posi
tivistischen Grundlegung der Mechanik. D'Alembert war Philosoph 
- nicht im Sinne "der Philosophen", mit denen ihn sonst die Soli
daritat der Aufklarung verb and : er stand in eigener Position unter 
ihnen, mit seinem tiberlegenen skeptischen Liicheln; in der Einleitung 
zur Enzyklopadie hatte er die methodische Grundlegung der Erfahrungs
wissenschaften vol1zogen, welche das letzte Wort der groBen Natur
wissenschaft dieser Zeit ist. Wie sie die Augen ganz Europas auf ihn 
lenkte, hat sie auch in Friedrich den Wunsch erweckt, diesen Mann 
zum Prasidenten seiner Akademie zu gewinnen. Es ist menSIChlich 
schon, wie der Konig den Schicksalen dieS'es bewegten SchriftstelIer
lebens mit tiitigem Anteil folgt, dem in seinem Vaterlande Vernach
liissigten durch eine Pension eine freiere Lebenshaltung ermoglicht, 
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ihm freigebig die Mittel gewahrt, durch eine Reise seine zerriittete Ge
sundheit wiederherzustellen, wie ein Vater fiir ihn sorgend - das warme 
Wort drangt sich d'Alembert selbst auf die Lippen. In diese Sorge 
mischt sich eine liebenswiirdige Politik, jede giinstig scheinende Si
tuation zu niitzen, urn ihn zu gewinnen: bald diskret sondierend, leise 
andeutend, bald offen und herzlich fragend, dann wieder heftig in ihn 
dringend, un)Virsch iiber die stete Zuriickhaltung des Philosophen, ja 
schroff verletzend, bis ihm schlieBlich nur iibrig bleibt, mit resigniertem 
Humor iiber den Starrsinn des Geometers zu spotten. Welch ein Bild 
der Grazie des K6nigs im Verkehr mit dem Freunde geben d'Alemberts 
Briefe an die l'Espinasse! Wie Friedrich einmal, nach dem Konzert mit 
ihm im Garten von Sanssouci promenierend, eine Rose pfliickt und sie 
ihm mit den Worten reicht, "gern gabe er ihm Besseres"; wie er ihn 
in seine Bibliothek hineinfiihrt und fragt, ob er nicht "Mitleid habe mit 
seinen armen Waisenkindern". 

Was d'Alembert zu seiner konsequenten Weigerun~ bestimmt hat? 
Er hat doch spater das Amt eines standigen Sekretars in beiden Pari
ser Akademien gem angenommen. Den glanzenden Anerbietungen 
Friedrichs gegeniiber, die ihm eine .groBe Position und das Siebenfache 
seines Pariser Einkommens zusicherten, hat er vor allem geltend ge
macht, daB er die Verbindung mit seinem Pariser Freundeskreise nicht 
aufzugeben verm6chte. Und gewiB war damit ein gut Teil der Wahr
heit gesagt. Als spater Laplace die Obersiedelung nach Berlin erwo.g, 
hat ihm Lagrange abgeraten: nur fiir ein stilles Gelehrtenleben sei 
hier eine Stene, auf den Reiz der Pariser Gesellschaft und den GenuB 
freundschaftlichen Verkehrs miisse man verzichten. Und d'Alembert 
hatte das feinste Verstandnis fiir den Zauber dieser Pariser Gesell~g
keit, in deren Mittelpunkt er stand, seit ihn die Leitung der Enzyklo
padie aus seiner stillen Dachstube herausgerissen hatte. Er sah sich 
dann bald an diese Gesellschaft gefesselt durch ein Neues, das in sein 
Leben einbrach und die Trag6die seines Daseins wurde: seine bestan
dige und tiefe Neigung zu der Mademoiselle de l'Espinasse. Aber es 
waren doch noch andere und tiefere Griinde, die der Philosoph dem Ko
nig nicht auBerte. Nie war Friedrich in Paris die Behandlung ver
gessen worden, welche Voltaire zuletzt erfahren hatte. Und hatte auch 
d'Alembert eine geheime Scheu vor dem Damon Voltaire: wenn dieser 
ihm schrieb, geh nicht zu Luc, trau nicht dem bezaubemden Schein) 
selbst d'Argens konnte sich nicht bei ihm halten; wenn Voltaire so 
lasterte - und er tat das jedesmal, wenn von d'Alemberts Berufung 
die Rede ging, dann schrak d'Alemberts Freiheitssinn zusammen. 
"Fiirchten Sie nicht," antwortete er, "daB ich solche Dummheit be
gehe; ich bin entschlossen, mich nie in eines Menschen Dienst zu 
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begeben, sondern frei zu leben, wie ich geboren bin." Friedrich bleibt 
fUr d'Alembert, so edel, menschlich und schon auch ihr Freundschafts
verhaltnis ist, doch immer der Konig, dem er sich in der Autonomie 
seines Denkens ebenbiirtig fiihlt, von dem ihn aber ein Uniiberschreit
bares trennt; vor dem ein freier Mensch frei dastehen und reden kann -
aber nie ohne Reserve, immer auf der Hut, es konne sein herrischer 
Konigswille plotzlich hervorbrechen. Und d'Alembert hat,in seiner lei
sen iiberlegenen Art etwas, das aile Menschen in einer gewissen Di
stanz sehen mochte. Der Konig ist ihm ein Objekt der Beobachtung, 
er hat aus ihm ein Studium gemacht, er mochte ihn beeinflussen, ohne 
doch selbst beeinfluBt zu werden. "Man darf d'Alembert," S'O schildert 
er sich selbst, "nur nicht merken lassen, daB man die Absicht hat, ihn 
zu leiten; seine Liebe zurFreiheit geht bis zum Fanatismus, in so hohem 
Grade, daB er sich oft Dingen, welche ihm angenehm waren~ versagt, 
sobald er vorhersieht, sie konnten fUr ihn die Quelle irgendwelchen 
Zwanges sein." Der Konig hat einmal, auf den Schein einer Indiskre
tion hin, eine Reihe seiner Briefe einfach ignoriert, ein ander Mal, als 
er wieder seine schwache Gesundheit vorschiitzte, ungnadi~ entgegnet: 
"Ihr Geist ist so krank wie Ihr Korper; das wirkt ein doppeltes Leiden. 
Ich mische mich nicht in die Kur." 

Doch hatte d'Alembert in Sanssouci dem Konig versprochen, "dem 
Wohl und dem Ruhm der Akademie sein Interesse zu widmen". Und 
Friedrich seinerseits hat, trotz der klarsten Absage des Freundes, ihm 
die Prasidentenstelle immer offen .gehalten. So beginnt nun seit 1763 
ein eigentiimlicher Zustand in der Leitun.g der Akademie. Der Konig 
selbst ist ihr Prasident; sie unterrichtet ihn nur von der Bedeutur:g eines 
in Aussicht genommenen Gelehrten und harrt dann des Entschlusses 
des Konigs. Von Paris aus entfaltet der franzosrische Philosoph eine 
umfassende Tatigkeit fUr sie. Es bilden sich, besonders 8eitdem La
grange in Berlin ist, gewisse Usancen des Verkehrs, welche auf der 
Redlichkeit der entscheidenden Personen, ihren festen, ruhigen Re-
1ationen zu einander beruhen. Der EinfluB d'Alemberts ist aber nur 
wirksam gewesen, wenn es sich urn Berufungen handelte. In den inne
ren Angelegenheiten der Akademie hat der Konig Einmischungen 
d'Alemberts, wie fein methodisch sie auch angelegt waren, in der 
Regel abgelehnt. 

l)'Alembert hat mit interesseloser Objektivitat unter der Elite der 
Wissenschaft Umschau gehahen, wenn es sich urn Stellen in den stren
gen Wissenschaften handelte. Er hat der Aka.demie Lagrange zuge
fUhrt, den groBten Mathematiker der folgenden Generation; er war be
teiHgt als Laplace seine Dbel1siedelung nach Berlin erwog, er hat den 
bedeutenden Chemiker Scheele zum Nachfolger von Marggraf vorge-
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schlagen, und es lag nicht an ihm, wenn sein zweimaliger Hinweis auf 
Michaelis und seine Empfehlung von ] ohannes Miiller ohne Folgen 
blieben. Auf die philosophische Klasse erstreckte sich der EinfluB 
d'Alemberts nicht; hier kam dertiefeGegensatz zwischendendeutschen 
Metaphysikern und diesen Positivisten zum Vorschein. "Es scheint 
mir," schrieb Lagrange mit einer ihm sonst fremden Malice, "jedes 
Land beinah hat seine besondere Metaphysik, wie es seine Sprache 
hat. " So war d' Alembert auch an der Berufung des groBten unter den 
Philosophen der Akademie, Lamberts, des Rivalen von Kant, nicht be
teiligt, und dem Konig hatte man denselben "beinah aufgedrungen". 
Es war dann aber edel und gerecht, wie d' Alembert auf L<I;granges 
Urteil hin fUr Lambert, dessen wenig einnehmende Lebensformen Frie
drich abstieBen, eintrat. 

Sehr kompliziert war d'Alemberts Verhiiltnis in bezug auf das luf
tige Geschlecht der Literaten im Gefolge der Enzyklopiidie. In die
sem Punkte war d'Alembert schwach. Als nach Maupertuis' Tode der 
Konig in die engere Beziehung zu ihm trat, als er ihm die Epistel 
gegen die Verfolgung der Enzyklopiidie sandte, in dem liebenswiirdigen 
Gepliinkel zwischen Poesie und Mathematik, wo Witz und Geist und 
Grazie der beiden sich erprobten, da hatte d' Alembert an \j oltaire ge
schrieben: ,,] ch weiB nicht, was da werden wird mit ihm und mit mir; 
aber wenn die Philosophie an ihm keinen Beschiitzer hat, das ware 
groBer Schade." Und als er dann in den Potsdamer Tagen seiner Stel
lung bei Friedrich sicher geworden war, freu~e er sich der Moglichkeit, 
nun den Kampfgenossen zu niitzen, und er triumphierte, als er Helvetius 
und ] aucourt als auswiirtige Mitglieder in die Akademie gebracht hatte; 
er dankt dem Konig im N amen der Philosophie fiir das Beispiel, das er 
den Herrschern gebe. Doch entging dem klugen Auge Friedrichs nicht, 
je liinger das Verhiiltnis andauerte, was da im Hintergrunde sein Spiel 
trieb. \Venn er das nie direkt aussprach: aus dem leise spottischen Tone, 
mit welchem er manchmal die Anpreisung eines Miirtyrer-Literaten 
heantwortete, horte es d'Alembert heraus. Wenn man in clem Brief
wechsel zwischen Voltaire und d'Alembert einen Blick hinter die Kou
lissen tut, sieht man, wie notwendig Friedrichs Reserve war. 
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DAS BONDNIS ZWISCHEN FRIEDRICH 
UND DER DEUTSCHEN AUFKLARUNG 

1. 

Der Wunsch, d'Alembert nach Berlin zu ziehen, entsprang noch 
einmal dem Gedanken einer hochsten geistigen Kultur, der den Konig 
vor dem Siebenjahrigen Kriege bestimmte. Wie denn jetzt noch ein· 
mal zwei Mann«?r von europaischem Ruf gewonnen wurden, Lambert 
und Lagrange. Es waren die letzten Strahlen der sinkenden Sonne. 
Das Ideal des Konigs lieB sich auf die Dauer nicht verwirklichen in 
einer Stadt, die keine Universitat besaB, sondem nur aus Offizieren~ 
Beamten und Kaufleuten bestand, und in einem zu den groBten militari
schen Anstrengungen gezwungenen Staat, in welchem die Rucksicht 
auf den nachsten Nutzen immer wieder ihr Recht verlangte. Diese Ver
haltnisse muBten sich nach der Beendigung des furchtbaren Krieges 
doppelt fuhlbar machen. Aber das Entscheidende war, daB Friedrich 
seIber aus dem Kampf der sieben Jahre als ein anderer zuruckkehrte. 

Er hatte diesen Krieg nicht gewollt. Die politischen Voraussetzun
gen, unter denen er sich von einem neuen Waffengang mitOsterreich 
einen wertvollen Gewinn fur PreuBen versprach, fehlten vollkommen, 
als er im Sommer 1.7 56 ins Feld zog; er handelte aus Notwehr, in 
der Hoffnung, mit einigen raschen Schlagen die ihn bedrohende Koa
lition zu sprengen und dann zuruckzukehren zu den Friedenswerken, 
die er begonnen hatte. Das schloB nicht aus, daB er nun, nachdem 
er einmal das Schwert erg riff en, es nicht ohne eine Entschadigung fUr 
seine Kosten und Gefahren aus der Hand zu legen meinte. Aber wie 
ein falscher Schachzug seiner Politik, der Vertrag von Westminster, 
die Vereinigung der kontinentalen Machte wider ihn erst moglich ge
macht hatte, so fugte sie jetzt gerade sein Angriff fest zusammen. "Vas 
er mit seinem Pravenire vermeiden wollte, rief er hervor, den Kampf 
urn die Existenz des Staates, den sein Vater und er geschaffen hatten. 
Er lemte nun die Grenzen der Krafte dieses Staates kennen und ent
deckte, daB auch sein Genie nicht alles vermochte. Nachdem er den 
Tag von Kolin verloren hatte, trat immer wieder eine Lage ein, in der 
er alles auf eine Karte setzen muBte, und bald geriet er dahin, daB ihm 
auch ein glanzender Sieg nur eine karge Frist zu gewahren schien bis 
zur unabwendbaren Katastrophe. Das Ungluck heftete sich an seine 
Fersen. In den entscheidenden Augenblicken miBlangen ihm seine Fcld
zuge, seine Schlachten, seine. Verhandlungen; z uletzt rettete ihn, wie er 
glaubte, ein Zufall, der Thronwechsel in RuBland. Der Tod entriB ihm 
seine besten Generale, seine liebsten Freunde, entriB ihm die Mutter, 
deren sorgenvolle Liebe der einzige warmende Strahl seiner Jugend 
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gewesen war, und die Schwester, die allein ihn verst and und bereit war, 
den U ntergang mit ihm zu teilen. Andere tauschten die Hoffnungen, 
die er auf sie setzte, verloren den Mut, klagten ihn an, daB er den Staat 
verderbe, verzeichneten, wie der eigene Bruder, mit grausamer Freude 
die Erfiillung ihrer bosen Weissagungen: Phaeton ist gefallen I Was 
er je im Vollge£iihl seiner Einzigkeit als Staatsmann und als Mensch 
gefehlt hatte, schien er jetzt iibermenschlich biiBen zu miissen, und mit 
ihm die Unschuldigen, die fiir ihn bluteten. Das a1les verhartete ihm die 
Seele. Ex verlor den letzten Glauben an eine Vorsehung, ja an die .Mag
lichkeit irgendeines vemiinftigen Einwirkens auf den Lauf der Welt. 
Das Leben eine Komodie: nie hat Friedrich so oft, in immer neuen 
Wendungen, dieses Bild gebraucht wie in diesen sieben J ahren - und 
sich mit dem BewuBtsein getrostet, daB es ihm jederzeit gegeben sci, 
die Biihne freiwillig zu verlassen. Die menschlichen Schwachen hatten 
immer seinen Spott herausgefordert: jetzt erstarrte dieser Zug zu bitterer 
Menschenverachtung, oder der Zorn iibermannte ihn und entlud sich in 
furchtbaren Ausbriichen, wenn er daran dachte, was dieser Krieg ihm 
aIles nahm, oder wenn er sah, daB niemand ihn verstand. Sein Wille 
wurde jetzt despotisch und legte sich seitdem wie ein Druck auf aIle, 
die ihm dienten. Sein Ge£iihl £iir den Einzelnen stumpfte ab in dem be
standigen Spiel urn den Staat, im Anblick der Schlachtfelder, im Ver
trautwerden mit dem Gedanken, daB der Tod ihn selbst - oder er den 
Tod riefe. All das Liebenswiirdige, Frohliche, Bewegliche schwand da
mals aus s'einem Wesen: wie diese Feldzii$e seinen Korper vor der 
Zeit alterten, und in seiner auBeren Erscheinung die vollen Linien den 
spitzen, scharfen Ziigen wichen, in denen "der alte Fritz" vor uns 
steht. Aber wie in diesem Antlitz erst jetzt die strahlenden blauen 
Augen ganz zur Geltung kamen, so offenbarte auch erst der Sieben
jahrige Krieg £iir die Welt und flir Friedrich selbst, waS der letzte, be
standige Kern dieses Charakters war: sein heroisches PflichtbewuBt
sein. Wenn das Schicksal ihn am schwersten traf, wenn aIle urn ihn 
verzweifelten, wenn die Selbstmordgedanken seinen Geist verdiisterten, 
dann hatte er immer wieder in dieser einsamen Tiefe seiner Seele den 
Mut gefunden, zu leben und zu kampfen bis xu der Stunde, da der Staat 
zusammenbrache und e r dann, £iir seine Person iiber£liissig geworden, 
mit gutem Gewissen den Weg schritte, den ihm seine antiken Vorbilder 
zeigten. 

Nun war der Krieg mit Ehren bestanden, und der Konig ging an 
die Arbeit, mit der er sich £iir den Rest seines Lebens bescheiden wollte: 
das Retablissement seines Staates. Er hielt jetzt Wacht, den Frieden 
zu schiitzen, er sorgte, die Finanzen des Staates und den Wohlstand 
der Bevolkerung wiederherzustellen, er arbeitete mit Carmer an der 
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Reform des Rechtes und mit Zedlitz an der Erziehung des Volkes. In 
seinem Geiste konzentrierte sich jetzt alles auf das Notwendige. So 
anderte sich nun auch seine SteHung zur Wissenschaft und Literatur. 
Er wurde jetzt der mathematischen Naturwissenschaft ~egenuber noch 
kuhler, als er es immer gewesen war. Das alte Problem, das ihn sein 
Leben hindurch beschaftigt hatte, trat ganz in den Vordergrund seines 
Interesses: die Beweggrunde des Handelns fUr das Gemeinwohl sollen 
aufgeklart und wirksam gemacht werden. Zugleich loste er sich immer 
entschiedener von der franzosischen Literatur, wie sie sich jetzt ent
wickelt hatte. Immer radikaler traten hier die Konsequenzen des ab
strakt naturwissenschaftlichen Standpunktes fUr den Staat und die ein
fachen sittlichen Grunduberzeugungen hervor. 1m Widerspruch gegen 
diese zersetzenden Tendenzen der franzosischen Bildun.g machte sich 
jetzt in Friedrich das innerste P rinzip seiner Philosophie freier, ener
gischer geltend: in der Tiefe des SelbstbewuBtseins darf allein die Ant
wort auf die Frage gesucht werden, wie der Mensch zu handeln habe. 
Nur daB er im Gegensatz zuKant, mit seinem groBen Wirklichkeitssinn 
das Auge auf den Zusammenhang gerichtet halt, welcher zwischen der 
Fulle der nach Befriedigung strebenden Triebkrafte in uns und der 
pflichtmaBigen Sorge fur das Gemeinwohl besteht. 

Dieser Konig, der ganz praktische Vernunft geworden war, hatte 
nichts Verfuhrerisches mehr fUr die international en GroBen des Geistes. 
Die glanzende Versammlung von Mathematikern und Physikern, Lite
raten und Lebenskunstlern, die ihn vor dem Kriege umgeben hatte, 
lichtete sich -- und wurde nicht erganzt. Maupertuis war tot und ver
gessen. Euler, sein Erbe, ging nach Petersburg. Er hatte es immer 
schwer empfunden, daB der Konig seine einseitige GroBe nicht ver
stand; daB Friedrich ihm jetzt d'Alembert wie einst Maupertuis vor
zag, und daB er ihm schlieBlich die "okonomische Kommission" zur 
Kontrolle seiner GeschaftsfUhrung in der Akademie an die Seite stelltc, 
entschied seinen EntschluB. Mit ihm verlieB sein Sohn die ungasitliche 
preuBische Hauptstadt. Lieberkuhn war schon im ersten Kriegs:jahr ge
storben; nach dem Frieden folgten ihm Pott, Meckel und Marggraf 
in den Tod. Lambert, der Neuberufene, schied auch schon nach zwolf 
kurzen Jahren dahin. Zuletzt thronte nur noch Lagrange in einsamer 
Hohe. Die mathematische Naturwissenschaft empfing keinen Ersatz fUr 
so schwere Verluste. Desgleichen verflog sich das leichte Yolk der fran
zosischen Schriftsteller, das einst die Raume der Akademie durch
schwirrt hatte. Der eine oder andere wurde wohl noch berufen. Aber cr 
verdankte das dann zumeist der Empfehlung d'Alemberts oder seiner 
Brauchbarkeit als Lehrer der franzosischen Parlierkunst an Jer Ritter
akademie. Und so bose Freigeister wie Lamettrie und d'Argens waren 
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nicht mehr unter dies em Zuzug; die auBerste Linke der franzosischen 
Aufklarung fand bei dem koni.glichen Philosophen kein Asyl mehr. 
Manche haBliche Erfahrung, die er in der Not des letzten Krieges mit 
seinen franzosischen Freunden gemacht hat, kam hinzu, urn Friedrichs 
Wertschatzung fur sie zu vermindern. Diese Voltaire und d' Argens hatten 
sich jeden Verstandnisses bar gezeigt fUr die Bekenntnisse seiner heroi
schen Seele. Sie hatten ihm nur immer wieder den Rat ,gegeben, sich 
den GenuB des Daseins zu erhalten und darum den storenden Krie,g 
urn jeden Preis zu enden. Und schlimmer als diese feigen Eindrucke, pie 
er mit einer spottischen oder unwilligen Replik leicht abgewehrt hatte, 
waren die anderen der Untreue und des Undankes dieser Menschen ge
wesen. Er hatte seinen Vorleser, den Abbe de Prades, auf die Festung 
schicken mussen, weil er ihn als Spion ertappte, und er hatte eS erlebt, 
daB Voltaire mit hamischer Schadenfreude die Werke des Philosophen 
von Sanssouci zu einer Stunde veroffentlichte, da sie fUr ihren Verfasser 
eine politische Gefahr wurden. 

Der Mensch Friedrich hat fur alles, was er dergestalt an schonem 
LebensgenuB und frohen Kulturidealen verlor, einen Ersatz nicht mehr 
gefunden, und auch nicht mehr gesucht; dieser Friedrich hatte resig
niert. Der Konig dagegen, der seinem Staat und Yolk leben wollte, fand 
erst jetzt einen Verbundeten, der sich ihm fur die harten Aufgaben des 
Werktages ganz zur Verfugung stellte, der ihm die Treue gehalten 
hat und der Herold seines Ruhmes geworden ist: die deutsche Auf
klarung. 

2. 

Die Grundzuge der Aufklarung sind uberall diesel ben : die Auto
nomic del' Vernunft, die Solidaritat der intellektuellen Kultur, die Zu
versicht ihres unaufhaltsamen Vorwartsschreitens und die Aristokratie 
des Geistes. Die Renaissance und die Reformation hatten durch die 
Zerstorung der alten Autoritaten die Souveranitat der Vernunft vorbe
reitet. Die Entwicklung der mathematischen Naturerkenntnis und ihre 
Bewahrung in der Herrschaft uber die Natur hatten sie verwirklicht. 
Die neue Politik des siebzehnten Jahrhunderts hatte sich ebenfalls, in 
den Maximen der Regierungen wie in den Lehrsatzen der Schriftsteller, 
auf keinen anderen Grund stellen konnen als auf die Rason. Indem nun 
diese selbstherrliche Vernunft sich als Tragerin einer neuen Kultur er
faBte, verlieh sie derselben in der Allgemeingultigkeit der Satze des ver
nunftigen Denkens das Vermogen, alle Nationen zu umspannen. So ent
sprang das BewuBtsein von der Solidaritat der Kulturnationen mitten in 
ihren Machtkampfen. Und wie aus der logischen Notwendigkeit der 
neuentdeckten Grundlagen einer Kausalerkenntnis der Natur unu ihrer 
Verwendharkeit fur das Leben Satz auf Satz und Anwcndung auf 
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Anwendung sich ergaben, entwick~lte sich der Glaube an den siegreichen 
Fortschritt der Wissenschaft und der auf sie gegriindeten Zivilisation. 
Dieser Fortschritt aber vollzog sich in einer Aristokratie der denkenden 
Kopfe unter den verschiedenen Volkern. Sie standen in einer inneren Ge
meinschaft untereinander, getrennt von dem Volksleben. Mochte der 
moderne Staat immer mehr die neue Bildung fiir die Steigerung seiner 
Macht verwerten: sie war doch in ihren Grundlagen ein yom Volksgeist 
U nabhangiges, das in der Allgemeingiiltigkeit der Erkenntnis und des 
Geschmackes die Nationen verband und gleich~m von oben her von 
Yolk auf Yolk iibertragen wurde. Und den Staat selbst loste seit den 
Tagen von Hobbes die Theorie los von seiner Grundlage in dem eigen
tiimlichen Leben der einzelnen Volker. Er ents'pringt nach dieser Lehre 
nicht historisch und unwillkiirlich aus den bildenden Kraften des Volks
lebens, er ist das Erzeugnis des Verstandes und des Interesses: so ist 
er der Allmacht der regulierenden Vernunft unterworfen. Er ist kein 
Organismus, sondern ein System von Einzelkriiften: eine Maschine. 

Aber wie verschieden muBte nun diese Aufklarung des 17. und 
18. Jahrhunderts in den einzelnen Landern wirken! Die romanischen 
Volker verharrten unter der Fremdherrschaft des Papsttums. Dort blie
ben die unteren Klassen durch den EinfluB der Priester in die starren 
Begriffe des Tridentinums gebannt, und so wurden sie ausgeschlossen 
von der ungeheuren geistigen Bewegung, welche diese beiden groBen 
Jahrhunderte erfiillte. In den Niederlanden, in England, in Deutsch
land und schlieBlich in Nordamerika hatte die Reformation eine Briicke 
geschlagen zwischen dem schlichten Bediirfnis des einfachen Mannes 
und den hochsten Begriffen, deren der menschliche Geist fahig ist. Hier 
war in dem selbstandigen Recht der Auslegung der heiligen Biicher 
durch die Vernunft der Weg frei, den gemeinsamen Glauben, in welchem 
zu Luthers, Zwinglis und Calvins Zeit en die Bekenner aus allen Standen 
sich geeinigt hatten, fortzubilden entsprechend den veranderten Be
griffen der universalen Kultur. Locke, Leibniz, Kant, Schleiermacher, 
Carlyle, Emerson: sie aIle konnten an die erhabenen Bilder der Schrift 
die letzten Gedanken ankniipfen, zu denen sie gelangten. Zum Organ 
einer solchen Umbildung der religiosen Begriffe wurde unter Friedrich 
dem GroBen die Universitat Halle, und es ist von da ab eine der hoch
sten Funktionen der deutschen Universitaten gewesen, dieses Mittler
amt zu iiben. So traf die Aufklarung iiberaIl, wo die Reformation den 
Boden bereitet hatte, auf eine Gemeinschaft der Fiirsten, Beamten, Geist
lichen und Lehrer, der Schriftsteller und des Volkes, die ihr einen viel 
weiteren und tieferen EinfluB sicherte als dort, wo die alte Kirche ihre 
Herrschaft behauptete. 

Nach der kurzen Bliite der Niederlande erhielt in dieser germanisch-
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protestantischen AufkHirung England die Ftihrung. Von dem Tage ab, 
an dem der groBe Oranier den Boden des Inselreiches betrat, entfalteil:e 
sich hier ein freies und machtvolles Staatswesen, welches zwischen dem 
Konigtum, der Aristokratie und den btirgerlichen Klassen, zwischen der 
Staatskirche und den freien protestantischen Gemeinschaften den Frie
den gefunden hatte und nun sein Dasein nach allen Seiten ruhig, folge
richtig entwickeln durfte. So entstand hier eine einheitliche geistige 
Kultur, wie sie bis dahin unter den modernen Volkem ohne Beispiel war. 
Erfahrungswissenschaft, btirgerlicher Roman, wahrhaftige Portratkunst, 
eine neue groBe Geschichtschreibung und die hochste Eltite der Bered
samkeit seit den romischen Zeiten, alles begleitet von einer philosophi
schen Analyse, welche aIle seelischen und gesellschaftlichen iErschei
nungen umfaBte, und diese ganze groBe geistige Arbeit e i n innerer Zu
sammenhang, durch ihre schriftstellerische Form der ganzen gebildeten 
englischen Welt zuganglich: welches Yolk hatte seit· den Romern eine 
nationale Kultur von gleicher Macht erzeugt! 

Spat und in weitem Abstande folgten die Deutschen ihren Ver
wandten jenseits des Kanals. Doch nirgend war die inn ere Gemeinschaft 
aller Stande, wie der Protestantismus sie vermittelte, enger als in der 
Heimat der Reformation, und so war auch die Wirkung der Aufklarung 
nirgend gewaltiger. Die deutsche Aufklarung loste die christliche Reli
giositat aus den rohen Begriffen der Orthodoxie und srtellte sie auf den 
fest en Grund der Freiheit der moralischen Person. Sie gab der Erzie
hung und dem Unterricht neue Ziele und Methoden. Sie reformierte 
das Recht und vertiefte das Verstandnis der politischen Welt; sie stellte 
sich tiberhaupt ganz in den Dienst der Gesellschaft und des Staates. 
Sie entwickelte bei dieser Arbeit einen sittlichen Ernst und einen pad
agogischen Eifer wie eine neue Religion. Sie schuf sich zugleich in 
dies em Zusammenhang eine Literatur, die ihre franzosischen und eng
lischen Vorbilder an Glanz und Genialitat nicht erreichte, an Einheit, 
Klarheit und allgemeiner Wirkung aber weit iibertraf. Und auf dem 
fruchtbaren Boden dieser Literatur ist dann doch die Eltite unserer 
klassischen Kunst erwachsen. All das gab der deutschen Aufklarung 
eine unendliche Oberlegenheit tiber die franzosische Bildung, die ihr 
in den Kreisen der HOfe und Regierungen tiberall entgegentrat. Die 
groBen Prinzipien, die in Frankreich wissenschaftliche Leistungen ersten 
Ranges, blendende Werke des schriftstellerischen Genies und eine sou
verane Lebensfreudigkeit der Gesellschaft hervorbrachten, empfingen 
in Deutschland eine gemaBigte, ja eine beschrankte Form. Aber in 
dieser wurden sie praktisch brauchbar, so daB sie die Masse unseres 
Volkes umgebildet haben. In Frankreich brach unter den Erschtitte
fungen der franzosischen Revolution die trtigerische Decke der Salon-



134 Friedrich der GrofJe und die deutiche Aufklarung 

kultur jah zusammen, und hervorstiegen aus der unberiihrten Tiefe die 
finsterer.. Gewalten des Mittelalters, mit denen noch das Frankreich 
unserer Tage in unentschiedenem Kampfe ringt. In dem Vaterlande 
Luthers und Kants erwuchs aus der nuchternen Arbeit des 18. Jahr
hunderts die freie Begeisterung der Kampfer von 18 13, und wenn das 
deutsche Yolk heute in der gleichmaBigen Verteilung von Bildung und 
Gesittung an der Spitze der Kulturnationen steht, so solI es nicht ver
gessen, daB es diesen Vorrang zum guten Teil der vielges'chmahten Auf
kllirung verdankt. 

3· 
Die deutsche Aufklarung stand seit ihren erst en Tagen in dem 

engsten Verhaltnis zu dem PreuBen Friedrich Wilhelms I. und Fried
richs des GroBen. Sie war zum guten Teil das Werk dieses Staates. Auf 
dem Boden seines uberzeugungsstarken Protestantismus und unter der 
Erziehung seines energischen Pflicht- und StaatsbewuBts!eins entwickehe 
sie ihre Eigenart. Und hier leistete sie ihre eifrigste und erfolgreichSll:e 
Arbeit. Sie bemachtigte sich des ganzen kunstvollen Behordenapparates, 
wie ihn das preuBische Konigtum geschaffen hatte. Sie regierte Kirche 
und Schule; sie beeinfluBte die anderen Zweige der inneren Verwaltung; 
sie drang in die Sale der GerichtshOfe: so daB nun auch wieder der 
preuBische Staat als das Werk der deutschen Aufklarung gelten konnte. 
Er war in allen seinen Teilen von ihrem Geist erfullt. 

Eine Entwicklung, die zunachst in der Natur der beiden Machte, 
die sich bier durchdrangen, gegriindet war. Aber sie hatte doch nie 
einen solchen Umfang und eine solche Bedeutung fur den preuBischen 
Staat gewonnen, wenn nicht zwischen den Tendenzen dieser gewaltigen 
Kulturbewegung und dem Lebensideal des groBen Konigs eine innere 
Verwandtschaft bestanden hatte. Friedrich besaB zu viel Sinn fur die 
Wirklichkeit und zu viel Ehrlichkeit gegen sich selbst, um den schaffens
freudigen Optimismus der deutschen Aufklarung und ihren eigenwilligen 
Glauben an die metaphysische Begriindung ihrer Weltanschauung zu 
teilen. Er blieb zugleich immer zu sehr Geistesaristokrat, um iiber die 
rauhen Formen, in denen ihm die junge nationale Kultur einstweilen 
entgegentrat, hinwegzusehen. Indem er an dem MaBstab der franzosi
schen Bildung festhielt, fiihlte er sich zuriickgestoBen von diesem naiven 
Mange] an Witz und Geschmack im personlichen Verkehr wie in der 
schriftstellerischen Produktion. Er ignorierte diese deutsche Aufkla
rung, soweit ihre Trager und ihre Li.teratur in Betracht kamen: so ent
ging ihm der Fortschritt, der sich hier allmahlich vollzog. Lessing, der 
einzige, der seine Meinung vielleicht rektifiziert hatte, ist aus seinem 
Gesichtskreis verbannt geblieben. Gegensatze, stark genug, urn immer 
wi.eder auf beiden Seiten zu MiBverstandnissen und Verstimmungen 
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zu fiihren. Aber alles, was Friedrich und die deutsche AufkHirung 
trennte, verschwand schlieBlich vor ihrer tiefen Obereinstimmung in 
der praktischen Lebensansicht: sie fanden sich zusammen in dem 
BewuBtsein, daB die Wiirde des Menschen auf der Autonomie des 
sittlichen Willen beruhe, und daB aIle Moral zu griinden sei auf die 
Forderung der Obereinstimmung dieses Willens mit der Pflicht, sich 
im Dienste der sozialen und politischen Aufgaben zu betatigen. So 
schlossen sie nun doch ihren Bund, und es ist ein Anblick ohnegleichen 
in der Geschichte, wie jetzt in diesem preuBis'chen Staat alles begeiSitert 
zusammenarbeitet, Konig, Beamte, Prediger, Lehrer und Schriftsteller, 
an dem einen gemeinsamen Ziel: das V olk zu erziehen, indem man e5 

aufklart. 
Das Zentralorgan aber gleichsam fiir dies en Zusammenhang zwi

schen dem Friderizianischen Beamtenstaat und der deutschen Aufkla
rung wurde wieder die A k a d em i e. Die deutsche Bildun.g hatte auch 
vordem in dieser Korperschaft nicht gefehlt; sie war neben der fran
zosischen einhergegangen, wie zwei Fliisse, die, obwohl in einem Bett 
vereinigt, sich doch niemals mischen. Aber solange Maupertuis die 
Ziigel in der Hand hielt und die Verbindung der universalen mathe
matischen Naturwissenschaft mit der franzosischen Literatur den Cha
rakter der Akademie bestimmte, trat dieses eigentiimlich deutsche 
Element in ihr zuriick. J etzt, nach dem Kriege, gelangte es zur Herr
schaft. Die Veranderungen in dem Mit gliederb estande, die wir ver
zeichnet haben, trugen dazu bei. Das Entscheidende aber war die neue 
Tendenz zur Beschrankung aller offentlichen Tatigkeit auf das praktisch 
)\1ogliche und Notwendige, in erster Linie auf das moralisch und poli
tisch Wirksame. Dieser Zug ergriff nun auch die Akademie; er be
stimmte fortan die Richtung und Einheitlichkeit ihrer Arbeit. Und der 
Konig fuhr fort, sich seIber an dieser Arbeit zu beteiligen, die Minister, 
Zedlitz und Hertzberg, folgten, und diese Reden und Abhandlungen 
der hochsten Personen wurden in den Schriften der Akademie veroffent
licht. Eine Funktion entwickelte sich hier, die in der Geschichte der 
gelehrten Gesellschaften kein Beispiel findet. In einer Zeit, da keine 
andere Korperschaft dem Untertan das BewuBtsein von den Zielen des 
Staates vermittelte, wurde diese Akademie der Ort, wo der Konig und 
seine Beamten die Prinzipien aussprachen, nach denen sie die Kegie
rung fiihrten. 

Die neue Stellung der Akademie zu der deutschen Aufklarung 
komm t zunachst in den Pre i s auf gab e n zum Ausdruck, welche sie 
nunmehr, seit ihrer Reorganisation im Jahre 1744, alljahrlich stellte. 
Sie folgte damit dem Beispiel der Schwestergesellschaften von Paris 
und London, und wie sich nun in dem Stadium, in welchem sich die 
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Wissenschaft des 18. Jahrhunderts befand, der Fortschritt derselben 
niche zuletzt in dies en von den groBen Sozietaten veranlaBten Wett
kfunpfen vollzog, war auch auf die Preisaufgaben der neuen Fride
rizianischen Akademie das Interesse der ganzen europaischen Gelehr
tenrepublik gerichtet; wie Euler und Lagrange regelmaBig an der 
Konkurrenz von Paris teilgenommen haben, so haben sich d'Alembert 
und Condorcet, Kant und Herder urn den Preis von Berlin beworben. 
Waren es doch auch hier immer die groBten und letzten Fragen, welche 
mit der ganzen Siegeszuversicht deS' 18. Jahrhunderts zur Erorterung 
gestellt wurden. 

Unter der R,egierung von Maupertuis stellte die Akademie drei 
philosophische Aufgaben, deren jede die Kritik eines wesentlichen Be
standteiles der Philo sophie ihres Begrtindersl forderte. Zuerst handeltc 
es sich urn die Monad'e, dann urn den innerlich freien Willen, s'chlieB
lich urn die beste aller Welten. Und nur bei der zweiten Konkurrenz 
wurde ein Anhanger von Leibniz und Wolff, Kastner, gekront. In den 
beiden anderen Fallen wurde nach harten Kampfen der Preis einem 
Gegner zuerkannt, trotz aller Oberflachlichkeit der Abhandlun~en. Und 
so wurde auch noch 1761, als Euler die Akademie leitete, das'Thema 
gestellt, ob die metaphysis'chen Wiss'enschaften derselben Evidenz fahig 
seien wie die mathematischen. Aber darin zeigt sich nun schon die Ver
schiebung des alten Machtverhaltnisses, daB zwei Jahre spater, als die 
Entscheidung tiber die eingelaufenen Arbeiten fiel, die Akademie Men
delssohn kronte, Kant dagegen mit dem Accessit abfand. Denn es ent
sprach jetzt ihrer eigenen Position, wenn Mendelssohn die gestellte 
Frage im wesentlichen bejahte. Kant hatte die Anwendbarkeit der ma
thematischen Methode auf den Gegenstand der Metaphysik geleugnet. 
Er beschrankte schon hier diese Wissenschaft auf das Gebiet der mog
lichen Erfahrung, wie er denn auch erklarte, daB "eine Metaphysik bis
her noch nicht geschrieben sei". Es war die Verurteilung des ganzen 
theoretischen Unterbaues der Weltanschauung der deutschen AufkHi
rung. Wieder einige Jahre weiter wurde eine Lobschrift auf Leibniz als 
Thema verktindet. Und 1776, bei der Behandlung der Aufgabe tiber die 
Grundkrafte der Seele, Erkennen und Empfinden, hat nicht Herder, 
sondern Eberhard, der starrkopfigsten einer unter den Jtingern Wolffs 
und dann unter den Gegnern Kants, den Sieg gewonnen. Der epoche
machenden Abhandlung Herders tiber den Ursprung der Sprache hat 
man freilich den Preis nicht versagen konnen, obwohl dieselbe die alte 
Vorstellung von der "Erfindung" der Sprache und damit den Glauben 
an die Moglichkeit einer ktinstlichen Universalsprache ein ftir alle
mal zerstorte. 

Noch nach einer anderen Seite hin werden die Preisaufgaben der 
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MaBstab fUr die wachsende Herrschaft der deutschen Aufklarung in 
der Akademie und fUr die neue Funktion dieser Anstalt in dem Staats
wesen des groBen Konigs. Die praktischen Probleme, auf welche sich 
der einzelne Schriftsteller wie der Staat und seine Beamtenschaft hei 
ihrer Arbeit an der Erziehung des Volkes bestandig hingewiesen fan
den, werden jetzt immer haufiger zur Erorterung gestellt. Ob man na
tlirliche Neigungen zerstoren und neue erzeugen konne, md wie man 
die guten zu stark en, die schlechten zu schwachen habe: so lautete 
schon das Thema fUr 1768. Der Ernst der Manner, die es gestellt hatten, 
verdiente doch nicht den wohlfeilen Spott des heimatlosen Skeptikers 
Grimm, daB man hier so ziemlich die -Losung aller praktischen Fragen 
verlange, welche die Menschheit interessierten. Flir 1775 wurde eine 
Untersuchung liber die Ursachen des Verfalls des Geschmackes bei den 
verschiedenen Volkern gefordert; Herder errang hier zum zweiten Mal 
den Preis. Und als dann die Akademie wieder einmal ein metaphysi
sches Thema ausschrieb und dazu so ungllicklich formulierte, daB man 
in Paris laut darliber spottete, wurde sie durch den Konig selber sehr 
bestimmt an ihre neue Pflicht erinnert. Sie soUte "durchaus interessante 
und nlitzliche Fragen" steUen, und gewissermaBen urn ihr ein Beispiel 
zu geben, wurde sie angewiesen, das letzte Thema durch das andere zu 
ersetzen: ob es nlitzlich sei, das Yolk zu taus'chen. Es war eine Frage, 
welche Friedrich in seinem Briefwechsel mit d'Alembert eben lebhaft 
diskutierte, und daB er sie jetzt zur offentlichen Priifung sltellte, war 
das AuBerste, was seine Aufrichtigkeit in der ErorteruD;g heikeler Pro
bleme je geleistet hat. Unter denen, die eine Beantwortung versuchten, 
war auch d'Alemberts Freund Condorcet; unter seinen nachgelaSsenen 
Schriften findet sich ein Entwurf, der dieselbe Frage behandelt. Die 
Akademie aber hat sich die Zurechtweisung gemerkt. Gleich die Auf
gabe fUr 1780 lautete: Welch en EinfluB haben die Regierungen auf 
die Klinste und \Vissenschaften geiibt und umgekehrt diese auf die 
Regierungen? Es war dasse1be Problem, welches in der gleichzeitigen 
Schrift Friedrichs iiber die deutsche Literatur erortert wurde. Noch 
deutlicher tritt die Riicksicht auf diese Abhandlung hervor, wenn man 
in den nachsten Jahren die Frage stellt, welchen Umstanden und Vor
ziigen die franzosische Sprache ihre universale Herrschaft verdanke, 
und ob zu vermuten stehe, daB sie dieselbe behaupten werde; oder die 
andere, inwiefern sich der Geschmack eines Volkes durch die Nach
ahmung der Erzeugnisse einer 'fremden Literatur entwickeln lasse. 
Ebenso wird in augenscheinlichem Zusammenhang mit dem groBen 
Werk des allgemeinen Landrechts das Thema iiber die natiirlichen 
Grundlagen und Grenzen der elterlichen Gewalt gestellt, wahrend wie
der die Frage nach der besten Art. ein Yolk zur Vernunft zu erziehen, 
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noch einmal den ganzen Begriff Friderizianischer Staatskunst zur Er
orterung bringt. 

Und wie die Preisaufgaben, so andern sich die Abhandlungen der 
Akademie: unter den Verfassern _ treten die Anhanger der deutschen 
Aufklarung, unter den Gegenstanden Moral, Padagogik, Politik und, 
als grundlegende Wissenschaften, Psychologie und i\sthetik immer 
deutlicher in den Vordergrund. Und nicht minder entspricht es dem 
Charakter dieser zweiten Friderizianischen Akademie, wenn dieslelbe 
jetzt eine Forderung erftillt, die der Konig schon an die erste, indessen 
ohne rechten Erfolg, gestellt harte: ihre Mitglieder gehen, im Verein 
mit ihren Freunden auBerhalb der Akademie, immer zahlreicher zu 
offentlichen Vorlesungen fUr weitere Kreise tiber. Dies1e Vorlesungen 
umfassen schlieBlich, die Theologie vielleicht ausgenommen, aIle in 
dem Lehrplan einer Universitat verfretenen Facher, und man hat mit 
Recht darauf hingewiesen, daB Berlin in der Tat schon urn das' Jahr 
1780 eine Hochschule besaB. Wie ja dann auch spater die Universitiit 
von 1810 durch solche freien Vorlesungen vorbereitet worden ist. 

So war, als die Regierung Friedrichs zu Ende ging, die Akademie 
eine andere geworden, wie der Konig selbst und sein Staat sich seit der 
Krisis des Siebenjahrigen Krieges geandert hatten. Sie hatte dariiber 
ihren universal en Glanz verloren, aber sie war tiefer in den Boden 
hineingewachsen, der sie nahrte, in den Staat des graBen Konigs. Und 
die deutsche Aufk1arung war zu starkerer Gehung in ihr gelangt, so 
daB die erste wissenschaftliche Anstalt des erst en deutschen Staates 
jetzt auch zu dem besonderen Geistesleben unseres Volkes ein naheres 
Verhaltnis gewonnen hatte. 

Das aber war nun das Eigenttimliche, daB diese ganze Entwick
lung der Berliner Akademie einstweilen auf halbem Wege stehen blieb. 
Die Manner, welche in ihr den Zusammenhang mit dem preuBischen 
Staat und der deutschen Kultur vermittelten, waren Fremde, Schweizer 
und Hugenotten. Denn wie diese mit dem Vorzug ihrer sittlich fest en 
und praktisch wirksamen Weltanschauung den anderen der franzosi
schen Sprache und Form verbanden, waren sie am meisten nach dem 
Sinn des alternden Konigs. Er lieB sie wohl am spaten Nachmittag 
zu sich bescheiden, urn mit ihnen alte und neue Probleme der Wissen
schaft zu diskutieren. Mer ian fUhrte sie ein. Er erfreute sich der be
sonderen Gunst des Konigs. Seine Verbindung mit der Tochter Jor
dans, des heiteren Genossen aus den Rheinsberger Tagen, gab ihm 
ein gewisses personliches VerhaItnis zu Friedrich. Vornehmlich aber 
gewann er das Vertrauen des Konigs durch die wohlwoIlende Objek
tivitat, die er im Urteil tiber Menschen und Schriften immer bewahrte. 
Er war ein geborener Vermittler und so recht der Reprasentant der 
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eklektischen akademischen Philosophie dieser Epoche. Er betrachtete 
mit unerschiitterlicher Gelassenheit das Schauspiel der WeIt und ver
mied es, unter den Acteurs mit auf der Szene zu erscheinen. Auch 
Friedrich Wilhelm II. und III. horten auf seine Stimme. Er war nun 
diese vielen Jahre' hindurch ganz verwachsen mit den Interessen der 
Akademie. Es gibt Personen, an denen die Mitglieder einer Korpo
ration sich allezeit zu orientieren vermogen iiber deren vitale Inter
essen; auch den DrauBenstehenden vermitteln sie ein solches Verstand
nis. Merian hatte diese Bedeutung fiir die Berliner Akademie von den 
Tagen von Maupertuis bis zu den en der beiden Humboldt. Soweit da
gegen die deutsche Aufklarung unserer eigenen Literatur angehorte, 
blieb sie aus der Nahe des groBen Konigs verbannt. Er baute mit all 
dies en patriotischen Beamten und Schriftstellern, Pastoren und Schul
meistern seinen Staat: in die Sphare, in welcher er sich seIber als sou
veraner Mensch bewegte, lieB er sie nicht gelangen. Denn die Virtuo
sitat des Ausdrucks und Verkehrs, die er an ihnen vermiBte, blieb ihm 
immer eine hochste Leistung und ein personlichstes Bediirfnis. Vnd wie 
er nun die Akademie als seine eigenste konigliche Schopfung betrachtete 
und ihr in dem Zusammenhang seiner staatspadagogischen Gedanken 
die wichtigste Stelle zuwies, hatte er seiner und ihrer Wiirde zu ver
geben geglaubt, wenn er ihre Pforten der deutschen Literatur geoffnet 
hatte. Er empfand es gleichsam als einen MiBbrauch der Wahlfreiheit 
der Akademie, als sie Lessing und Gellert zu auswartigen Mitgliedern 
vorschlug, und bestrafte sie mit der Entziehung dieses Rechtes. Die 
eifrigen Bemiihungen Sulzers und seiner Freunde, Mendelssohn oder 
gar Winckelmann in die Akademie zu bringen, scheiterten, und fiir 
Johannes Miiller verwandte sich sellJst ein d'Alembert vergebens. Die 
Akademie des Konigs von PreuBen war eine franzosische Gesellschaft 
und wollte alS eine solche gelten. Mitten in einer Zeit, da die deutsche 
I -iteratur der Aufklarung auf der Hohe ihrer Entwicklung stand und 
iiber sie hinweg schon die aufgehende Sonne unserer klassischen Dich
tung und Philosophie ihre ersten Strahlen sandte. 

Der Minister, der nach dem Regierungswechs'el zum Kurator der 
Akademic ernannt wurde, Hertzberg, hat dasVnmogliche dieserLage 
empfunden. Gleich die Liste der fiinfzehn Manner, deren Aufnahme er 
in dem ersten Jahre seinerVerwaltung durchsetzte, zeigte die Richtung, 
in der er die Korperschaft zu erneuern dachte. Ramler, Selle, Engel, 
Teller waren unter dieser Zahl. sie all e anerkannte Fiihrer der deutschen 
Aufklarung. Der Padagog Meierotto, der Reorganisator des Joachims
thalschen Gymnasiums, reihte sich ihnen an, und auch die drei Fran
zosen, die hier aufgenommen wurden, der jiingere Castillon, der altere 
Erman und del' altere Aneillon, Mitglieder derBerlinerKolonie,gehor-
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ten in diesen Kreis. Nur einige von diesen fiinfzehn verdankten ihre 
Wahl rein wissenschaftlichen Leistungen. Und dieselben Riicksichten 
bestimmten die meisten Ernennungen der folgenden Jahre. Jetzt ge
langten Zollner und Gedike in die Akademie. Hertzberg drang auch 
darauf, daB Nicolai und Biester und dazu Svarez, der Mitschopfer des 
preuBischen Landrechts, dieses groBten Denkmals der AufkHirung des 
achtzehnten Jahrhunderts, ernannt wiirden. Doch hier miihte er sich 
umsonst. Wollner bestimmte den neuen Konig in diesen Fallen zur 
Verweigerung der Bestatigung. Er veranlaBte auch die Aufnahme von 
Moritz, der dem Winckelmann-Goetheschen Ideenkreise angehorte: das 
Gefiihl des gemeinsamen Gegensatzes gegen die Aufklarung bewog 
den Verfasser des Religionsediktes zu einer solchen Empfehlung. 

Und mit der deutschen Bildung hielt nun auch die deutsche Sprache 
ihren Einzug in die Akademie. Hertzberg hatte schon unter dem groBen 
Konig den Stolz, mit dem er auf die machtige Entwicklung der natio
nalen Literatur blickte, gem hervorgekehrt. Mitten in einer Beamten
schaft, die in ihrem Verkehr mit dem Konig und zumeist auch unter sich 
nur franzosisch schrieb, hat er unsere Sprache geliebt und als deutscher 
Stilist es fruh zu einer Art von Autoritat im auswartigen Amt gebracht. 
Sein patriotischer Eifer fUr die deutsche Literatur hatte Friedrich zu 
seiner Schrift iiber diese veranlaBt. J etzt bestimmte er, daB die deutsch 
gelesenen Abhandlungen der Akademie auch deutsch gedruckt werden 
sollten. So erschienen diese "deutschen Abhandlungen" fortan alSi eine 
zweite offizielle Publikation der Akademie neben den franzosischen ,;Me
moires". Wie es denn auch die Idee Hertzbergs war, daB die neuen 
Mitglieder der Akademie eine eigene "deutsche Deputation" bilden und 
die Aufgabe wieder aufnehmen sollten, welche einst der gelehrten Ge
sellschaft bei ihrer Griindung gestellt worden war: die deutsche Sprache 
durch eine Grammatik und ein Lexikon gleichsam mit nationalem 
Stempel zu kodifizieren. 1m Januar 1792 legte er dem Konig einen 
ausfiihrlichen Plan zu diesem Werke vor; das Vorbild der Pariser Aka
demie wurde dabei ausdriicklich geltend gemacht. In der Arbeit freilich 
ist man iiber einige "Beitrage zur deutschen Sprachkunde" nicht hinaus
gekommen. 

Hertzberg selbst hat sich seines'Erfolges nicht lange freuen konnen. 
Es war nicht seine Schuld, daB die preuBische P olitik in der Epoche 
von Reichenbach mit einer demiitigenden Niederlage endete. Gleich
wohl traf dafUr den Minister die Ungnade seines Herm, so daB er 
die Leitung der auswartigen Geschafte niederlegte. Dieses Ereignis er
schiitterte auch seine Stellung in der Akademie. Er hatte hier von An
fang an mit Schwierigkeiten zu kampfen. Sein iibermaBig entwickeltes 
SelbstbewuBtsein stieB iiberall ab, am meisten in dieSier gelehrten 
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Korperschaft; solche Vereinigungen bewahren sich doch auch in dem 
hartesten Beamtenstaat ein sehr deutliches Gefiihl ihrer Wtirde. Dazu 
kam der Widerspruch, den seine Reform erregte. Die franzosischen 
Mitglieder erschraken tiber die deutsche Invasion. Die Vertreter der 
strengen Wissenschaft wollten die Akademie nicht zu einem Tummel· 
platz der Literaten, die Denkschriften nicht zu einem Konkurrenzunter
nehmen der Biesterschen Monatsschrift oder der Bibliothek Nicolais 
herabmindern lassen. Verlor doch die Akademie .gerade jetzt den ein
zigen Gelehrten graBen Stiles, den sie noch besaB, Lagrange. Er hatte 
die richtige Empfindung, daB seine Wissenschaft und s'eine Leistung 
in dieser auf die deutschen Verhaltnisse eingerichteten und populari
sierten Akademie nicht die Anerkennung finden konnten, die ihnen 
gebtihrte, und Mirabeau benutzte diese Stimmung, urn ihn nach Paris 
zu ziehen. Andererseits war W oIl n e r augenscheinlich auch in der Aka
demie der Mittelpunkt eines kleinen Kreises, dem das kritische Werk 
der deutschen Aufklarung bereits zu weit zu gehen scmen. Und wahrend 
nun diese reaktionaren Tendenzen unter der Einwirkung der graBen 
Weltbegebenheiten bei Friedrich Wilhelm II. immer mehr Boden ge
wannen, fuhr Hertzberg fort, in seinen akademischen Abhandlungen 
und Festreden die Prinzipien des Friderizianischen Staates zu TTerherr
lichen. Es waren die Prinzipien der AufkHi.rung, und diese hatten jetzt 
auf dem Boden des feudalen und katholischen Frankreich zum Um
sturz aller Ordnungen gefiihrt. So steigerte sich die Ungnade des Konigs 
zu einem tiefen Widerwillen gegen den "Demokraten", wie Hertzberg 
in den Hofkreisen genannt wurde. Wollner und seine Freunde schritten 
zum An griff. Sie erwirkten eine Kabinettsordre an Merian, welche unter 
heftigem Ausfall gegen die von Hertzberg angerichtete "Verwirrung" 
die okonomische Kommission der Akademie zu ReformvorschUigen auf
forderte. Und nun hatte Hertzberg seine Schtitzlinge wohl in die Aka
demie, nicht aber in ihre lebenslanglichen Amter bringen konnen, denen 
gegentiber in jenen Tagen das Plenum so gut wie machtlos war. In 
ihnen behaupteten die alteren Elemente die Herrschaft, vor aHem unter 
Merians bewahrter Strategie in der okonomischen Kommission. So be
deutete der Befehl des Konigs im voraus die Auslieferung der neuen 
Aufgaben der Akademie an die Gnade ihrer Gegner. Die Folge war 
das Reglement von 1795: im wesentlichen die Wiederherstellung des 
Statuts von 1746. Das Franzosische wurde von neuem als die offizielle 
Sprache der Akademie eingescharft. Und urn die Zahl der Akademiker 
wieder auf die statutenmaBige von 24 herabzubringen, wurde der Aka
demie verboten, wahrend der nachsten ftinf Jahre neue Mitglieder 
vorzuschlagen. Damit war sie zur Stagnation verurteilt. 

Die drtickende Herrschaft Hertzbergs war beseitigt. Er ist bald her-
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nach gestorben. Aber fiir die Akademie, die an dem Sturze des Histigen 
Mannes ihren guten Anteil gehabt hatte, begannen nun erst recht 
die bosen Tage. Wollner wurdejetzt ihr tatsachlicher Kurator. Wie seine 
Zensurgesetzgebung Kant, das groBte auswartige Mitglied der Korper
schaft, zum Schweigen verurteilte, so hemmte und unterdriickte sie in 
der Akademie selbst das freie Wort. So konnte diese die Funktion, die 
ihr Hertzberg zugedacht hatte, nur beschrankt und vorsichtig erfiillen. 
Die Schriftstellerwelt von Berlin sah sich deshalb vielfach wieder auf 
ihre private Vereinigung, die "philosophische Gesellschaft", ~ngewie
sen. Man reichte hier regelmaBige Aufsatze ein, die dann zirkulierten 
und kritisiert wurden. Aber wenn nun auch die erste wissenschaftliche 
Korperschaft PreuBens so durch Wollner den Riickhalt der Regierung 
verlor, wenn ihre Wirksamkeit einschrumpfte - in Einem blieb sie 
einig und stark: sie hat doch geschlossen, in zaher Passivitat den Ten
denzen der Reaktion getrotzt, und ihre Publikationen zeigen, daB in 
ihrem Inneren die Arbeit, wenn auch immer langsamer und kiimmerlicher 
im wesentlichen in der einmal eingeschlagenenRichtung fortging: diese 
Akademie war und blieb das Organ der deutschen Aufklarung. 

DIE WELTANSCHAUUNG 
DER DEUTSCHEN AUFKLARUNG 

I. 

Die deutsche Aufklarung und ihr religioser Wahrheitsgehalt sind 
lange und vielfach noch bis auf diesen Tag von dem Gesichtspunkte 
der genialitatsstolzen Kritik ihrer roman tisch en Gegner und einer ge
hassigen theologischen Polemik aufgefaBt worden. Die Geschichte wird 
gerechter urteilen. Diese AufkHi.rung zuerst ging von den Dogmen des 
Christentums zuriick auf die unvergangliche Weltanschauung, in der 
seine Wurzeln liegen. Die Personlichkeit der Gottheit, deren Idee sich 
seit den Propheten Israels entwickelt und mit dem Fortgang der Ge
sittung immer mildere Ziige angenommen hatte, bis sie in den Gleich
nissen Christi den erhabensten, sanftesten Ausdruck fand; die Ver,ant
worttlichkeit des Menschen als gegriindet auf das Gewissen und die 
moralische Freiheit, nach welcher er der sittlichen Anlage in seiner 
Brust zu folgen vermag; die Wiirde der menschlichen Natur, die in 
diesen sittlichen Tiefen wurzelt; die U nsterblichkeit, deren der Mensch, 
so er das Gute will, gewiB sein darf; endlich das Reich Gottes als Aus
druck der Solidaritat des Guten, Heiligen, Seligen in der Welt und der 
Sicherheit seines Sieges in fortschreitender Entwicklung: diese Ober
zeugungen umschreiben eine der groBen Moglichkeiten der Weltan
schauung, in clenen der Mensch seine Stellung im Universum zu erfassen 
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vermag. Neben dem wissenschaftlichen Positivismus und dem objek· 
tiven Idealismus, der sich in der pantheistischen Lebensauffassung voll
endet, steht sie als ein dritter, gleichwertiger Typus. J eder dieser Typen 
umfaBt eine der Seiten unseres Lebensgefiihls, die in der Natur des 
Menschen und seiner SteHung zum Wirklichen gegriindet sind. Nie 
wird der menschliche Geist in einem al~emeingiiltigen System diese 
Wirklichkeit und seine SteHung in ihr wissenschaftlich begreifen konnen. 
Aber indem das geschichtliche BewuBtsein das Recht einer jeden dieser 
Weltansichten erfaBt und zugleich erkennt, wie eine jede von ihnen nur 
in einer Bildersprache e i n e Seite in dem Verhiiltnis unserer inneren 
Lebendigkeit zu der Welt ausdriickt, blicken wir durch die Symbole und 
Segriffe in die Tiefen des Zusammenhanges, zu welchem unser Dasein 
mit der Natur verkniipft ist. So eignet jeder dieser Weltansichten ihre 
besondere Macht und Wirkung. Unter ihnen ist der Idealismus der 
moralischen Freiheit zweifellos diejenige, welche den gliicklichsten Ein
fluB auf die sittliche Bildung des Einzelnen, auf die moralischen Kriifte 
der Staaten und auf die Erziehung der Menschheit besitzt. Und auf 
dieser Weltanschauung beruht das Christentum. Sie driickt sich in der 
Bergpredigt und in den Gleichnissen Christi aus. Die Natur und die ein
einfachen Formen menschlichen Daseins, wie sie der Vater in seinem 
Hause, der Siiemann, der iiber die Fluren hingeht, die Fischer am See 
darbieten, wurden ihm zu Symbolen der friedlichen, unerschiitterlichen 
Verhiiltnisse, in denen der Mensch zu dem Vater im Himmel und einem 
gottlichen Zusammenhang der Dinge steht. Diese Weltanschauun.g er
langte dann weltgeschichtliche Macht, indem sie die einfachsten, mensch
lich wirksamsten Ergebnisse der alten Kultur in sich sammelte: die 
griechischen Ideen von einer gottlichen Vernunft, einem Logos, der 
in der religiosen Offenbarung wie in dem philosophischen Denken 
wirksam ist, und die romischen Lebensbegriffe von den mit uns ge
borenen Anlagen zu sittlichem und religiosem, weltlichem und staat
lichem Dasein und von dem Zusammenhang der Pflichten, der aus ihnen 
entspringt. 

Loste man aus dem Christentum den Dogmenglauben und jede Art 
von Magie des Kultus und der Zeremonien, so schienen, wie aus einem 
Schutt, die klaren, reinen und dauernden Linien dieser 'vVeltanschauung 
hervorzutreten. Man konnte die Geschichte des Rationalismus von den 
Tagen des Erasmus ab - denn der Rationalismus ist ebenso alt wie 
Luther oder Calvin - darstellen als den Verlauf der Arbeit, in welcher 
die Schichten der Dogmatik, wie sie sich historisch gebildet hatten, 
nacheinander wieder abgetragen wurden. GewiB liegt zwischen dieser 
Weltanschauung und der Summe der christlichen Legendcn und Dog
men das eigcntiimlichc uncI als Geschichtliches unergriincIliche Erleb-
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nis des Urchristentums, das eben durch seine UnfaBlichkeit und die 
Paradoxie in der Mischung seiner Ziige das Gemiit an sich zieht. Dies 
zu erfassen, war die lange Arbeit des nachkommenden geschichtlichen 
BewuBtseins. Das Personliche, geschichtlich Bestimmte dieses Erleb
nisses mit der Forderung von einer universalen Geltung der religiosen 
Wahrheit in Einvernehmen zu setzen: das ist das Problem, an dem seit 
Schleiermacher und Hegel unser Denken sich abarbeitet. nas riihrt an 
die letzten Geheimnisse der Geschichte - sie lagen diesem 18. Jahr
hundert fern. Es hielt sich an die klaren Wahrheiten, die es als allge
meingtiltig begrtinden zu konnen glaubte. Es verstand schlieBlich nur 
sich selbst und was seiner gedankenmaBigen Art war. In ihren fest en, 
deutlichen Begriffen hat doch diese protestantische Aufklarung den un
verganglichen Gehalt des Christentums erfaBt. Und als der "alles zer
malmende Kant" die metaphysischen Demonstrationen flir den person
lichen Gott, die moralische Freiheit und die Unsterblichkeit aufloste, 
hat er nur in dem moralischen BewuBtsein der Verantwortlichkeit den 
tiefsten Grund aufgedeckt, aus welchem diese Uberzeugungen zu allen 
Zeiten im Gewissen der Menschen sich als Postulate wieder aufbauen 
werden. Und mit ihm waren im Einverstandnis die anderen Vertreter 
dieser Weltansicht, Jacobi, Fichte, Wilhelm von Humboldt und der 
Gewaltigste unter ihnen, Schiller. Das also war das groBe positive 
Werk, das die deutsche Aufklarung verrichtet hat. 

Aber diese Weltanschauung lag seit den Tagen der Vater und Apo
logeten in einem ungeschlichteten Streit mit der Lehre von einer parti
kularen Offenbarung, von den gottlichen Personen, von Erbstinde und 
Gnade. Und nun vollzog sich von dem justemilieu derTheologen wie 
Ernesti und Mosheim und der hohen Geistlichen wie Sack und J erusa
lem bis zu Schriftstellern wie Reimarus und Paulus und Geistlichen 
wie Teller und Zollner die Loslosung dieser Dogmen von der Weltan
schauung, welche ihren Hintergrund bildete. Eben was dieser Welt
anschauung jetzt ihre Kraft erhohte, daB nunmehr die Weisheit und die 
Giite der Gottheit in der unverbrtichlichen Ordnung, in der wohltatigen 
Notwendigkeit einer von erkennbaren Gesetzen der Natur regie.rten 
Welt begriffen wurden: das machte die nachtraglichenEinmischungen 
dieser Flach Gesetzen wirkenden Gottheit in den Lauf der Wdt unglaub
haft. Eingriffe, die in einem Winkel dieses Universums stattgefunden 
haben sollten, und deren wunderhafte Natur aus den Begriffen von einer 
affektiven, in sich bewegten, in Einzelhandlungen wirksamen Gottheit 
stammte. Die historische Kritik zerlegte in Semler, Michaelis, Reimarus:, 
Lessing, Spittler und Planck die Traditionen iiber die Geschichte Is
raels, die Einfiihrung des Christentums und die Ausbildung der katho
lischen Kirche. Die moralische Kritik bestritt aus dem BewuBtsein der 
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sittlichen Wiirde und Autonomie die D~gmen von Erbsiinde und Gnade 
und den spezifischen Wert der Kultushandlungen. 

Das Meiste, was damals vor der historischen Kritik zusammenbrach, 
ist am Boden geblieben. Und ebenso ist nichts von dem, was das mora
lische BewuBtsein in Lessing und Kant von dem christlichen D<:>.,gmen
kreis zerstort hat, einer dauernden Res'tauration fahig gewesen. Die 
Umwalzung der Theologie, welche Schleiermacher, H~gel und die histo
rische Schule herbeifiihrten, erwies sich nur haltbar in bezug auf das 
tiefere Verstandnis der religiosen Prozesse, in den en sich die christ
liche Glaubenswelt gebildet hat, und auf den dauernden religiosen Wert, 
welcher denselben zukommt. U nd selbst die Einsicht, daB sich hier 
aus den unergriindlichen Kraften del' moralischen Person und ihres 
schaffenden Vermogens geschichtliche Symbole ewiger Wahrheiten bil
deten, ist in Kants Religionsschrift schon enthalten. So ist die theolo
gische Kritik del' Aufklarung schlech~erdings die Grundlage fiir die 
historische Gedankenarbeit des 19. J ahrhunderts. Wie hatte auch del' 
Gedanke del' Entwicklung odeI' die Methode del' Vergleichung auf die 
Schopfungen des menschlichen Geistes angewandt werden konnen, wenn 
man fortgefahren hatte, in die Mitte der Geschichte die hochste Stufe 
des menschlichen Daseins zu vedegen und sie als ein Obermensch
Hches zu denken? So darf die Harte, mit welcher Niebuhr, die Grimm, 
Hegel und Ranke sich von dem theologischen Rationalismus abwandten, 
nicht dariiber tauschen, daB sie in 'del' historischen Kritik die Nach
folger von Semler, Lessing und Spittler und in del' Erfassu~g des Ewi
gen in del' Gestalt des Geschichtlichen die Schiller von Lessing und 
Kant waren. 

In dem Staate Friedrichs empfing diese religiose Aufklarung einen 
regimental en Charakter. Sie trat unter den groBen Gedanken del' 
Erziehung des Volkes, mit welchem Friedrich sein PreuBen erfiilIte. 
Del' Idealismus del' moralischen Freiheit besaB in sich die Macht, eine 
solche Erziehung des Volkes zu vollbringen. Sie wurde in den edelsten 
Vertretern diesel' Aufgabe zum Selbstzweck. Man begann in del' geistig
sittlichen Bildung del' Einzelperson nun auch in Deutschland das Ziel 
aller Anstalten del' Kultur zu erblicken. Wie Lessing in del' Religion das 
groBe Werkzeug del' Erziehung des Menschengeschlechtes sah, so dach
ten Friedrich und sein Zedlitz den Staat als Erzieher. Und mit einer 
rechtschaffenen Oberzeugung, deren inneres Feuer ihn bis in das 
hochste Alter durchgliihte, hat Kant die Entwicklung des Menschen 
zur Miindigkeit durch Aufklarung und Erziehung als Zweck alles prak
tischen Handelns im Staate aufgefaBt. Nicolai hat in seiner Denkrede 
auf Teller in der Akademie ein glanzendes Bild entworfen, wie an diesel' 
Arbeit die Minister Miinchhausen und Zedlitz mit den im Oberkon· 
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sistorium wirksamen Mannern, Sack, Diterich, Spalding, Irwing, Bu
sching und Lamprecht, zusammengearbeitet haben. "Es war ;iamals die 
Zeit der schonsten Elute der schonen Regierungszeit Friedrichs des 
GroBen. In allen Zweigen der Regierung herrschte ein allgemeiner 
eifriger Trieb zur VervolIkommnung. Es wurde sehr lehrreich sein, 
die verschiedenen Charaktere und Handlungsweisen der edlen Manner 
zu schildern, welche damals das Oberkonsistorium ausmachten und bei 
aller Verschiedenheit mit so inniger Einigkeit zur Beforderung des 
Guten arbeiteten." Indem die Aufklarung dem Kultus und den Zere
monien jede ubersinnlich magische Wirkung aberkannte, trat die Macht 
der christlichen Religiositat gleichsam in die Unsichtbarkeit zuruck. 
Der Protestantismus war dieser Aufklarung die Seele des Staates, die aIle 
seine Organe mit einer einmutigen ideal en, moralischen Kraft durch
dringen soUte: uberaU gegenwartig, in einer rein geistigen Wirksamkeit. 
In dieser moralischen Auffassung des Christentums, verb un den vielfach 
mit schlichtem alten Glauben oder mit den neuen religiosen ldeen von 
Fichte. Jacobi, Schleiermacher, lebten Friedrich Wilhelm II I., Stein, 
Humboldt und die groBen Fuhrer der Befreiungskriege. Sie durch
drang aIle Klassen der Bevolkerung, und als die militarisch-politische 
Organisation unseres Staates zusammenbrach, hat sie unserem Yolk 
die zahe Kraft des Widerstandes und den einfachen, frommen Glauben 
verliehen, mit dem es seine Sohne in den Tod schickte. Sie war nichl 
bloBe Theologie, sondern eine neue und eigene Stufe der christlichen 
Religiositat. 

Nichts GroBes ist ohne Grenzen und ohne Schatten. Diese mora
lische Religiositat der Aufklarun~ hatte in der letzten Tiefe des reli
giosen Gemutes eine Schranke, uber welche erst Kant hinausgeschritten 
ist. Das Ideal der Kultur, wie es im 17. J ahrhundert in Leibniz seine 
voUendete Reprasentation gefunden hatte, war im Gegensatz zu der 
Weltabwendung des alteren Christentums und im Einverstandnis mit 
dem naturwissenschaftlichen Geiste entstanden. Es stand zugleich in 
Zusammenhang mit den praktischen Zielen der emporstrebenden natio
nalen Staaten. Es war utilitarisch, d. h. auf Wohlfahrt und Nutzen ge
richtet. Die groBen Moralisten Englands von Shaftesbury bis Adam 
Smith finden in dem sittlichen BewuBtsein als dessen lebendige und 
gefiihlskraftige Voraussetzung uberaU die Sympathie und das Interesse 
an der allgemeinen Wohlfahrt. Leibniz und die deutsche Aufklarung 
erblicken einmutig in dem Streb en nach Entwicklung, VolIkommen
heit und Gluckseligkeit die Beweggrunde des sittlichen Handelns. Dies 
ist der Horizont, in welchem die Theologie der Aufklarung bis auf 
Kant eingeschlossen bleibt. So reicht sie nicht bis in die Tiefe des 
Christentums, welches jenseit jeder Art von VerDand und Zusammen-



Grenzen und Schatten 147 -----------------------------------------------------------
leben den Menschen in seiner Relation zu der gottlichen Personlichkeit 
erfaBt: einsam, wie er dem gottlichen Gericht unterworfen ist, und wie 
er sterben wird. Und in der Enge des deutschen Lebens empfing dieses 
utilitarische Ideal einen Zusatz von gemeiner Ntitzlichkeit. Bis dann 
Kant die sittliche Person wieder losloste aus jeder Beziehung zu den 
endlichen Kulturwerten. 

Aus demselben Kulturideal entsprang eine andere Grenze in diesem 
religiosen BewuBtsein der AufkHirung. Der Fortschritt und die Solida
ritat der allgemeinen Wohlfahrt waren in ihm auf die allgemeingiiltige 
Wissenschaft gegrtindet. Sein Charakter war Intellektualismus: jeden 
Wert des Lebens wollte es in Denkprozessen befestigen. Die allge
meine Wohlfahrt ist das Ziel, und die Aufklarung zu deutlichen Begrif
fen tiberall das Mittel. So solI auch die Religiositat zu diesen Begriffen 
erhoben und in ihnen begrtindet werden. Der Idealismus der Personlich
keit und der moralischen Freiheit schieQ. dies em Zeitalter fahi$' eine 
solche Begrtindung durch reine Vemunft zu erfahren. Bis dann Alles, 
was in der Tiefe der Person und in den groBten religiosen Erschei
nungen der Menschheit von Unergrtindlichem, Gemtitsgewaltigem ge
legen ist, als Gegeninstanz sich gel tend machte: als eine Wirklichkeit, 
die starker ist als jedes Rasonnement. In der ruhigen Sicherheit, die 
aus diesen festen Begriffen floB, lag die Kraft dieses Standpunktes; 
sie wurde verstiirkt durch sein gesundes Verhaltnis zum Leben, durch 
seine Nahe an die Bedtirfnisse des Volkes. Aber er war unfiihig, das 
Recht anderer Weltansichten anzuerkennen. Und in PreuBen erhielt 
diese steifnackige Oberzeugtheit von der eigenen Weltansicht und der 
eigenen Person noch einen besonders unangenehmen Zusatz durch den 
Beamtencharakter der Geistlichen und der Gelehrten jener Tage. Die 
Staatsautoritat der Kirche tritt in den Sack und Spalding, den Teller 
und Zollner als Bindung des freien Geistes unter einer rechtlich geord
neten Autoritat hervor. Es war der klaglichste Beweis hofischer Unter
wtirfigkeit, daB diese Beamten Gottes den Doppelehen Friedrich Wil
helms II. ihren Segen gaben. So litt das Christen tum Schaden an der 
gottlichen Freiheit des Geistes, der hoch tiber den einzelnen Staaten, 
ihren Kulturzwecken und ihren gesellschaftlichen Abstufungen in unge
bundener Kraft wirken solI. Bis dann Schleiermachers Reden tiber 
Religion in radikaler Energie die Rechte des religiosen I3ewuBtseins 
wiederherstellten. 

2. 

Die Berliner Akademie hat fUr die deutsche AufkHirung eine Arbeit 
getan, durch die sie in deren Geschichte eine wichtige Stelle einnimmt. 
Ein zahes, kontinuierliches Wirken, das ein jahrhundert umspannt, von 
den Tagen ihres Griinders Leibniz an, bis dann diese Aufkliirung Jl1 

10· 
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Altersschwiiche dahinstarb. Diese Akademie war die feste Burg des 
theologischen Rationalismus. Wenn in Halle dieser Rationalismus sich 
in einer wissenschaftlichen Theologie entwicke1te, wenn von dort her 
wie aus dem Konigsberg Kants all die aufrichtigen, sittlich festen Land
geistlichen kamen, welche mit den klaren Gedanken von der gottlichen 
Personlichkeit, der moralischen Freiheit und der Unsterblichkeit bis 
in die letzte einsame Landpfarre die Bevolkerung durchdrangen, so 
sammelten sich in der Akademie die leitenden kirchlichen Beamten, die 
regierenden Padagogen und die Aufkliirungsschriftsteller. An diesem 
weithin sichtbaren Ort behauptete der Rationalismus seine Autoritiit, 
der hereinbrechenden Reaktion gegeniiber, solange noch irgend Leben 
in ihm war. 

Die Theologie als solche war von der Akademie ausgeschlossen. So 
nahm diese keinen Anteil an der historischen und moralischen Kritik 
des Dogma. Nur in den Gedachtnisreden auf hervorr<l:gende Geistliche 
oder Theologen bot sich ein AnlaB, diese Grenze zu iiberschreiten, und 
besonders Nicolai hat diese Gelegenheit, in den heiligen Raum der 
'rheologie einzubrechen, griindlich benutzt. Fiir theologische F orschung 
seIber war hier keine Stelle. Noch Schleiermacher hat die theologi
schen Untersuchungen, die er nebenan in dem Universitatsgebiiude den 
Studierenden darlegte, niemals in den Riiumen der Akademie beriihrt. 
Bis dann 1839 August Neander eintrat. Heute, wo die Kirchenge
schichte ihren Platz unter den anderen historischen Wissenschaften ein
genommen hat und die Entdeckung von Bruchstiicken altchristlicher 
Urkunden das allgemeine Interesse alIer Historiker auf sich zieht, be
steht kein Unterschied mehr in der Berliner Akademie zwischen kirchen
geschichtlichen und irgendwelchen anderen Forschungen historischer 
Art. Mochte bald auch die allgemeine Religionsgeschichte einen Ver
treter in ihr finden. 

Anders stand es mit der positiven philosophischen Begriindung die
ser Religiositat der Aufkhirung. Sie bildete den bestandigen Gegen
stand der Arbeit in der philosophischen und vielfach auch in der lite
rarischen Klasse der Akademie dieses ganze Jahrhundert hindurch. Die 
bedeutenden Leistungen kamen ihr zu gut, die damals diese Korper
schaft in der philosophischen Einzelforschung aufweisen konnte. 

Die Einwirkungen der Berliner Akademie auf die philosophische 
Wissenschaft beruhen bis in die zweite Hiilfte des 18. Jahrhunderts 
hinein auf der Verbindung der Philo sophie mit der graBen mathemati
schen Naturwissenschaft. Hier strahlen die Namen eines Leibniz, Euler, 
Maupertuis, d'Alembert, Lagrange und Lambert; von hier empfangt 
in dieser Periode die Akademie fUr ihre philosophis'chen Arbeiten die 
entscheidende Richtung. Sie erortert die von Leibniz aufgesteUten Prin-
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zipien der Natur. Sie flihrt die Untersuchung der Voraussetzungen der 
mathematischen Naturwissenschaft mit den Mitteln Lockes weiter. Aus 
ihrem Verhaltnis zu Leibniz entsprang, daB sie die kritische SteHung 
desselben zur AuBenwelt in ihren hervorragenden Kapfen fortbildete 
und so Kant an wichtigen Punkten vorbereitete: Maupertuis naherte 
sich von Berkeley aus der Lehre Kants von der Phanomenalitat der 
AuBenwelt, Euler wurde in der kritischen Auseinandersetzung mit Leib· 
niz zu einer tiefen Untersuchung iiber den Raum gefiihrt, undLambert 
wirkte durch sein "neues Organon", das 1764 erschien, gerade in den 
Jahren der machtigsten Garung in dem Geiste des Begriinders der 
kritischen Philosophie erheblich auf diesen ein. Am deutlichsten er
weist sich die Fruchtbarkeit der damals in der Akademie herrschenden 
Verbindung der Philo sophie mit der mathematischen Naturwi$sens~chaft 
in den bestandig fortgesetzten Bemiihungen der mathematischen Klasse, 
das Gebiet der Messung auszudehnen auf den Bereich der geistigen 
und gesellschaftlichen Tatsachen. Ma u per t u is versuchte, die Rech
nung in die moralische Philosophie einzufiihren und auf die Probleme des 
hachsten Gutes und des mensch lichen Gliickes anzuwenden. Mer ian 
nahm 1766 in der Abhandlung iiber die Dauer und die Intensitat von 
Freude und Schmer,z diese Fragen wieder auf. Er gelangte zu dem 
melancholischen Ergebnis, daB der Schmerz an Dauer und Intensitat 
die Lust im Menschenleben iiberwiege, daher niemand seinen Lebens
weg noch einmal durchmachen machte: "wir lieben aIle das Leben im 
allgemeinen, flir unseren persanlichen Lebenslauf aber haben wir keine 
besondere Vorliebe." Er hat dann diese Betrachtungen fortgesetzt und 
legte, was er niedergeschrieben, Beg u eli n vor. Indem dieser diejeni
gen Lebensmomente beriicksichtigte, welche den einfachen Zustand von 
Wohlsein enthalten, ohne ausgepragten Lust- oder Unlustcharakter, 
gelangte er zu einem giinstigeren Ergebnis iiber da9 menschliche GlUck. 
Dann hat Merian dies Problem noch einmal behandelt und die Momente 
der Dauer un serer Geflihle, ihrer Intensitat und ihrer Anzahl zu einer 
Bilanz iiber das menschliche LebenS'gliick zusammenzurechnen ver
sucht. So lebhaft ist damals schon das Problem behandelt worden, in 
dessen Auflasung die Entscheidung iiber Pessimismus und Optimismus 
gelegen sein wiirde -- wenn sie maglich ware. In derselben Richtung 
lagen die Untersuchungen iiber die Sinneswahrnehmung, welche der 
Akademie Merian in seiner damals vielbesprochenen Behandlung des 
Problems von Molyneux und vor aHem Lambert vorlegten. Und ebenso 
enthalten die Memoiren der Akademie Versuche, welche von Leibniz 
zur modern en mathematischen Logik hiniiberfiihren. Auch hier treffen 
wir auf Lambert als den klassischen Reprasentanten der Verkniipfung 
der Philo sophie mit der mathematischen Naturwissenschaft, 
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Johann Heinrich La m bert war ein Elsasser von Geburtj von den 
Schweizern Sulzer und Euler war er nach Berlin gezogen worden. Wic 
er dem Konig aufgedrungen war, ist er ihm immer fremd .gebliebcn. Er 
ware iiberall ein einsamer Mann gewesen. Offen bis zur abweisenden 
R;auheit, von hochstem SelbstbewuBtsein, das sich doch in der Welt 
nicht geltend zu machen wuBte, stand er nicht nur den geringeren Mit
gliedern der Akademie fremd gegeniiber, selbst Lagrange vermochte 
nur schwer ein naheres Verhaltnis zu ihm zu gewinnen. Er war von kind
lich reinem Charakter und hatte kein anderes Bediirfnis als das nach 
der MuBe flir die Tatigkeit seines Kopfes, der unablassig wie eine Ma
schine arbeitete, die nur schwer zum Stehen zu bringen ist. Keinen 
andern Ehrgeiz inmitten so vieler Streber in dieser Akademie als den 
groBer Leistungen. Sein Geist verfuhr so methodisch, daB er jedes Er
eignis des hauslichen Lebens genau so nach Regeln behandelte wie die 
Probleme seiner Wissenschaft. Er war der Logiker der Epoche. Er um
faBte Mathematik, Astronomie, Physik und Philosophie, und wenn er 
auch in keiner dieser Wissenschaften den Ersten gleichstand, so war 
er doch eben durch den universal en Geist, der sie aIle verband und fOr
derte, und durch das methodische BewuBtsein, mit dem er sie alle 
durchdrang, der echte Reprasentant der Akademie von Leibniz, in deren 
Verband sein ganzes spate res Leben verlaufen ist. Es ist etwas Tragi
sches in der kurzen, einsamen, ungestiim vorwartsdrangenden Lauf
bahn des genialen Mannes. AIle 5'eine Arbeiten Bruchstiicke eines um
fassenden Planes, zu umfassend, urn durchfiihrbar zu sein. Unter ihrcr 
Last ist er friih zusammengebrochen. Aber auf dem Wege, den er durch
messen hat, lagen doch bedeutende Entdeckungen. Er steht neben 
d'Alembert, wie Leibniz neben Hobbes, als der Vertreter der deutschen 
Geistesrichtung. Aus dem Schein, in dem wir leben, will er die raum
zeitliche Gesetzlichkeit des Wirklichen ableiten. Es spriiht und funkelt 
in ihm von genial en Entwiirfen, die aIle auf dem Wege zur Auflosung 
dieses Problems liegen. Das Studium der wissenschaftlichen Zcichen, 
der logische Kalkiil, die Agathometrie, die Wahrscheinlichkeitslehre: 
iiberall handelt es sich hier urn Mittel, zu quantitativ bestimmbaren Re
lationen zu gelangen. In der Verfolgung so1cher Fragen hatte er fast 
noch als Knabe das mechanische Theorem gefunden, das s"Cinen Namen 
tragt. In derselben Richtung liegen die von ihm geschaffene Photo
metrie, sein Aper<;u iiber die Verfassung des Fixsternhimmels und seine 
erst in unseren Tagen voll gewiirdigte Verbes'serung der Kartenpro
jektion. Und in diesem Zusammenhang entstand auch seine Untersu
chung des psychologischen Scheines in unseren Sinneswahrnehmungen. 
Wie er hier die Anderungen der Reize mit denen der Empfindung ver
gleicht, ist er den psychologischen Prohlemen Fechners auf der Spur. 
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Alles ist in seinem Geiste beherrscht durch einen hochsten philo
sophischen Gesichtspunkt. Von dem Schein, der von der physischen 
Welt sich erstreckt in das Geistige, will er sich durch logische Analyse, 
Beobachtung, Messung und Experiment den Weg bahnen zu dem, was 
ist. Und er findet nun hierzu erforderlich, das Erkenntnisvermogen 
selbst zu erkennen, 

In der Losung dieser hochsten Aufgabe des menschlichen Geistes 
geht Lambert einige wichtige Schritte mit Kant. Auch seine Methode 
ist, wie die Kants, nicht psychologisch, s'Ondern in stren_gerem Sinne er
kenntnistheoretisch. Er zergliedert die Wissenschaften, urn ihre ein
fachen Voraussetzungen auszuli:isen und die Grtinde ihrer Gtiltigkeit auf
zusuchen. Und wenn er in der Kenntnis der mathematischen Natur
wissenschaften einem d'Alembert und Lagrange weitaus nicht gewach
sen war, so lag doch hier seine Oberlegenheit tiber Kant. Mit diesem 
war er dann auch in der erkenntnistheoretischen Voraussetzung einig. 
Denn auch er betrachtete als die wichtigste Aufgabe der Erkenntnis
lehre die "Theorie von den Formalursachen". Die gegebenen Erfah
rungen und Erkenntnisse mtissen zerlegt werden in ihren Inhalt und 
ihre Form. Ihr Inhalt entspringt aus den Erfahrungen. Dagegen liegen 
die Grtinde der Form un serer Erfahrungen und Erkenntnisse in uns 
selbst, und diese sucht er in seinen zwei graBen philosophischen Werken 
aufzufinden. So ist er sowohl in der Lehre vom Schein, von den IlluS'io
nen und Widersprtichen des menschlichen Geistesl als in der von den 
apriorischen Elementen in uns der Vorganger und der Rivale Kants. 

, Aber von hier ab trennen sich ihre Wege. Wenn die Funktionen 
der Anschauung und des Verstandes in den Bedingungen des BewuBt
seins gegrtindet sind, so besteht kein Grund, sie als Bestimmungen des 
Wirklichen selbst gelten zu lassen: so schlieBt Kant, und so entspringt 
ihm sein kritischer Grundgedanke, daB Anschauung und Denken des 
Menschen ihr Gesetz den Erscheinungen vorschreiben. Lambert folgt 
diesem Fluge Kants nicht. 'Er verbleibt in den Schranken von Locke und 
Leibniz. Er halt an der Voraussetzung der Metaphysik fest, daB die in 
dem Denken gelegenen Bestimmungen mit denen des Wirklichen in 
Obereinstimmung seien. Die Sinnesqualitaten sind subjektiv. Der Raum 
ist entweder der symbolische Ausdruck der Verhaltnisse des Wirklichen, 
oder cr mag selbst Wirklichkeit sein: aber die Formen der Verkntipfung 
im Denken, wie die Ontologie sie umfaBt, sind Grundbestimmungen der 
Wirklichkeit. 

Auf dieser Grundlage wird nun flir ihn die Aufgabe auflosbar, lsicb 
durch philosophische Analyse den Weg vom Schein zum Sein zu bahnen 
und diesen Weg schlieBend, messend und rechnend zu durchlaufen. 
Denn aucb darin ist er Rationalist im Sinne des 17. J ahrhunderts und 
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zugleich doch, wie er Leibniz mit Locke zu verkniipfen strebt, Fort
setzer der Linie, die von Hobbes zu d'Alembert und zum Positivismus 
geht, daB er durch quantitative Bestimmungen die Allgemeingiiltigkeit 
des Denkens zu sichern, daB er das Reich der Messung und Zahlung 
zu erweitern strebt. Seine eigensten philosoph is chen Erfindungen lagen 
sonach in seiner Lehre vom Schein und der Wahrscheinlichkeit, in 
seinem Anteil an jenen Bemiihungen, die Messung in das Gebiet der 
Werte einzufiihren, in seinenEinsichten in die Relativitat unserer sinn
lichen Auffassung und darin, wie er der Abhangigkeit der psychi
schen Vorgange von den physiologischen nachgeht. Er ist der Vor
kampfer in all der Arbeit gewesen, welche darauf gerichtet ist, in die 
Philosophie so viel Naturforschung und in das Studium des Geistes so 
viel Messung und Rechnung als moglich hineinzutragen. Seine Tatig
keit ist hierdurch dem verwandt, was SiiBmilch, der Begriinder der 
Statistik, in der Akademie geleistet hat. 

Die Grenze Lamberts, verglichen mit Kant, lag in seinem Dogmatis
mus. Die beiden trugen sich bis in ihre mannlichen Jahre mit lebhaften 
Hoffnungen dessen, was sie einander sein konnten. Lambert f.and an 
dem, was ihm die Berliner Akademie an geistigem Austausch bot, kein 
Geniige. Er dachte emstlich daran, zwischen den Philosophen, die zu
gleich Mathematiker und Physiker seien, ein Biindnis herbeizufiihren. 
Eine Sozietat echter Philosophen sonte entstehen, und in einem ge
meinsamen literarischen Organ sonte sie sich zur Geltung bringen. Und 
zwar wollte er sie sich aus ganz Deutschland zusammensuchen - so 
wenig flihlte sich sein unlenksamer, eigenwilliger und selbstbewuBter 
Geist von den Mannern befriedigt, die ihn in die Akademie gezogen 
hatten und nun in Berlin umgaben. Aber die Verbindung zwischen 
ihm und Kant muBte sich lOsen, als nun 1770 die Inauguralschrift Kants 
erschien, welche das Programm der kritischen Philosophie enthie1t: 
die Einwande Lamberts zeigten Kant, wie fern sie einander Standen. Er 
HiBt sich durch Herz entschuldigen, daB er Lambert auf diese Ein
wande noch nicht geantwortet habe - kein Brief mehr ist da, der von 
der Fortdauer ihrer Verbindung sprache. Nichts verwirklichte sich von 
den Planen Lamberts mit anderen Philosophen, und in der alten, ein
samen Hast der Arbeit verliefen dem groBten deutschen Reprasentanten 
der Philo sophie in der Akademie die noch librigen sieben Jahre seines 
Lebens. 

Dies war der Charakter der Philosophie in der Akademie bis tiber 
die Mitte des Jahrhunderts hinaus. Sie verkniipfte Leibniz mit Newton, 
und ihr Prasident Maupertuis tat mehr als ein anderer flir die Einfiih
rung Newtons in Deutschland. Sie verband Wolff mit Locke. Sie war 
eklektisch. Aber cler Gesichtspunkt, von dem aus sie diese Denker 



Neue jJhilosojJhische Interessen 153 

zu vereinigen suchte, ergab sich aus dem Wesen der Akademie selbst, 
aus der Verbindung der Philo sophie mit der Naturwissenschaft, die ihr 
von ihrem Ursprung her eigen war, und dies gab ihrem Wirken sein 
Gepdige. Die Bedeutung, welche Maupertuis, Euler, Lambert fUr Kants 
Entwicklung hatten, wird sich vielleicht einmal bestimmter abschatzen 
lassen, wenn die Fiille der Handschriften in der Kant-Ausgabe der Aka
demic geordnet vorliegt. 

Und auch ein zweiter Strom von Wirkungen, der von der Akademie 
ausging, hat das Lebenswerk Kants erheblich bedingt, und er iSit zu
gleich dariiber hinaus von eingreifender Bedeutung fiir die Ausbildung 
unserer gesamten Literatur gewesen. 

In der zweiten Halfte des Jahrhunderts breitete sich in Deutschland 
immer starkel der Geist der psychologischen Analyse aus. Diese war 
in England von den Arbeiten Hutchesons bis zu denen von Hume und 
Adam Smith zur groBten Feinheit durchgebildet worden. Sie war hier 
mit dem Studium des Menschen in der Gesellschaft und dem Staate 
verkniipft. Zugleich lehrte Rousseau das Seelenleben als tatig, schopfe
risch, sonach einheitlich auffassen. Seine Beschaftigung mit dem Seelen
leben stand im engsten Zusammenhang mit dem Problem einer natur
gemaBeren Kultur, das den Mittelpunkt seiner Lebensarbeit bildete. 
Als man sich nun auch in Deutschland der Beobachtung, Beschreibung 
und Zergliederung des Seelenlebens zuwandte, fand sich dieses Studium 
hier vorwiegend von dem Interesse an dem Innenleben der Person, 
an den subjektiven LebensauBerungen des Einzelnen bestimmt. Fiihrte 
doch diese deutsche Gesellschaft ein nach innen gerichtetes Dasein. 
Dieses psychologische Studium bemachtigte sich nun auch der Aka
demie. Der Tod Maupertuis', das Ausscheiden Eulers, endlich del' 
Verlust Lamberts bezeichnen in ihr den allmahlichen Ausgang jener 
aIteren philosophischen Richtung. Immel' mehr iiberwogen in ihren 
philosophischen Bestrebungen nunmehr die Psychologie und ihre An
wendungen in del' Asthetik und del' Morallehre. 

Me ri a n bezeichnet (1760) das neue Ziel als die natiirliche Ge
schichte der Seele, die Geschichte des inneren Menschen. In der Physik 
verbergen sich die Springfedern des Geschehens. "Diese Betrachtungen 
miissen friiher odeI' spateI' den Betrachter zuriickfiihren auf sich selbst; 
es winl ein Moment kommen, in dem er sich mit Oberraschung sagen 
wird: was bin ich denn, ich, der sich qualt, zu wissen, was die anderen 
Wesen sind? welches ist diesel' lebendige Spiegel, in dem die Natur ihre 
Wunder abzeichnet? Dann wird er hinabsteigen in die Tiefen seiner 
selbst, er wird sich mit der Analyse seiner Tatigkeiten beschaftigen, 
iiber seine eigene Natur wird er nun nachdenken." In diesem Ge
danken haben aIle Arbeiten des vielseitigen Mannes ihren Mittelpunkt, 
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mochte er tiber Humes Phanomenalismus oder tiber das Molyneuxsche 
Problem sprechen, mochte er an der Tradition von dem einen Homer 
Kritik tiben oder an der Geschichte der Poesie die Unbrauchbarkeit 
jeder direkten Dbertragung von Philo sophie in die Dichtung erweisen. 
Und aus dem Studium der menschlichen Seele will er dann die Ideen 
der Vernunft sch6pfen, welche die wahre Metaphysik ausmachen. Selbst
zufrieden hat seine Kritik jede neue groDe Erscheinung behandelt, 
die am philosophischen Horizont auftauchte, Wolff, Hume und Kant 
nacheinander. Dabei ist immer sein letztes Ziel, die nattirlichen Reli
gionswahrheiten zu begrtinden. 

Ebenso wie Merian spricht sich tiber die Richtung seiner Arbeiten 
SuI z e r aus. Er nennt diese nattirliche Geschichte der Seele eine Ana
lyse, die del' des Chemikers ahnlich sei. Del' Mensch ist nach ihm del' 
gemeinsame Gegenstand des Ktinstlers, des Schriftstellers und des 
Philosophen, und aus seinem Studium allein kann sich jene Di9ziplin 
del' Seele erheben, welche sie zur Herrschaft tiber aUe Leidenschaften 
erhebt, die dem Plan des Lebens widersprechen. 

Man kann von diesen beiden Akademikern Men del s soh n nicht 
sondern, del' nur durch das Machtgebot Friedrichs von del' Akademie 
fern gehalten wurde. Auch in ihm ist das Neue die tiber die altere 
Philosophie hinausschreitende psychologische Arbeitsmiethode, mag er 
den alten Beweis ftir die Einheit del' Seele psychologisch vertiefen, oder 
mit Lessing von psychologischen Betrachtungen aus die Asthetik und 
die literarische Kritik behandeln, oder endlich mit seinen Freunden von 
del' Akademie das Problem von den Verm6gen der Seele er6rtern. 

In diesem Kreise ist die Theorie von den drei Grundkraften oder 
Verm6gen der menschlichen Seele entstanden, welche die Anordnung 
des Kantschen Systems bestimmt hat. In den Jahren 1751 und 1752 
las Sulzer in mehreren Sitzungen tiber den U rsprung der angenehmen 
und unangenehmen Empfindungen, dann 1763 tiber die Hauptverm6gen 
del' Seele, sich etwas vorzustellen und zu empfinden, d. h. in unserer 
Begriffssprache, zu fiihlen. Er erfaBt die Selbstandigkeit des Gefiihls: 
es sondert sich vom Vorstellen durch das Merkmal, das im Unterschied 
des Angenehmen und Unangenehmen gelegen ist, und dieSel' Unter
schied macht sich dann auch in dem Gegensatz des Sch6nen und Hati
lichen, del' Billigung und MiBbilligung geltend. Eben urn diese Zeit 
haben auch die moralischen und asthetischen Analysen del' Englander 
die Selbstandigkeit des Geftihls in diesen seinen verschiedenen For
men anerkannt. Doch ist Sulzer von einem anderen Gesichtspunkt 
als sie zu seinem Ergebnis gekommen. 1m Sinne von Leibniz geht er 
von del' Spontaneitat unserer Seele aus, welche sich in del' Hervor
bringung von Ideen auBert. Das Gefiihl ist ihm dUTCh die dunklen und 
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verworrenen Vorstellungen bedingt, und wir empfinden in diesem Zu
stande, gleichsam auf uns selbst zuriickgeworfen, die Hemmung unse
rer Tatigkeit als unangenehm, ihre Forderung als lusterregend. So hat 
Sulzer den Intellektualismus nur halb iiberwunden. Aus der Verbindung 
dieser neuen Lehre vom Gefiihl mit der alten Sonderung unseres theo
retischen und prak.tischen Verhaltens entstand die Theorie von den drei 
GrundauBerungen der Seele bei Sulzers Freunde Mendelssohn und bei 
Tetens, dem groBten deutschen Psychologen seit Leibniz. 

An die Stellung, welche Sulzer in dieser Grundfrage der Psychologie 
einnahm, kniipft sich ein Vorgang von groBem Interesse. Aus der an
gegebenen Unterscheidung entsprang die Preisaufgabe iiber Erkennen 
und Empfinden als die Grundkrafte der Seele. Zweimal, 177 5 und 
1776, steHte die Akademie diese Aufgabe, und zweimal bewarb sich 
II e r d e r vergebens. Er muBte sehr viel Unbefangenheit von Sulzer 
erwarten, mehr als dieser besaB, als er sie einsandte; denn sein Thema 
ist der Zusammenhang alles Physischen und Seelischen im ProzeB der 
Entwicklung. So ist diese Abhandlung, wie er sie umgearbeitet 1778 
hera us gab, ein wichtiges Glied in der Ausbildung seines' Entwicklungs
gedankens, der dann in den "Ideen" seine klassische Form erhielt. 
Wie weit ab lag das von dem philosophis'chen Denken Sulzers und 
der anderen Richter in der Akademie. 

Und wie nun diese Psychologen der Akademie sich in den schonen 
Wissenschaften am meisten heimisch fiihlten, unternahmen sie, die Ana
lyse auf das asthetische Gebiet anzuwenden. Die meisten von ihnen, 
Formey voran, haben sich hier versucht. SuI z e r in seiner "allgemeinen 
Theorie der schonen Kiinste" trug den Preis davon. Schriftsteller und 
Publikum dieses Zeitalters hatten sein Werk immer zur Hand. Indern er 
die Stellung des asthetischen Wohlgefallens z,wischen der sinnlichen 
Lust und der moralischen Billigung entwickelte, hat er der Kunst im 
Sinne dieses moralischen Rationali:mms ihre Stelle bestimmt, und bis 
in Schiller wirkte noch dieser Begriff eines Mittleramtes der Kunst zwi
schen unseren sinnlichen Affekten und unserer ::iittlichen Vollkommen
heit nacho 

Diese psychologischcn und asthetischen Zergliederungen haben eine 
bemerkenswerte Wirkung auf un sere Literatur geiibt. Lessings Dich
tung ruhte auf einer Psychologie, welche in harten, klaren Linien den 
Menschen erfaBte als denkende Kraft, die sich im Handeln auBert. Sein 
Lebensideal war der Adel des Charakters, der in der Aufklarung des 
Verstandes gegriindet ist. Eine helle, scharfe Luft umgibt ihn. In Garve, 
Engel, Nicolai, Mendelssohn, Moritz umfaBt die psychologische Zer
gliederung die ganze Breite des empirischen Seelenlebens und versenkt 
sich in sein verborgenes Spiel. Die so entstehende Vertiefung in die 
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Fiille der seelischen Regungen und ihre leisen Obergange, in das 1n
time, Zarte, Verborgene und dem Tagesleben des Denkens Entzogene 
war eine der wichtigsten Vorbedingungen un serer groBen Dichtung. 
Denn mehr als irgendein friiheres Z eitalter der Poesie hat unser,e klasl
sische Kunst in Goethe den still en, unmerklich forts'chreitenden Zu
sammenhang des Lebens zu erfassen verstanden. Aus dem eigensten 
Geiste dieser Epoche der Seelenzergliederung entsprang der deutsche 
Bildungsroman. Rousseaus Emile und Wielands Agathon bereiteten ihn 
vor, und dann kam, neben dem Anton Reiser von Moritz, der Wilhelm 
Meister: das klassische Vorbild aller folgenden Dichtungen dieser gro
Ben Kunstform. 

In all diesen Forschungen der Akademie lag eine siegreiche Macht, 
die religiose Aufklarung auszubreiten. Ihre Ergebnisse liefen aIle in 
einem Punkte zusammen. Es war gleichsam eine einzige Weltanschau
ung, an welcher von Leibniz ab die Akademie arbeitete: die Vertei
digung der gottlichen Personalitiit und der moralischen Verantwortlich
keit des Menschen durch Griinde der Vemunft. Ihr diente der SchluB 
aus der ZweckmaBigkeit der Weltordnung auf einen giitigen und weisen 
Schopfer: die groBen mathematischen Physiker, voran ein Leibniz, Mau
pertuis und Euler, erhielten ihn aufrecht, und Geister geringeren Ran
ges, wie Sulzer, verfolgten ihn bis in die wohltatige Einrichtung, daB 
die Kirschen gerade reif werden, wenn sie zur Sommerszeit am besten 
schmecken. Eben diese Weltansicht erhielt ihre psychologische Begriin
dung durch den Begriff einer einheitlichen, spontanen seelischen Kraft, 
wie er von Leibniz gefaBt und von Sulzer, Merian und Mendelssohn aus
gebildet worden war. In dem Kreise der Akademie fand nun der Be
weis seine Vollendung, der aus den unteilbaren Akten der Wahmeh
mung, des Urteils, des SelbstbewuBtseins auf diese seelische Kraft 
schlieBt, die ganz unterschieden ist von den Atomen, welche die Materie 
bilden - ihm hat noch Lotze unter gewissen kritischen Einschran
kungen einen hervorragenden Platz in seinem System gegeben. 

Dieser moralisch gerichtete Rationalismus bestimmte in dem ganzen 
Jahrhundert die verschiedenen Philosophen der Akademie, gleichviel 
welche Parteifragen sie sonst trennten. In ihm waren mit denDeutschen 
die Schweizer, wie Lambert, Merian und Sulzer, und die Mitglieder der 
franzosischen Kolonie, wie Castillon, Ancillon, Erman und Formey, ver
bunden. Denn lange ist den schweizerischen und franzosischen Refor
mierten die Verkniipfung der Rationalitat der geistigen Haltung mit 
ehrenfesten Sitten und unentwegtem Glauben an die moralische Welt
ordnung eigen geblieben. Formey hat einmal iiber die Zensur gespro
chen; er schlug damals schon eine vom Konig einge~etzte Kommission 
von Schriftstellern zu ihrer Handhabung vor; er woHte aber, daB jeder 
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Angriff auf die Autoritat der Gottheit, die Souverane und die guten 
Sitten durch sie unterdriickt werde. Der Begriff der Zucht in der refor
mierten Kirche macht sich hier geltend. Und auch die deutschen Geist
lichen in der Akademie, bis zur auBersten Linken in Teller und Zollner, 
waren moralische Rigoristen und nur allzu geneigt, die Mittel des Kir
chenregimentes anzuwenden. 

Die Herrschaft, welche die deutsche Aufklarung in der Akademie 
besaB, beruhte vor aHem auf der Obereinstimmung der Gebildeten in 
diesen Oberzeugungen. Und die ruhige Sicherheit, mit der sie diese 
Herrschaft iibte, wurde gesteigert durch den friedsamen, traulichen und 
begliickenden Charakter dieser Weltansicht. Als dieselbe nun aber zu
sammenstieB mit der neuen Zeit, entsprang eben aus dieSier Selbs~gewiB,
heit ihr U nvermogen, die neuen Menschen zu verstehen. Dies kam be
sonder~ in der Polemik gegen Kan t zur Erscheinung, welche viele Ab
handlungen der philosophischen Klasse durchzieht. Allen voran schritt 
der vielgeschaftige, scharfsinnig bornierte Schwab in den Abhand
lungen, mit denen er die Akademie ebenso wie die philosophischen J our
nale versorgte. Den Hauptschlag gedachte man mit der Preisaufgabe 
iiber die "wirklichen Fortschritte" der Metaphysik zu fiihren: wir ver
danken ihr die herrlichen Fragmente einer Beantwortung von ;Kant. 
"Metaphysik ist ein uferloses Meer, in welch em der Fortschritt keine 
Spur hinterlaBt, und des sen Horizont kein sichtbares Ziel enthaIt, an 
dem, um wie viel man sich ihm genahert habe, wahrgenommen werden 
konnte." Kant behielt seine Antwort weislich unvollendet im Pult. Den 
Preis erhielt schlieBlich sein. Gegner Schwab, wahrend der hervor
ragendste unter den Bewerbern, der Kantianer Reinhold, zuriickstehen 
muBte. Das harte Urteil iiber diese philosophische Klasse, wie es sich 
in Kant und denen um ihn her gebildet hatte, zeigt sich in einem Briefe 
seines Schiilers Kiesewetter an ihn, der nun im Briefwechsel Kants ver
offentlicht worden ist: "Sie wundern sich iiber die Erscheinungen in 
unserer Berlirrer Akademie. Was die auch tun mag, wundert mich nicht 
mehr." Es folgt ein Register der Siinden dieser philosoph is chen Klasse, 
die unter den Eingeweihten in Berlin damals in bitterem Spott bespro
chen wurden. Und wie sie sich dann weiter der ganzen graBen Bewe
gung, welche von Kant hervorgerufen war, entgegenstellte. unfahig. sich 
zu reformieren und von dem, was urn sie geschah, zu lemen, gingen die 
Zeit und der Fortschritt iiber sie hinweg. 
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DER STAAT ALS ERZIEHER 

I. 

Kein Werk der deutschen AufkHirung ist wohltiit~ger gewesen, keines 
hat so ungeteiIte Anerkennung bei der Nachwelt gefunden als die Re
form der Erziehung. 

Auch diese Leistung entsprang aus dem neuen Kulturideal des 
17. Jahrhunderts und den wirtschaftlichen Aufgaben der graBen Natio
nalstaaten. Wenn Wissen Macht ist, dann wird die Arbeit des Bauern, 
die Tatigkeit des Handels und der Industrie durch die Vermehrung der 
Kenntnisse in diesen Klassen gesteigert werden konnen. Die r·egiere:nden 
Stande werden mit der Kenntnis des wirtschaftlichen Lebens und der 
Verwaltung die Fahigkeit verbinden mussen, zu reden und zu schreiben, 
in der vorherrschenden franzosischen Sprache sich auszudrucken und in 
den neuen gesellschaftlichen Formen sich mit Freiheit zu bewegen. Die 
Erziehuns- der Lehrer und Geistlichen wird sich ebenfalls den neuen 
Verhaltnissen anpassen durch Verbesserung der Methoden des klassi
schen Unterrichts und durch Erweiterung des Gesichtskreises uber 
Natur, Geschichte und Leben. Wie dieses 17. J ahrhundert in dem 
groBen BewuBtsein lebte, daB die neugeschaffene Erkenntnis von dem 
gesetzlichen Zusammenhang der Wirklichkeit die WeIt umgestalten 
musse, so forderte es nun auch in Comenius und Ratichius neue Metho
den, durch welche der Unterricht der lebensfrische Vermittler dieses 
F ortschrittes werden konne. Diese Bewegung wurde verstarkt durch die 
Bedurfnisse des absoluten Staates, der von den Gesichtspunkten des 
Merkantilsystems bestimmt war. Er sah in dem Unterrichtswesen das 
Werkzeug fur die Hebung seiner materiellen Wohlfahrt und die Star
kung seiner Macht. Zumal das durch den groBen Religionskrieg aus
gesogene Deutschland stand von da ab bis in die letzten J ahrzehnte 
des 18. Jahrhunderts unter dem Zeichen der wirtschaftlichen Arbeit und 
des materiellen Nutzens. Zugleich sah dieser absolute Staat - und damit 
setzte er die Arbeit der altprotestantischen Kirche fort - in der Er
ziehung das Hilfsmittel, seine moralische Kraft zu steigern. 

So gelangte im 17. Jahrhundert ein neues Erziehungsideal zur 
Herrschaft. Noch das Wirken des frommen Herzogs Ernst von Gotha, 
<ler in den Wirren des groBen Krieges zur Regierung kam, war vor
nehmlich auf die religios-moralische Bildung seiner Untertanen ge
richtet: aber wie er nun die Zentralisation des Schulwesens in seinem 
Landchen anstrebte, die polizeiliche Macht des Staates dafiir einsetztc 
und dem Widerstand orthodoxer Fanatiker gegenuber den Unterricht 
in den Naturgegenstanden forderte, steht er doch da als eiri Wegweiser 
auf nas Erziehungswerk des Friderizianischen Staates. Johann Joachim 
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Bee her ist dann schon ganz von der Idee der Ausbildung der Burger 
fur den Beruf und das wirtschaftliche Leben im Interesse der politischen 
\IV ohlfahrt und Macht durchdrungen. Staatserziehu~g, eine oberste Schul
behorde, welche zugleich die Funktion einer Akademie hat, Realschulen 
fUr das biirgerliche Leben, das alles schwebt seinem erfinderischen 
Geiste vor. Und in demselben Sinne arbeiten Schupp, Erhard Weigel 
und Leibniz fur das Unterrichtswesen. Sie alle werden vorwarts ge
trieben von neuen Ideen und Projekten, das Unterrichtswesen dem 
Hader der Religionsparteien zu entreiBen, die Vernachlassigung der 
moralischen und geistigen Bildung in del" lutherischen Lehrkirche aus
zugleichen und die Erziehung zu der Wohlfahrt des Staates in Verhalt
nis zu setzen. 

Die padagogische Bewegung, wie sie aus diesen Bedurfnissen im 
17. J ahrhundert entstand und nun im 18. sich forts.etzte, bewirkte einen 
erst en wichtigen Fortschritt: die weitere Differenzierung der Schul· 
korper. Von Becher und Morhof wird fUr das biirgerliche Leben die 
Realschule gefordert, "eine Schule der Naturerkenntnis, technischer 
Tatigkeit und des praktischen Handelns". Dieser Forderung zu ge· 
niigen, entwirft Francke seinen O~ganisationsplan. Sein Schiiler Hecker 
griindel in Berlin eine Realschule, und viele ahnliche Anstalten gehen 
aus demselben Zuge der Zeit hervor. Fiir die regiercnden Stande bilden 
sich Adelsschulen, Ritterakademien mit ihren neuen Idealen von Kennt
nis des Lebens, Kunst der Rede und Eleganz hofischen Betragens. So 
ist das Bediirfnis seIber am Werk, das Material fiir die Gliederung des 
Unterrichtswesens in vier Klassen von Schulen vorzubereiten. 

In derselben Bewegung ist ein Anderes, GroBeres gelebtet worden. 
Wie der Umfang des \lVissens sich bestandig ausdehnt, entspringt dar· 
aus das Problem, durch eine verbesserte Technik des Unterrichts, durch 
Schulbiicher neuer Art und durch leichtere Methoden die erweiterte Auf
gabe zu losen. An diesem Punkte setzt die eigentliche Arbcit an, die in 
den Schulstuben verrichtet wird. So war in Comenius und Ratke die 
Ausbildung der modernen Naturwissenschaft schon begleitet von dem 
aufopferungsvollen Wirken der Schulmanner; eine Fiille von Kraften 
edelster Art brauchte sich in ihm auf. Und diese methodischen Ver
suche waren schon geleitet durch groBe Grundbegriffe iiber den stufen
niliBigen Fortgang des kindlichen Geistes von der Anschauung zum 
abstrakten Denken - sie schlossen eine Revolution des aus dem Mittel
alter stammenden Betriebes in sich. 

R 0 u sse a u kam. Mit dem Auge des Dichters las er in den Seelen 
der Menschen, ihre inn ere Bildungs.geschichte tat sich ihm auf, in den 
graBen Gesetzen der menschlichen Natur erfaBte er die Grundlage 
einer naturgemaBen Erziehung. Das Paris, das Rousseau umgab, konnte 
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schwarmen fiir seinen Emile, aber in dieser Mischung von katholischer 
Autoritat, radikaler Aufklarung, Salonwitz und GenuBsucht war nie
mand fahig, Hand an das Werk zu legen. In Deutschland fanden sich 
die Bedingungen: Fiirsten und Minister, welche nun nicht mehr aus
schlieBlich von den Gesichtspunkten des wirtschaftlichen Nutzens ge
leitet waren, sondern das Recht der Pers6nlichkeit auf Entwicklung 
anerkannten, Familienvater, die aus ihren Kindern Menschen bilden 
wollten, Philosophen, welche, wie Kant, von dem GefUhl der mensch
lichen Wiirde und dem Enthusiasmus fUr menschliche Bildung erfUllt 
waren, ein Publikum, das mit Begeisterung den neuen Versuchen ent· 
gegenkam. Vor aHem aber: in diesem deutschen Volke erwuchsen pad
agogische Genies, welche ihr Leben unter Kindern in einfachsten Ver
haltnissen verbrachten. Denn in den Schulzimmern ist zu allen Zeiten 
die wirkliche und wertvolle Arbeit geleistet worden, welche den Fort
gang des Erziehungswesens bestimmt. Eine miihsame, entsagungsvoHe, 
harte Arbeit, un schein bar und ohne den Glanz, der die Werke der 
Kiinstler und die Entdeckungen der Wissenschaft umstrahlt. In dieser 
Arbeit entsteht die Technik des Unterrichts, in welcher das von der 
Kultur bestimmte Erziehungsideal umgesetzt wird in MaBregeln und 
Methoden. 

So war die Zeit der graBen padagogischen Ideen, Erfindungen und 
Methoden in unserem Vaterland gekommen. Sie reicht von der Wirkung 
des Emile bis zu der U mgestaltung aller Methoden durch Pestalozzi 
und den neuen Humanismus; ihr AbschluB liegt in der neuen Or$ani
sation un seres Unterrichtswesens durch Humboldt, Siivern, Herbart und 
Sch] eiermacher. 

Diese Bewegung geh6rt bis zu dem Auftreten P estalozzis der Auf
klarung an. Basedow, Salzmann, Campe bilden den letzten Ab
schluB der piidagogischen Arbeit, welche im 17. Jahrhundert begonnen 
worden war. Ihre Methoden waren alle auf die leichteste, dem Kinde am 
meisten gemaBe Art und Stufenfolge gerichtet, in welcher niitzliche 
Anschauungen und Kentnisse erworben werden k6nnen. Pestalozzi erst 
ging mit seiner Technik auf die methodische Ausbildung der geistigen 
Kraft selber zuriick, in welcher die Bedingungen der Anschauung und 
des Erkennens liegen: der Kant der Erziehungsmethode. Aber so mangel
haft auch das Werk von Basedow und seinen Genossen gewesen ist: sie 
trugen die Ideale des 18. Jahrhunderts in die Schulstuben. Die kl6ster
lich geschlossenen Raume 6ffneten sich der Luft und dem Lichte, und 
die Knaben tummelten sich wieder in freier Bewegung im Garten, im 
FluB und auf der winterlichen Eisbahn. An die Stelle des iiuBeren 
Zwanges trat ein im natiirlichen Fortschreiten der Auffassung geweck
tes Interesse. Vor aHem aber breitete sich nun das padagogischeExperi-
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ment unter der enthusiastischen Teilnahme der Zeitgenossen so lange 
und so weit aus, b~s diese Begeisterung, diese Vertiefung in Kinder
seelen, dies Versuchen und Probieren, ihr Inneres zu gestalten, auch 
Pestalozzi ergriff. Wenn es geniigt, den Besten seiner Zeit 6"enugzutun, 
so spricht fiir diese vielgetadelten Manner der Beifall und die Mit
wirkung aller groBen Zeitgenossen. Wir lernen jetzt aus dem Brief
wechsel Kants den Anteil naher kennen, den er an Basedow und seinen 
Genossen nahm. Er erwartete von ihrer Schopfung, dem Philanthropin 
in Dessau, daB es "die Stammutter aller guten Schulen in der Welt" 
werden wiirde; die chronische Geldnot der Anstalt suchte er zu lindern, 
indem er die reichen Kreise Konigsbergs fiir sie interessierte, und auch 
schriftstellerisch ist er fiir die "aus der Natur selbst gezogene Methode" 
der Philanthropen wirksam ,gewesen. Von demselben Enthusiasmus 
wurden Iselin und Lavater ergriffen. Die Kinderschriften von Campe 
erfiillten die Knaben mit Interesse an der Wirklichkeit und an froher 
Selbsttatigkeit. Und ruhiger, reiner machten Trapps theoretische Be
trachtungen, die feine Technik von Resewitz, die verstandesklaren 
Methoden von Rochow sich geltend. Dies Sichherabmindern zu den 
Kinderseelen, dies Sichvertiefen in das Elementare, dies Aufsuchen des 
-sittlich Allgemeingiiltigen in aHem Positiven, des Logischen in dem 
Tatsachlichen, wodurch der Wunsch erst zum Versuch, das padago
-gische Ideal zur Technik wurde, war in den eigensten Ziigen unserer 
deutschen Aufklarung gegriindet und ist durch sie erst moglich ge
worden. Denn es war an die nach innen gewandte psychologische Ana
lyse gebunden, und es hatte in der aufgeklarten Theologie seine Voraus
setzungen und auch seine Schranken. 

Die Ergebnisse dieser padagogischen Versuche sind in dem preu
Bischen Beamtenstaat zuerst fiir den Aufbau eines groBen modernen 
Unterrichtswesens verwertet worden. 

Zu der Zeit, als die neue padagogische Bewegung sich ausbreitete, 
hatte dieser Staat vermoge seines Organisationstalentes in der auBeren 
Regelung der Unterrichtsordnung schon die entscheidenden Fortschritte 
gemacht. Allgemeine Prinzipien waren festgelegt worden. Die Selb
standigkeiten individueller Schulgebilde, welche die Geschichte geformt 
hatte, waren der Staatsmacht, der Regel und dem allgemeinen Nutzen 
unterworfen worden. Diese· Entwicklung hatte in clem Zeitalter von 
Leibniz deutlich eingesetzt; sie war jetzt fiir die Universitaten ziem
lich zum AbschluB gelangt und machte sich auch auf den niederen 
Stufen der Unterrichtsorganisation geltend. Und irgendeine Art von 
Unterricht war hinabgetragen worden bis zu den Tagelohnern der ost
lichen Provinzen. Langsam und schwer war das Werk voHbracht 
'worden. Die Verordnungen Friedrich Wilhelms I. hatten zuerst das 
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Prinzip des Schulzwanges ausgesprochen. Ein Lehrerstand begann sich 
unter Friedrich dem GroBen zu bilden, als das erste Lehrerseminar 
errichtet und die Anstellung an eine Priifung und ein Zeugnis iiber sie 
gebunden wurde. Dann erhielt das Volksschulwesen durch den _groBen 
Konig in dem General-Landschul-Reglement von 1763 eine gesetzliche 
Regelung und gleichmaBige Grundlage. Das allgemeine Landrecht er
schien. Der beriihmte erste Satz des zwolften Titels: "Schulen sind Ver
anstaltungen des Staates", der zusammengefaBte Ausdruck Friderizia
nischer Unterrichtspolitik, enthielt ein Prinzip von der groBten Trag
weite. Wohl hatten Verwaltung und padagogische Technik noch einen_ 
langen Weg zu durchmessen, urn aus dem Postulat Wirklichkeit zu 
machen. Und wenn in diesem Prinzip zugleich die Forderung einer selb
standigen obersten Behorde eingeschlossen lag, so saBen doch zunachst 
in dem von Zedlitz gegriindeten Oberschulkollegium vorwiegend die
Mitglieder des Oberkonsistoriums. So stark war noch neben dem Be
diirfnis der technischen Handhabung des Unterrichts das der Verb in
dung mit der Kirche. Aber mitten in Unzulanglichkeiten aller Art ge
langte doch ein offentliches Unterrichtswesen hier zuerst in einem 
groBen Staat zur Verwirklichung. Ein Fortschritt von der groBten Be
deutung fiir die europaische Kulturentwicklung. Was in Sparta, im 
kaiserlichen Rom, im Reiche Karls des GroBen ansetzte - ein Staats
unterrichtswesen im Dienste der offentlichen Aufgaben: hier in PreuBen 
ist es zuerst erreicht worden. Wie eng sind doch die inner en Einrichtun
gen der Staaten mit ihrem Machtstreben verbunden I Dieser preuBischc 
Staat war durch den Widerspruch, der zwischen seinen gewaltigen Auf
gaben und seiner geringen natiirlichen Macht bestand, mehr als jeder 
andere auf die Steigerung seiner inneren Kraft angewiesen: aus dieser 
harten N otwendigkeit entsprang auch die Fiirsorge, die er friih dem 
Erziehungswesen zuwandte. Und wieder ist es die tiefe Besonnenheit des. 
groBen Konigs iiber alles, was er vorfindet und was er tut, in welcher 
ihm nun auch dieser Zusammenhang zwischen dem Machtbediirfnis 
seines Staates und der Leitung und Steigerung des Schulwesens zu 
vollem BewuBtsein gelangt. Alles was er von der Erziehung der Alten 
zur ethischen Kraft und zum Patriotismus liest - Legende rhetorischer 
Zeiten und historische Wahrheit - unternimmt er in seinem PreuBen 
zu verwirklichen. So entfaltet sein Staatsbegriff hier nach einer anderen 
Seite hin seine machtvollen Wirkungen. 

In dies em Staatsunterrichtssystem Friedrichs des GroBen gelangten 
nun die padagogischen Ideen der Aufklarung zur Geltung; in seinen 
Dienst traten von allen Seiten die neuen Ideen und Methoden der Er
zieher. Ihre Einwirkung empfing aber hier Bestimmtheit und Begren
zung durch den standischen Staat. Dieser entschied die Gliederung der-
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Schulen und ihre inn ere Zweckbestimmung. Volksschulen, Btirger
schulen, Gelehrtenschulen, Adelsakademien standen in harter Abge
schlossenheit nebeneinander, gleich den Standen seIber. U nd wie die 
Lebensideale dieser Stande noch scharf gesondert waren, so waren die 
Schulen nicht nur nach Art und Umfang der Kenntnisse, sondern auch 
in der Lebenshaltung voneinander innerlich getrennt. Der Katechismus 
blieb Mittelpunkt der Volksschule auch unter Friedrich und Zedlitz; 
harte Zucht, pietistischer Geist, enger Gesichtskreis kirchlicher Lebens
begriffe regierten in ihr. In den neuen Realschulen regte sich schon 
der Geist des Jahrhunderts; das Ideal menschlicher Bildung und der 
Entfesselung geistiger Kraft zu den Zwecken des Lebens machte sich 
in ihnen geltend. Die Gelehrtenschulen standen noch mit dem kirch
lichen Leben in enger Verbindung; gingen doch ihre Lehrer aus dem 
Stande der Theologen hervor. Das Lebensideal Melanchthons, das in 
der Einheit der christlichen und der antiken Lebensbegriffe bestanden 
hatte, beherrschte sie noch, und erst als Friedrich A~gu9t Wolf 1787 
das philologische Seminar in Halle eroffnete, begann langsam die Ver
anderung, durch welche die Gelehrtenschule ein Ideal des vollendeten 
Menschentums an der griechischen Welt ihren Zoglingen zur Anschau
ung brachte. Endlich die Ritterakademien, an denen in den kleinen 
Staaten der hofische Geist des Zeitalters Ludwigs XIV. sich recht 
ausleben konnte in Dbungen zu franzosischem Parlieren, Anticham
brieren, Tanz und Spiel - Friedrich hat in dem Plan ftir die Berliner 
Ritterakademie, den er schon wahrend des Siebenjahrigen Krieges bei 
sich erwogen hatte, die Erziehung des Adels ftir das militarische und 
politische Leben seiner Staatsidee untergeordnet: militarische Zucht, 
Entwicklung des Ehrgeftihls, und als Bildungsmittel Logik, Studium 
der Alten, moderne Geschichte und Literatur. 

2. 

Die Grundgedanken des Friderizianischen Erziehungssystems sind 
in einigen Abhandlungen entwickelt, die der Konig und sein Minister, 
Zedlitz, ftir die Akademie geschrieben haben. 

In den akademischen Abhandlungen Friedrichs, welche die leiten
den Prinzipien seines Handelns darlegen, waltet eine Kraft, die un
schein bar ist und sich nur allmahlich offenbart. Sie blenden nicht, sie 
scheuen nicht das Selbstverstandliche. Aber ein unfehlbarer Verstand, 
ein Blick, welcher das Innere des Weltgetriebes durchschaut, zeichnet 
sie aus. Solche reife Weisheit erftillt auch seine Begriffe tiber die Er
ziehung und macht sie fUr aIle Zeit en beachtenswert. 

Die Abhandlung "Dber die Sitten, Gebrauche, die Industrie und 
die Fortschritte des menschlichen Geistes in den Ktinsten und Wissen-

1I* 
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schaften", die Friedrich seiner Geschichte des Hauses Brandenburg bei
gegeben hat, schlieBt mit einer Betrachtung iiber die Lage der preuBi
schen Monarchie. AIle Staaten durchlaufen gesetzmaBig die Perioden 
des Wachstums, der Bliite und des Niederganges. Wahrend andere Na
tionen, wie die Franzosen, vo.n ihrer Hohe herabzusteigen beginnen, 
ist der preuBische Staat, der so lange zuriickgeblieben war, im Auf
streb en begriffen. "Unsere schonen Tage werden kommen, wie die der 
anderen; unsere Anspriiche sind urn so gerechter, als wir der Barbarei 
einige Jahrhunderte langer als die siidlichen Volker unseren Tribut ge
zollt haben. Diese unschlitzbaren J ahrhunderte kiindigen sich durch 
die Zahl der groBen Manner jeder Art an, welche gleichzeitig hervor
treten: gliicklich die Fiirsten, welche unter so giinstigen Verhaltnissen 
die Welt erblicken. Die Tugenden, das Talent, das Genie reiBen sie 
mit sich fort in gemeinsamer Bewegung zu groBen und erhabenen Taten." 

Diesen Hohepunkt ihres Daseins erreichen die Nationen durch die 
Kultur der Wissenschaften und der Kiinste. Deren Nutzen fiir das Ge
meinwesen untersucht 1772 eine andere Abhandlung. "Das wahre Wohl 
des Staates, sein Vorteil und sein Glanz erfordern, daB das Yolk, welches 
er in sich schlieBt, so unterrichtet und so aufgekHirt wie moglich sei, 
dam it es ihm in jeder Klasse eine Anzahl von Untertanen liefern kann, 
die geschickt und fahig sind, sich mit Gewandtheit der verschiedenen 
Verrichtungen zu entledigen, die er ihnen anvertrauen muB." Wieder 
tritt uns hier das Verhaltnis zwischen dem Streben des Staates nach 
Macht und seiner inneren Kultur entgegen. In scharfem Gegensatz 
zu Rousseau erweist der Konig, daB die Krafte, welche den Staat 
zusammensetzen, nur durch Erziehung, durch geistige Entwicklung ihre 
hochste Leistungsfahigkeit erreichen. "Der Mensch ist gar wenig an 
sich selbst; er wird geboren mit Anlagen, die mehr oder weniger ge
eignet sind, sich zu entwickeln. Aber er muB sie kultivieren. Der um
fassendste Geist gleicht, wenn er der Kenntnisse entbehrt, einem unge
schliffenen Diamanten. Wie vie I Geister sind so fiir die Gesellschaft ver
loren gegangen, wie viel groBe Anlagen jeder Art im Keime erstickt!" 

Friedrich tritt hier entschieden flir die Aufklarung aller Klassen der 
Bevolkerung ein. Sie verdirbt nicht die Sitten, wie Rousseau wahnt, 
sondern diese sinken durch die ansteckende Kraft des bosen Beispiels, 
das wie eine epidemische Krankheit in den groBen Stadten seine Wir
kungen ausbreitet. Sie ist auch nicht die U rsache der Schwierigkeiten 
der Regierungen. "Falsche Politiker haben geglaubt, es sei ieichter, 
ein unwissendes und stupides Yolk zu regieren als eine aufgeklarte Na
tion." Die Erfahrung beweist: je roher ein Yolk, desto sto·rrischer und 
unsteter ist es, und es ist viel schwerer, die Hartnackigkeit eines solchen 
Volkes zu iiberwinden als eine kultivierte Nation in gerechter Sache 
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zu bestimmen, Vernunft anzunehmen. "Was fUr ein schones Land, wo 
aIle Talente fur ewig erstickt blieben, und es nur e i n e n Mann gabe, 
der weniger beschrankt ware als die anderen '" Ein solcher Staat von 
Ignoranten gliche dem verlorenen Paradies der Genesis, in dem nur 
Tiere wohnen. Sonach ist das allgemeine Prinzip der Erziehung fUr alle 
Klassen der Bevolkerung die Erweckung der Selbsttatigkeit durch das 
Denken. 

Seine vornehmste Fiirsorge wandte der Konig doch der Erziehung 
seines Adels, seiner Beamten und Militars zu. Hier liegt das Eigen
tumlichste seines Erziehungswerkes. W ohl war ihm der Gedanke fern, 
daB der Bauer am best en in trager Unbeweglichkeit und unverringer
tern Autoritatsglauben belassen werde. Solche Vorurteile mancher kon
servativen Politiker lagen tief unter ihm. Doch keine unmittelbare Ver
standnisnahe bestand zwischen ihm und dem Landvolk, das an seinem 
Boden und seinem lutherischen Katechismus hing. Er lebte in konig
lichem MachtgefUhl, im Wirken fUr den Staat, in der Diesseitigkeit unse
rer Bestimmung. Er suchte seine Freunde unter den en, welche dieses 
Lebensgefiihl teilten. Und mit ihm wollte er die leitenden Stande seines 
PreuBen erfiillen, insbesondere den Adel, den er fUr den Dienst der 
Armee und der Regierung zu bilden strebte. So soUte des sen Erziehung 
auf den nie versagenden Beweggrund der Freude an pflichtmaBigem 
Wirken fiir das Ganze gegriindet werden. Und die groBen Mittel, ein 
solches Ziel zu erreichen, sind ihm die Philosophie, das Beispiel der 
Alten und die Lehren der Geschichte. "Die Philosophen haben die Chi
maren der heiligen und profanen Charlatane zerstort; ohne sie wiirden 
wir heute noch wie un sere Vorfahren Passe fUr das Paradies und Indul
genzen fUr die Verbrechen kaufen; Narren mit der Tonsur wiirden uns 
im Namen Gottes zu den schrecklichsten Un tat en antreiben." Denken, 
Riisonnieren, Philosophieren - das muB im Landadel die energische 
geistige Tiitigkeit entwickeln, deren der Staat bedarf. Die hteinische 
Sprache und Literatur war ihm der wichtigste Lehrgegenstand an den 
hoheren Schulen. Auch der griechische Unterricht erschien ihm unent
behrlich. Denn er erblickte die Alten nicht in dem Abstand einer fer
nen geschichtlichen Vergangenheit, er lebte mit ihnen, sie sind seine 
vertrauten Gefiihrten. Die logische Kraft ihrer Philosophen, der Stil 
ihrer Dichter, die sittliche Energie der stoisch·romischen Moralisten 
blieben ihm immer ein Hochstes von menschlichem Dasein, das nie 
iiberboten werden kann. Vor aU em aber ist es das groBe diesseitige 
Lebensgefiihl der Alten, ihre Staatsgesinnung, was ihn innerlich mit 
ihnen verbindet, was von ihnen ausstromen soU auf die J ugend. Er 
ist ganz erfiillt von dem personlichen Kultus der groBen Menschen, 
und der Machtwille der heroischen Fiirsten, die Schonheit eines voll-
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endeten geselligen Daseins, die Entdeckungen der Forscher und die 
Werke der Kunstler - sie sind ihm aIle nur die verschiedenen Charak
tere der e i n en groBen Kultur. Ihren kraftig stromenden QueIlen na
hern wir uns, indem wir die Alten studieren. In diesem Erziehungsideal 
fur den regierenden Stand atmet jene GroBe einer in sich gehaltenen sou
veranen Geistesbildung, die Platos Staat und die romischen Charaktere 
der Scipionenzeit mit einem unverganglichen Schimmer umgibt. Und 
auch darin ist es mit dem heroischen griechischen Denker verwandt, 
wie es das angeborene vornehme BewuBtsein der eigenen .?ersonlich
keit im Knaben ehren will. Keine Korperstrafen durfen es verletzen. 
Die stolzen Impulse der Ehre und des Nachruhms solI en in diesen 
Junglingen herangezuchtet werden. Eben in der Vereinigung der Ge
wohnung zum Gehorsam mit dem freudigen BewuBtsein des eigenen 
Wertes liegt das Ziel dieser Erziehung. 

Die Nahe an das Christentum, an den Burger und den Bauer, welche 
in den Ideen des Konigs fehlte, war nun ger~de in dem Idealismus der 
moralischen Person enthalten) von dem die deutsche Aufklarung er
fullt war. So lag in ihr die Kraft, die Ideen des Konigs in die harte 
und eingeschrankte Wirklichkeit einzufiihren und - sie zu er
ganzen. 

Zedli tz war ein schlesischer Edelmann. Er hatte das Gymnasium 
in Braunschweig besucht, das unter der Leitung des Abtes Jerusalem 
in das Altertum und die Philosophie als in die Schule der Lebensideale 
Shaftesburys einfiihrte. Als er dann in Halle studierte, 109 er des Konigs 
Aufmerksamkeit auf sich; er wurde ihm vorgesteIlt und von ihm auf 
das Studium Lockes hingewiesen. In der erst en Manneskraft, vierzig 
Jahre alt, wurde er nun der Leiter des preuBischen Unterrichtswesens. 
Ein heller Geist, von unvergleichlicher Arbeitskraft, erftillt von den 
Ideen der Aufklarung, aufmerksam auf aIle wissenschaftlichen Fort
schritte der Zeit, wie er denn Vorlesungen Kants noch als Minister sich 
anzueignen strebte - so hat er anderthalb Jahrzehnte das Unterrichts
wesen geleitet: die hervorragendste Personlichkeit unter den preuBi
schen Unterrichtsministern bis auf Wilhelm von Humboldt. Seine Rich
tung war ganz in Dbereinstimmung mit dem Geiste der Akademie, 
und sie hat ihn aus eigenem Antriebe zu ihrem Ehrenmitglied gemacht. 
Er dankte mit einer Antrittsrede tiber den Patriotismus als Erziehungs
aufgabe in monarchischen Staaten. Diese Rede wurde auch deutsch 
verbreitet; Erlauterungen zu ihr, die offenbar der Feder des Ministers 
entstammen, wurden von Dohm im Deutschen Museum veroffentlicht 
und besprochen. 1m Jahre darauf hat Zedlitz eine Abhandlung vorge
tragen, die eine vollstandige Darlegung und Rechtfertigung seiner Ma
ximen enthalt. "Dies ist der Weg, den die Natur jedem, den Vorur-
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teile nicht verblenden, anzeigt, und dies ist die StraBe, der ich folgen 
will, indem ich versuche, die Schulen zu vervollkommnen." 

Zedlitz ist ganz aus der Schule des groBen Konigs. Dies zeigt 
sich schon in der Darstellungsweise, welche aus dem Reichtum eines 
graBen Gegenstandes und langer Gedankenarbeit nur einen Extrakt zu
ruckbehalt. Seine Ideen stimmen in den wichtigsten Zugen mit dencn 
Friedrichs uberein. Dcr Minister hat sich ganz in die Gedankenwelt 
seines Konigs eingelebt. Welche auBerardentliche Bedeutung hat doch 
die schriftstellerische Tatigkeit des Konigs auch fur die Verwaltung 
gehabt! Sie erfullte seine Minister mit der Klarheit uber die Prinzipien 
und mit einem Enthusiasmus, wie er nur aus dem GefUhl gemeinsamen 
Wirkens fUr groBe Ideen entspringt. Sie verstarkte die Einheit der 
Regierung. So ist nun auch Zedlitz ganz von der Idee der padagogi
schen Aufgabe des Staates bestimmt. Ausdrucklich spricht er aus, wie 
diese Aufgabe nicht mit der Schule endige. Mit Friedrich durchbricht 
er aIle Abstraktionen, durch die Montesquieu die Staatsformen und 
die in ihnen regierenden Triebfedem zu unterscheiden untemommen 
hatte. Er lebt in dem inhaltvoIlen BewuBtsein von der Oberlegenheit 
der aufgeklarten, gesetzlichen preuBischen Monarchie. Indem sie die 
SelbsWitigkeit der Burger und ihre Sicherheit unter einer starken 
Staatsgewalt verknupft, ist sie die wahre M~tte zwischen den Extremen 
des Despotismus und der Anarchie. Sie darf daher ruhig die Selbst
tatigkeit durch das Denken entwickeln, ohne Gefahr zu laufen, hier
durch die Liebe zum Konig und die Anhanglichkeit an den Staat zu 
vermindem. Ja eben indem sie aIle Klassen unterrichtet uber den Staat 
und die Pflichten der Burger, wird sie den Patr,iotismus in ihnen stei
gem. Und in demselben Friderizianischen Geiste verlangt er die An
passung der geistigen Bildung an die kunftige Lebensaufgabe gegen
uber der aus den theologischen Schulen stammenden Tradition wie der 
Schablone der neuen methodischen Enthusiasten. Sein Utilitarismusl 
versteigt sich dabei zu derben Geschmacklosigkeiten. Den Knaben in 
der Burgerschule moge man es aussprechen, daB Beukelsz mit seiner 
Erfindung der Einpokelung cler Heringe sich um das Vaterland mehr 
verdient gemacht habe als der Dichter der "Henriade". 

Zugleich ist aber Zedlitz der Sohn der deutschen AufkHirung, ein 
Geistesverwandter Lessings, im Unterschiede von der franzosischen Bil
dung des Konigs. Derselbe Mensch, welcher fUr den Dienst der Ge
seIlschaft erzogen werden muB, ist nach ihm doch zugleich bestimmt, 
eine unendliche Bahn der Vervollkommnung zu durchlaufen. Sein irdi
sches Leben bildet nur eine Epoche in ihr. "Die Merkmale dieser 
Epoche sind Entwicklung der Krafte und Fahigkeiten in dem gesell
schaftlichen Leben und durch dasselbe." Und hier erhalten die Fride-
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rizianischen Begriffe der Erziehung fUr den Staat, der Unterordnung 
unter seine Zwecke eine metaphysische Fassung, durch die sie Lessing: 
verwandt werden. "Das ganze Leben der Menschen ist eine Erziehung. 
Theologie und Politik enthalten die Vorschriften dieser groBen Erzie
hung. Sie arbeiten beide nach einem Plan." Diese irdische Erziehung 
aber vollzieht sich eben durch die Unterordnung der Menschen unter die 
Interessen der Gesellschaft und des Staates. Auf dieser Erde ist unsere 
Bestimmung die Entwicklung unsrer Kdifte durch das gesells~haftliche. 
Leben. Aus ihr wie in einer Erziehungsanstalt gehen bestandig er
wachsene Z6glinge in die groBe geheimnisvolle, unbekannte Wdt, und 
jiingere treten an ihre Stelle. 

So gelangt Zedlitz auf dem Wege der Metaphysik Kants und 
Lessings zu dem Ziel der Staatsutilitat. Die Erziehung darf nur die: 
Fahigkeiten, deren wir jetzt bediirfen, in Tatigkeit setzen. Die ande
ren muB sie in Reserve halten fiir die kiinftigen Beziehungen und deren. 
Bediirfnisse. Daher muB sie nach den drei Standen un seres Staates ge
gliedert und auf deren Bediirfnisse eingeschrankt sein. Die blinde Ver
ehrung fiir den Stand der Gelehrten verkennt den Wert der erwerben
den Klassen und den unermeBlichen Abstand, der die Schule vom Genie, 
den Gelehrten von den groBen K6pfen trennt, welche die Jahrhunderte· 
erleuchten. Es entspricht den Zwecken des Lebens, daB der Unterricht 
sich oft mit einer eingeschrankten Kenntnis und mit der Uberlieferung 
von Satzen ohne Begriindung begniigen darf. 

Eine andere Folge seiner Prinzipien ist die Forderung eines politi
schen Unterrichts fiir aIle Klassen der Bev6lkerung, wie er sie vor der 
Akademie entwickelt hat. Er iibertragt das, was Friedrich in seinen 
Briefen iiber die Vaterlandsliebe gegeniiber den Enzyklopadisten gel
tend gemacht hat, in die Denkart der deutschen Aufklarun.g. Der poli
tische Unterricht ist in der anarchischen Republik zwecklos, wei! sie 
die uneingeschrankteste Freiheit anS'trebt; in der despotischen Monar
chie ist er leer, weil er hier in der einzigen Pflicht des unbedingten Ge
horsams beschlossen ist. In der gesetzlichen Monarchie, wie sie in 
PreuBen besteht, miissen die Gesetze dem geringsten Untertan bekannt 
gemacht werden, er muB seine Rechte und Befugnisse so gut kennen 
lernen als seine Pflichten. Auch dieser Plan sondert die drei Klassen 
der Gesellschaft, und wieder ist es bezeichnend, wie fUr die unteren 
Klassen die Einfalt der Sitten, die hausliche Ruhe und die Zufrieden
heit als Ziel erscheinen, fiir den Adel die Ehre und der Nachruhm. 
Zedlitz' Plan ist in PreuBen nicht zur Ausfiihrung gelangt, aber anders
wo ist ahnliches spater versucht worden. 

Und nun setzt sich der Minister mit der groBen Bewegung im Er
ziehungswesen, insbesondere mit den Philanthropinen, auseinander. Hat 
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Basedow das Problem der Erziehung flir eine Gesellschaft aufgeloSil:, 
in welcher die Summe des Lehrstoffes in demselben Verhaltnis zu
nimmt, wie zugleich physisch und sozial die Fahigkeit abnimmt, sich 
denselben anzueignen? Zedlitz erzahlt von seinen eigenen Erfahrungen 
bei dem Besuch der Anstalt. Er schatzt und empfiehlt das Elementar
buch; er billigt im besonderen die Richtung auf die korperliche Aus
bildung; er erkennt die Heiterkeit und die Lembegierde der Zoglinge 
an; der Enthusiasmus Basedows ftir seine Aufgabe ist verehrungswtir
dig: das Wunder ist doch auch hier ausgeblieben. Denn auch hier 
wird das Gedachtnis zum Nachteil der Urteilskraft in Anspruch ge
nommen. Die Sucht der Generalisation, welche das an einer bestimm
ten Klasse von Kindem Erfahrene auf alle Lebensalter und Stande 
anwenden will, ist die erbliche Krankheit aHer padagogischen Refor
matoren. Wird das Lemen zum Spiel gemacht, so werden groBe Kinder 
gebildet. In aHem, was Friedrich tiber den unbedingten Wert und die 
Unersetzlichkeit der beiden alten Sprachen ausgesprochen hat, stimmt 
Zedlitz mit ihm tiberein; hat er doch seIber noch als Minister Grie
chisch gelemt. 

Die Ftihrer der padagogischen Reformen, welche unter Zedlitz ar
beiteten, Teller, Zollner, Meierotto und Gedike, sammelten sich dann 
allmahlich auch in der Akademie. Sie lebten im innigsten Einverstand
nis miteinander. Teller besaB die Gabe der Praktiker zweiten Ranges, 
"verschiedene Ansichten auf einen Gesichtspunkt zu bringen, ohne !Cler 
Wahrheit etwas zu vergeben". Durch padagogische Begabung war der 
hervorragendste unter ihnen G e d ike. In ihm verkorpert sich der Ge
lehrtenstand der Friderizianischen Zeit. Wie Friedrich auf der grie
chischen Sprache und Literatur bestand, so hat Gedike an seinem Gym
nasium den griechischen Unterricht erweitert, er seIber lebte in dem 
Studium des Sophokles und Platon. Und wenn Friedrich eine andere, 
bessere Methode flir die alten Sprachen forderte, so hat Gedike den 
Anfang des Griechischen mit dem Neuen Testament oder mit der Gram
matik und den Vokabeln verworfen und eine leichte, anmutende Lek
ttire an die Stelle gesetzt. Die Akzentzeichen hielt er fUr entbehrlich. 
Die logische Schulung des Geistes erschien ihm mit der Zeit immer 
mehr als der hochste Zweck des Sprachunterrichts. Der mtihelose Ge
nuB neuerer, einheimischer Literatur war ihm mit Recht padagogisch 
von geringem Werte, da die Arbeit allein den Geist stahlt. Von dem, 
was er in der Akademie las, ist wenig in ihren Memoires veroffentlicht 
worden: schon damals hatte Merian tiber die Unsitte zu klagen, das 
Gelesene an anderen Orten zu veroffentlichen. In einer Reihe von Ab
handlungen, welche die deutsche Sprache zum Gegenstande hatten, ent
warf er den bedeutenden Plan eines philosophischen Worterbuches. Der-
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selbe Vorwurf Pat dann Schleiermacher, Trendelenburg und Eucken 
beschaftigt, seine Ausflihrung wird wohl einmal der Akademie zu
fallen mussen. Gedikes letzter Vortrag handelte tiber die Reorganisation 
des Vnterrichts in den an PreuBen tibergegangenen polnischen Landes
schulen. Jung, auf der Rohe einer unermeBlichen Arbeitskraft, in aUe 
Plane tiber Erziehungsreform, welche die Regierung damals verfolgte, 
hineingezogen, ist er dahingegangen. 

Das merkwtirdigste Dokument dieser Verbindung der Aufklarung 
mit dem Studium der alten Sprachen ist Me i e r 0 tt 0 s "Vorschlag einer 
neuen aUgemeinen Sprache der Gelehrten". Das attische Griechisch 
der Sokratischen Schule erschien ihm als die Grundlage einer rational en 
Geistesbildung; Dichter und Historiker mochten den Schon.geistern 
tiberlassen bleiben. Dies Griechisch seIber aber soUte nach dem Prin
zip der Analogie normiert werden; so konne es dann die Norm flir eine 
rationale R'egelung aller anderen Sprachen und das Hilfsmittel ihrer 
Aneignung werden. Es war das AuBerste, was je in Gleichgtiltigkeit 
gegen das Historische, Eigengewachsene in den Sprachen geleistet 
worden ist. 

Vnd auch urn ihre Erziehungsideale hat die Aufklarung in der 
Aka.demie zah und ha.rtnackig gekiimpft mit der hereinbrechenden 
neuen Zeit. Noch im Jahre 1800 hat Teller in einer Abhandlung uber 
die Wtirde des Gelehrten die Ntitzlichkeit flir die Gesells'chaft als auSi
schlieBliches Prinzip der Wertbestimmung von Vnterrichtsgegenstiin
den gegentiber Kant und Fichte verteidigt. Vnd die Zeit stand bevor, 
wo Massow es unternahm, die gelehrte Korperschaft gegen die Ver
ehrer Pestalozzis zu benutzen. 

DER POPULARE SCHRIFTSTELLER 
Die Aufklarung hat in Deutschland noch einen anderen Fortschritt 

bewirkt, der dem Leser der Schriften jener Tage auffiilligentgegentritt: 
die Ausbildung der deutschen Prosa. Sie voUzog sich unter der Ein
wirkung der franzosischen Schriftsteller, und auch hier offen bart sich 
die Bedeutung Friedrichs, seines Kulturideals und seines Vorbildes, flir 
die Entwicklung un serer Literatur. 

Vnmittelbarer als auf irgendeinen anderen Deutschen wirkte die 
franzosische Literatur auf Wieland, auf seine Sprache wie auf seinen 
ganzen schriftstellerischen Charakter. Er bemachtigte sich der geslam
ten Formensprache, welche die Franzosen geschaffen hatten. Sein be
weglicher Geist durchlief aIle Stimmungen und Ideen, welche im Macht
bereiche der franzosischen Aufkliirung lagen; und alles, was in dem 
England Shaftesburys und dem Athen der Sokratischen Schule und clem 
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Rom des Cicero und Horaz dieser AufkHirung verwandt war, gab er 
hinein. DieStoffeundFormen aller Zeiten waren fur ihn wie fur Vol
taire nur Gewand und Maske, das Ideal einer yom Aberglauben befrei
ten, weltmannisch-sinnesfrohen, aufgeklarten Existenz auszusprechen. 
Er schuf sich eine Sprache, so biegsam, sinnenwarm, beweglich, daB sie 
sich jeder Art von Dichtung und Erorterung anschmiegte und doch ;zu
gleich, wie die Verse V oltaires, in keiner anderen als in der spielenden 
Dichtung an die Macht des Lebens heranreichte. Und seine Seele seIber 
verblieb wie die Voltaires souveran uber den Dingen, sinnenfreudi~, 
spielend mit den Galanterien del' Liebe und der Freundschaft, kosmo
politisch - uber den Pflichten. Er hatte, als Friedrich am Beginn des 
Siebenjahrigen Krieges die Aufmerksamkeit Europas auf sich zog, ein 
Epos "Cyrus" begonnen, das den jungen Herrscher nach del' Manier 
von Voltaire und Montesquieu in dem Kostum des Perserkonigs dar
.stellen sollte. Nach dem Tode von Maupertuis hatte er sich durch 
Bodmer um einen Platz in der Akademie beworben. Auf Berlin uber
haupt war, als er sich den franzosisch .spielenden Grazien zugewandt 
hatte, seine Aufmerksamkeit gerichtet. Es war vergeblich. Er hat d.ann 
den aufgeklarten Absolutismus Josephs I I. in der beliebten persischen 
Verkleidung verherrlicht. Bis man endlich an dem franzosisch gebilde
ten Hofe der Herzogin Amalie auf ihnaufmerksam wuide: hier hat 
,er nun wie ein Voltaire im kleinen gewaltet, Dichter, Philosoph, Jour
nalist. Mit der heiteren Sicherheit des Weisen lieB er alles, was um ihn 
geschah, jeden Wechsel der Herrschaft am Hofe ruhig gel ten und er
hielt sich doch in dem behaglichen BewuBtsein der Oberlegenheit der 
Weltkultur Voltaires, der er immer angehorig blieb. 

1m Norden, in der Machtsphare des Friderizianischen Staates, 
nahm die Einwirkung des franzosischen Geistes eine andere Form an. Hier 
hartete die Mischung ein Zusatz yom Geiste dieses preuBischen Staates 
zu gediegenerem Metall. Von den Gedichten Lessings bis in das Leip
ziger Liederbuch Goethes reicht die Macht der Lebenss'timmung Vol
taires und Friedrichs, das BewuBtsein del' Souveranitat, das in der Ga
lanterie mit del' Liebe spielt, del' mannliche Kultus der Freundschaft, 
die Herrschaft des Verstandes uber das Leben. Das U rteil Lessings 
tiber Goethes "Werther" ist der vollig gerechtfertigte Ausdruck dieser 
mannlichen Geisteshaltung. Die drei groBen deutschen SchriftstelIer, 
welche dieser Lebensverfassung Ausdruck gegeben haben, waren 
Friedrich, Lessing und der jugendliche Kant. 

Del' umfassendste und freieste Geist unter ihnen ist F r i e d ri c h 
gewesen. Er lebte in dem souveranen BewuBtsein aller Moglichkeiten 
des Gedankens. Denn die groBten Gegensatze verstand er in ihrem 
Rechte - den Ausgang del' Philosophie yom physischen Universum 
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wie ihre Vertiefung in das eigene Selbst, Egoitiit und Pflicht, das Ideal 
der Macht des Staates wie das der Kultur der Menschheit. Seinem 
Verstande war das Recht der verschiedenen Seiten der Dinge immer 
bewuBt: aber iiber die souveriine Skepsis, die so entsprang, schritt er 
hinaus in der Kraft des heroischen Lebensgefiihls, das in ihm waltete. 

Neben dem groBen Konig der Aufkliirung steht Lessing, ihr 
Dichter. In der Darsteilung des Lebensideals dieser Aufkliirung der 
groBte Poet des Jahrhunderts. Sein Natureil machte ihn zum Drama
tiker. Er besitzt das Impetuose, vermoge dessen die Gestalten einer 
Dichtung und ihre Handlung sich aus eigenen Kriiften bewegen. Aber 
diese Charaktere sind nicht gleich denen Shakespeares von einer Art 
ungeheuren Traumes vorwiirts getrieben. Er verweilt nicht wie Goethe 
in der Diimmerung zusammengesetzter Stimmungen. Sein Lebens
ideal ist der Charakter, der yom Verstande erleuchtet und durch Grund
siitze geregelt ist, der das Gute tut um des Guten willen, der daS' Hangen 
und Bangen um eine jenseitige Welt hinter sich gelassen hat. Und wie 
er seIber die Miindigkeit seines Geistes erkiimpft hatte um den Preis. 
eines Daseins voll Unruhe, Geldnot, Kampf, Einsamkeit um sich her, 
so ist auch in seinen Lieblingscharakteren etwas der Welt Trotzendes. 
Diese bis zum Zynismus starke Miinnlichkeit, welche nur die Instanzen 
des Verstandes und der Sache anerkennt, ist der unaussprechliche Zau
ber in Lessings Stil, der aile Bewegung seiner Seele durchscheinen liiBt, 
sie macht die Schonheit seiner HeIden aus, aus ihr entspringt die heitere 
Sicherheit, mit welcher er auf dem Boden der Erde stand und sich. 
umsah. Und die Weltanschauung, die er auf Grund dieses Lebens
ideals bildete - wie niihert sie sich immer mehr der des groBen Konigs~ 
Seine letzten Schriften und seine Gespriiche mit Jacobi zeigen uns das
selbe souveriine BewuBtsein der Moglichkeiten des metaphysis chen Ge
dankens und dieselbe Sicherheit in dem BewuBtsein des moralischen. 
Ideals. In diesem waren fiir ihn wie fUr Friedrich die groBen mono
theistischen Religionen miteinander verbunden. Die erhabene Symbo
lik im Ausgang des "Nathan", der die Vertreter dies'er Religionen zur 
Erkenntnis ihrer Verwandtschaft gelangen liiBt, bezeichnet den Hohe
punkt, zu dem die Kunst der Aufkliirung sich erhoben hat. Unter allen 
Charakteren der Aufkliirungszeit zeigt keiner eine so vollendete Einheit 
des Kopfes und des Her~ens als er. 

Und wie verwandt ist ihm der miinnliche, lebensfreudige Kan t 
der mittleren Lebensjahre I Es gibt in seiner Entwicklung eine nur 
zu kurze Zeit, in welcher er a,ls ein groBer Schriftsteller neben Leissing 
tritt: die Zeit der groBen Wendung seines inneren Lebens, welche die 
Schriften Rousseaus hervorriefen. Diese Erschiitterung steigert sein 
Darstellungsvermogen zur hochsten Energie. In der Lektiire von Vol-
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taire, Hume und Rousseau entsteht ihm der Wunsch einer allgemeinsten 
Wirkung. Auch er war von der universalen Naturwissenschaft, von 
Newton, Lambert und Maupertuis ausgegangen. Die Erweiterung der 
menschlichen Erkenntnis war ihm damals als das hochste Ziel seiner 
Lebensarbeit erschienen. Rousseau wandelte die Stellung seines Be· 
wuBtseins urn. "Ich bin selbst aus Neigung ein Forscher. Ich fiihle 
<len ganzen Durst nach Erkenntnis und die begierige Unruhe, darin 
weiter zu kommen, oder auch die Zufriedenheit bei jedem Fortschritte. 
Es war eine Zeit, da ich glaubte, dieses alles konnte die Ehre der 
Menschheit machen, und ich verachtete den Pobel, der von nichts weiB. 
Rousseau hat mich zurecht gebracht. Dies'er verblendende Vorzug ver· 
schwindet, ich Ierne die Menschen ehren und wiirde mich vie I unniitzer 
finden als die gemeinen Arbeiter, wenn ich nicht .glaubte, daB diese 
Betrachtung allen iibrigen einen Wert erteilen konne, die Rechte der 
Menschheit wiederherzustellen." So entsteht in Kant die groBe Lehre 
von der Autonomie des moralischen BewuBtseins. Unabhangig von dem 
Stand~ der Zivilisation, von der Reife der Erkenntnis, von den Einfliissen 
religioser Hoffnungen ruht der autonome verniinftige Wille in sich 
selbst. Es ist dieselbe schlieBliche Vertiefung in die unmittelbare Ce
wiBheit dieses sittlichen BewuBtseins wie in dem groBen Konig, die· 
selbe Nahe an die moralische Stimmung der Stoa. "Fiir die Sinne 
kann keine vol1ige Befriedigung ausgefunden werden; sie steigen 
immer in den Forderungen und sind unzufrieden, ohne sagen zu konnen, 
was ihnen genugtue: nur was uns selbst angehort, was allen zuganglich 
ist, der Zeit und dem Tod entnommen, die Ubereinstimmung mit sich 
selbst, der Wert und die Wiirde der Person, die hieraus f1ieBende 
Selbstzufriedenheit machen das hochste Gut des Menschen aus." Und 
von diesem Standort aus erhebt er sich gegeniiber jeder Art von Ver· 
such, einbrechen zu wollen in das metaphysische Reich der J enseitig. 
keiten, zu einem Humor, der gerade in der Mischung der Neubegier, 
des Interesses an den moglichen Losungen und der Skepsis in bezug 
auf jede von ihnen der Stimmung von Voltaire, Friedrich, Diderot und 
Sterne verwandt ist. Dieser Humor mischt miteinander die Erfindungen 
der Metaphysiker und die Eingebungen Swedenborgs wie der anderen 
enthusiastischen Propheten. 

So begegnen sich der Konig, der Dichter und der Philosoph .schlieB· 
lich in demselben graBen Gedanken der moralischen Autonomie und in 
derselben seltsamen Mischung einer unvertilgbaren WiBbegier, welche 
den Moglichkeiten nachgeht und den Traumen der Metaphysiker nacho 
sinnen mag, mit der Skepsis dp.r wahrhaftigen Seele, welche bei keiner 
dieser Moglichkeiten sich beruhigen kann. Aber als Lessing nun starb 
und bald nach ihm Friedrich dahinging, und nun Kant nach einer langen 
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Periode des Schweigens als esoterischer Philosoph in schwerversUind
licher Kunstsprache und Architektonik wieder in die Offentlichkeit !l:rat, 
war die groBe Zeit der Literatur der Aufklarung in Deutschland vor
tiber. So entstand, als nach dem Tode des Konigs Hertzberg die Leitung 
der Akademie tibernahm, ein ungltickseliger Widerspruch zwischen 
dem, was er fUr die Literatur der deutschen Aufklarung zu tun ge
dachte, und dem Zustande, in dem er sie vorfand. Das war das Tra
gische in seiner Arbeit. 

Wieland, Engel, Garve, Mendelssohn haben die Formen mit gro
Bern Talent gehandhabt, die Voltaire und Diderot schufen. Auch die. 
feinsten unter diesen Formen, die Erzahlung, welche mit dem Leben llU
moristisch oder satirisch spielt, und den Dialog, der aus einer lebens
voUen Situation sich entwickelt. Doch die Essais jener Tage mit ihrer 
"edlen Popularitat"J von den kleinen Aufsatzen Engels, Eberhards, 
Garves und Mendelssohns in dem "Philosophen ftir die Welt" bis zu 
Abbts Schrift yom Verdienst und den en Spaldings yom Wert der Ge
fUhle im Christen tum und tiber Religion, sind farblose, abstrakte Be
grtindungen der Weltansicht der Aufklarung. Unermiidlich bewegen 
sie sich in demselben einformigen Kreise; vergeblich suchen sie bald 
durch die Warme der sittlichen GefUhle, bald durch eine den Fran
zosen, vornehmlich aber Lessing nachgeahmte Eleganz und Lebendig
keit diese einformigen und abstrakten Begriffe zu beleben. Kein Strahl 
von Genialitat glanzt in ihnen auf; keine Ahnung anderer Moglich
keiten, die Welt aufzufassen, regt sich in diesen Kopfen: das ist ihre 
Starke und ihre Schwache. Sie haben in jenen Tagen diese Welt
ansicht bis in die beschranktesten Kopfe verbreitet: viel bewundert, 
viel gelesen, oftmals aufgelegt, sind sie heute eine unermeBliche Maku
latur, weite, seichte Gewasser, durch die auch der Literaturhistoriker 
sich nur widerwillig hindurcharbeitet. Was war hier aus der groBen 
Form der Rhapsodien von Shaftesbury und der Essais von Voltaire 
und Diderot geworden I In d,er Souveranitat des Geistes, welche sich 
aller Moglichkeiten des Lebens und des Denkens bewuBt ist, hatte 
deren Zauber beruht; es war vergebens, daB der systematis'ch einge
schlossene, eingeschrankte Geist dieser Epigonen das freie Leben 
der wissenschaftlichen Einbildungskraft, welches dort durch die groBe 
'Naturwissenschaft genahrt war, in ihren Essais und Briefen nachzu
bilden strebte. Es blieben auBerliche Kopien innerlich lebendiger 
Formen. 

Urn noch popularer, noch eindrucksvoller zu werden, greifen die
selben Schriftsteller zu der Form des Dialoges, wie Voltaire undDiderot 
sie sich gebildet hatten. Doch unter ihren Handen wird diese lebendigste 
aller Arten der Gedankenmitteilung zu einer matt en Scheinform, die 
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Personen werden Masken ftir Grtinde und Gegengriinde: das Ziel liegt 
im Beweis eines Satzes. Der echte Dialog liiBt aIle anderen Formen der 
Darstellung tief unter sich zuriick, wo der paradoxe und verwegene 
Geist in ihm die Moglichkeit findet, das schonste Leben des Gespdiches 
selbst nachbildend, alle Grenzen von MiiBigkeit zu tiberschreiten, un
losbaren Streit zu entztinden, Seelenstimmungen und Charaktere ein
ander entgegenzusetzen, urn schlieBlich in unendliche Moglichkeiten 
blicken zu lassen. Das war cler Dialog, den Platon im Protagoras, im 
Gorgias, im Symposion und dann, wahrscheinlich spiit, im Ringen mit 
den letzten Konsequenzen seiner Dialektik, im Parmenides geschaffen 
hatte: die Form, welche Diderot, der groBte Ktinstler des lebendigen 
und geschriebenen Gespraches nach Platon, im Traum d'Alemberts 
handhabte. Und auch Lessing schuf sich eine Art des Dialoges, welche 
die paradoxe Verwegenheit seines eigenen Gespraches ausdrtickte, wie 
sie uns in der meisterhaften Nachbildung Jacobis erhalten ist. Aus der 
Lebendigkeit dieser Form erwuchs der Nathan, der schon durch die 
Parabel, das orientalische Kosttim und die groBe Symbolik der Hand
lung seinen U rsprung verrat. Die Verehrer Lessings, die Engel und 
Mendelssohn und Eberhard, wollten ihn auch hierin fortsetzen. Aber flir 
ihre Figur war diese ungeheure Form zu groB. Diese zahmen Dialoge 
zerlegen ihre systematische Gedankenfolge nach Satzen, Gegeninstanzen 
dieser Satze und Widerlegungen der Gegeninstanzen in Reden und Per
sonen. Der Phadon Mendelssohns, das vielbewunderte Hauptsttick dieser 
Gattung, ist ein auseinandergelegtes System, eine Stinde gegen den hei
ligen Geist des Dialoges. 

N i col a i und Eng d, die zwei einfluBreichsten Berliner Schrift
steller, sprechen sich endlich auch in der Erzahlung und dem burger
lichen Roman aus. Aber welch ein Abstand vom englischen Sittenroman 
zu diesem deutschen, von dem "Landprediger von Wakefield" zu dem 
"Sebaldus Nothanker" Nicolais, von den Charakterfiguren der Richard
son und Fielding zu denen des "Lorenz Stark" lUnd dennoch $ibt es 
kein Buch, das diese Friderizianische Zeit, das Selbstgeflihl des Adels~ 
die Oberzeugungstreue der aufgeklarten Geistlichen, die den Bibeltext 
als "unschiidliches Hilfsmittel" benutzen, die hartkopfige Intoleranz 
ihrer orthodoxen Gegner, die pietistische Engbriistigkeit und den ganzen 
utilitarischen Geist der Zeit so zur Darstellung briichte als dieser form
lose, unkiinstlerische, nur von derbem Wirklichkeitssinn erftillte Roman 
Nicolais. Und in seinem Lorenz Stark hat Engel doch ein echtes Pro
blem erfaBt, den Gegensatz zweier Generationen, in Vater und Sohn 
erscheinend, die Konflikte, die so entstehen, und die Versohnung, die 
aus der inner en Verwandtschaft der beiden edlen Naturen schon ver
stiindlich gemacht wird. Er hat diesen Stoff mit der ihm eigenen kiinSot-



t 76 Fried""c" der GrojJe und die deutsc"e Au/kliirung 

lichen Lebendigkeit und gemachten Eleganz behandelt. In sQnderbarem 
Wechsel verkniipft seineTechnik erziihlendeStiicke VQn farblQserDiirf
tigkeit und die lebendige dramatische Darstellung VQn Szenen und Ge
spriichen, welche bei Lessing in die Schule gegangen ist und in der 
meisterlichen Behandlung der Sprachfarbe der verschiedenen Pers'Onen 
den mQdernen dramatischen DialQg vQrwegnimmt. Naturalismus ist 
der Charakter der Erziihlungskunst wie VQn NicQlai SQ VQn En.gel. Aber 
dieser Naturalismus triigt den Stempel der deutschen Aufkliirung in 
der Grundstimmung der Erziihlung, dem Qptimistischen Vertrauen zu 
der menschlichen Giite, der Aufl6sung jedes Wirrsals durch Vernunft
griinde, und dem guten Ausgang der Lebenspriifungen. Seinen h6chsten 
Ausdruck fand dann dieser frQhmiitige Wirklichkeitssinn in der Kunst 
ChQdQwieckis; in ihr leben diese groBen Zeiten Friedrichs fQrt wie 
eme bestiindige Gegenwart. 

DIE RECHTFERTIGUNG DER MONARCHIE 

Konig Friedrichs Leben und Wirken ist fiir seinen Staat und sein 
VQlk das Erbe gewQrden, aus welchem histQrisches und PQlitisches Ver
.stiindnis und damit der Glaube an die VQn k6niglichem PflichtbewuBt
sein getragene MQnarchie sich geniihrt haben bis auf diesen Tag. Und 
keine Geschichtschreibung kann diese lebendige TraditiQn SQ eiildring
lich unterstiitzen und VQr Umdeutungen bewahren wie die lange Reihe 
der Schriften, in denen Friedrich seIber der Nachwelt seine Taten er
ziihlt und seine Beweggriinde und Grundsatze enthiillt hat: mit der
selben einzigartigen Ehrlichkeit, mit der er Zeit seines Lebens VQr dem 
eigenen Gewissen bestehen wQllte. SQ such en wir uns den Gehalt dieser 
Schriften zu vergegenwartigen. 

I. 

Die Erorterung PQlitischer Probleme in der naturrechtlichen Lite
ratur seit dem 16. Jahrhundert war vQrnehmlich aus der 0YPQsitiQn 
des zum SelbstbewuBtsein gelangten Individuums gegen die Einrich
tungen und Maximen seines Staates erwachsen. In diesem U rsprung 
lag der Hauptgrund dafiir, daB die PQlitik des Naturrechtes VQn clem 
Individuum ausging. Sie stellte die Natur dieser Individuen fest, lieB 
-sie zum Staat zusammentreten und bes'timmte das MaB VQn Freiheit 
und Gliick, dessen der Einzelne hier fiihig ware. Dergestalt erschien der 
Staat als das Erzeugnis der natiirlichen Krafte, sQnach in einer dyna
mischen Auffassung. Selbst Recht und MQral werden in der kQnse.:. 
quenten PQlitischen Dynamik VQn HQbbes und SpinQza erst durch 
das freie Spiel dieser Kriifte hervQrgebracht. Die Prinzipien der neuen 
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mechanischen Naturerklarung, Kraft, Druck, Gleichgewicht, werden hier 
auf das politische Leben tibertragen. Aber diese Betrachtungs.weise ver
suchte noch nicht, diese Prinzipien auf das Verhaltnis der Staaten unter
einander auszudehnen. Sie war jedenfalls, wenn sie zuweilen einen 
Anlauf zu einer solchen Erweiterung ihrer Methode unternahm, auBer
stande, die beiden Seiten der Erorterung zu verbinden und zueinander 
in Beziehung zu setzen. Der Staat als Trager einer bestimmten Ver
fassung und Verwaltung blieb doch schlieBlich ftir diese Betrachtungs
weise ein Einzelwesen, das unabhangig von allen auBeren Einfltissen 
seinen inneren Zwecken lebt. Das Verhaltnis der Btirger zueinander und 
zur Staatsgewalt, und, seit Montesquieu, nun auch dasjenige der ver
schieden~n Faktoren dieser Staatsgewalt, blieb der vorztiglichste Gegen
stand, die Herstellung des Gleichgewichtes zwischen diesen mannig
faltigen Kraften das vomehmste Problem der natu:-rechtlichen Politik. 
Diese Auffassungsweise hat in der politischen Literatur ihre Herrschaft 
dauernd behauptet. In der historischen Betrachtung ist sie durch die 
geniale Lebensarbeit Rankes tiberwunden worden. 

Nur in dem I talien der Renaissance erhoben sich frtih Politik und 
Geschichtschreibung zur Anwendung des dynamischen Prinz ips auf 
die Verhaltnisse der Staaten untereinander, ja zur Erfassung der Be
ziehung einzelner Zweige der inneren Verwaltung zu den auBeren Auf
.gaben des Staates. Dies geschah unter dem EinfluB der alten Schrift
steller, vornehmlich aber im Zusammenhang mit den damal~gen poli
tischen Zustanden des Landes. Hier zuerst loste sich das Verhalten 
des Staates zu seinen Rivalen vollkommen los von allen Rticksichten, 
die nicht aus seinem Machtstreben entsprangen. U nd von beschranktem 
Umfang, eng aneinander gedrangt, in unaufhorlicher Veranderung be
.griffen, wie es die zahlreichen selbstandigen Gewalten waren, die sich 
auf diesem Boden entwickelt hatten, gewohnten sie sich daran, daB 
ihnen innere und auBere Politik bestandig in eins zusammenflossen. In
dem die scharfen Kopfe unter den handelnden Personen sich diese Ver
haltnisse zum BewuBtsein brachten, entstand eine neue, hochst reali
stische Theorie des Staates. U nd indem sie zu historischen Darstellungen 
iibergingen und daflir Stoffe wahlten, die ihnen durch ihren person
lichen Antell an den Ereignissen besonders vertraut waren, machten 
sie die neuen Einsichten sogleich auch flir die Geschichtschreibung 
nutzbar. Machiavelli schrieb die Geschichte seiner Vaterstadt, Guic
-ciardini die der italienischen Staaten in der ~poche des Unterganges 
ihrer Selbstandigkeit, von der ersten Invasion der Franzosen im Jahre 
1494 bis zu der Schlacht von Pavia, welche die spanische Herrschaft 
tiber die Halbinsel entschied. Sie schilderten diese Dinge und Menschen 
so, wie sie dieselben in lebensvoller Anschauung vor sich sahen. Die 
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Geschichte wird ihnen zu einem Wettspiel der Parteien und Person en 
urn den Besitz der politischen Macht. Die Interessen der verschiedenen 
Kampfer, die Aussichten, mit denen sie in die Arena treten, wie die
selben in ihren Talenten und Chatakteren, ihren militarischen und diplo
matischen Hilfsquellen gegriindet sind, und nun das aufregende Hin 
und Her ihres Streites, in welchem jeden Augenblick alles gewonnen 
und alles verloren werden kann, die groBen und kleinen Mittel, deren 
sie sich bedienen, diese groteske Mischung von List und Gewalttat~ 
Krieg und Verhandlung, vor allem ihre Beratungen und Erwagungen 
vor jedem entscheidenden Schritt, bis in die inn erst en Re,gungen der 
Seele hinein: dieses Schauspiel bildet den Gegenstand der Geschicht
schreibung von Machiavelli und Guicciardini, und in der kunstvollen 
Entwicklung desselben liegt ihre eigenartige Kraft. 

Diese Methode muBte auf groBere und gesundere Verhaltnisse als 
sie in dem Italien jener Tage bestanden, angewendet werden, damit 
sie ihre ganze Fruchtbarkeit entfaltete. Die Bedingungen dafiir ent
wickelten sich wieder in der geschichtlichen Wirklichkeit selbst. In der 
zweiten Halfte des 17. J ahrhunderts traten die Beziehungen der grofien 
europaischen Staaten unverhiillt unter das Gesetz des natiirlichen EgDis
mus. Dieser Gesichtspunkt war gewiB zu jeder Zeit ein machtiges Motiv 
gewesen. Aber Ideen allgemeiner Art, die nicht unmittelbar aus diesem 
Sonderinteresse stammten und sich ihm immer wieder entgegenstellten, 
hatten diesem urspriinglichsten Motiv bestandig eine besondere Far
bung gegeben, wenn sie es nicht gar unterdriickten. Wie das Mittel
alter, so waren auch das 16. und die erste Halfte des 17. J ahrhunderts 
beherrscht von dem BewuBtsein der iibergreifenden Einheit und Be
deutung des religiOsen Bekenntnisses. Aber wie nun doch schon im 
Zeitalter der Reformation und Gegenreformation e i n e Macht, das Frank-
reich Franz' 1. und Heinrichs II., Heinrichs IV. und der beiden Kardi
nale, sich ihre Stellung in der europaischen Politik von~ehmlich aus
ihren natiirlichen Interessen, unabhangig von allen konfessionellen 
Schranken bestimmte, so wurde mit dem Widerstand, den die Erobe
rungskriege Ludwigs XIV. allenthalben hervorriefen, der Selbsterhal
tungstrieb nun auch fiir die anderen Staaten immer energischer das, 
Prinzip der auswartigen Politik. Es kam hinzu, daB die religiosen Ge~
danken iiberhaupt die erste Stelle unter den Motiven der Menschen 
verloren; andere Machte, zunachst das wirtschaftliche Interesse, !Osten 
sie abo Sie sind deshalb nicht untergegangen, wie sie denn auch in der 
Politik der Staaten immer wieder ihre Rolle gespielt haben, in dem 
ganzen Zeitalter Ludwigs XIV. und selbst noch in der Epoche des. 
Siebenjahrigen Krieges. Aber die Zeit ihres iiberlegenenEinflusses ist 
nun seit der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts voriiber. Das Macht-
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recht der Staaten hat sich zur Anerkennung durchgerungen, und keine 
andere allgemeine Idee, die spater die Menschen tiber die Grenzen der 
Staaten und Volker hinaus verbunden hat, hat dieses Recht wieder beein
trachtigen konnen. Und wie immer wenn groBe Gedanken sich prak
tisch durchsetzen, so strebt auch dieser neue· Grundsatz der Politik so
gleich nach seiner Formulierung und 'Rechtfertigung in der Theorie. 
Die publizistische Literatur, welche die Kampfe der zweiten Halfte des 
17. Jahrhunderts begleitet, verkiindet das Sonderinteresse als den zu
reichenden Grund der auswartigen Politik der europaischen Staaten 
und betrachtet das Gleichgewicht als den natiirlichen ZuSitand zwischen 
ihnen gegeniiber allen Tendenzen zu einer Universalmonarchie. Leibniz 
hat auch an dieser Arbeit seinen guten Anteil gehabt. In seinen und 
seiner Zeitgenossen Staatsschriften haben wir die Anfiinge einer allge· 
meinen, von den Bediirfnissen des Augenblickes losgelosten, dynami
schen Auffassung der politischen Wirklichkeit zu suchen. 

lndem nun aber die praktische Politik die europaische Staatenwelt 
als ein System riicksichtslos miteinander ringender Krafte betrachtet, 
kommt sie auch zum vollen BewuBtsein der Wechselwirkung zwischen 
innerer und auBerer Politik. Die ganze gewaltige Entwicklung ini 
Innern der europaischen Staaten im 17. und 18. Jahrhundert steht unter 
diesem Zeichen. Mittel fiir den Kampf nach auBen zu gewinne.n 
durch die intensivste Forderung aIler materiellen und geistigen Krafte 
des Staates: das ist vieIleicht das machtigste Motiv fUr die groBen 
inneren Reformen im Zeitalter des aufgeklarten Absolutismus. Dieses 
Motiv tritt jetzt gleichwertig, wenn nicht tiberlegen neb en die beiden 
anderen, die in derselben Richtung wirken, das personliche Kraftgefiihl 
des Herrschers und das PflichtbewuBtsein, das ihm aus der religiosen 
Begriindung seines Berufes oder aus den Satzen der modern en Philo
sophie erwachst. Am friihesten hat dieses Prinzip wieder in Frank
reich seine gewaltige Kraft entfaltet. Die inneren Revolutionen, die 
sich hier im 17. J ahrhundert vollzogen, die Zahmung des groBen Adels 
und die Unterdrtickung der Generalstande, die Unterwerfung der Huge
notten und die Feststellung der gallikanischen Kirche, die Errichtung 
des stehenden Heeres und die Organisation des zentralisiertenBeamten
staates: alles das geschah unter dem fortwahrenden Druck der auBeren 
Lage. Und wie nun das Obergewicht, zu dem das Frankreich Lud
wigs XIV. gelangte, gerade darauf beruhte, daB es zuerst seine inn ere 
Kraft so straff zusammenfaBte, gingen die anderen Staaten notgedrun
gen zu den gleichen Reformen tiber. Keiner so energisch und so erfolg
reich wie der brandenburgisch-preuBische Staat. Seitdem einmal das 
Haus Brandenburg im Anfang des 17. Jahrhunderts zuerst einen Teil 
der JiilichschenErbschaft und dann das Herzogtum PreuBen erworben 

12· 
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batte, muBte es immer wieder in den groBen Fragen, welche die' Welt 
bewegten, seine Stellung nehmen: am Niederrhein stieBen die Inter
essen Frankreichs und Spaniens, Hollands und Englands aufeinander, 
wogte der Streit zwischen Katholizismus und Cal;inismus am heftig
sten; im Osten rangen seit Jahrhunderten Deutschtum und Slaventum 
ihren hart en Kampf, kreuzten sich die politischen und wirtschaftlichen 
Interessen Schwedens, Polens und RuBlands, Danemarks, Hollands und 
Englands. Dazu sah sich dieser Staat durch seine protestantische Natur 
und durch seine Besitzungen im Innern des Reiches auf den lebhaftesten 
Antell an den deutschen Ereignissen hingewiesen. Ungeheure Auf
gaben, wtirdig des groBten Staates. Indem sie an das kleine Branden
burg-PreuBen herantraten, wurde fUr diesen Staat die Erweiterung 
seiner schmalen Basis, die Eroberung Norddeutschlands, gewisser
maBen zu einer Pflicht der Selbsterhaltung. Bis aber dieses Ziel er
reicht wurde, galt es die auBerste Anstrengung und die kunstvollste Or
ganisation aller im Innern vorhandenen Mittel unter der riicksichts
losen Einstellung auf den Kampf nach auBen. Die Erkenntnis dieser 
Notwendigkeit hat die innere Tatigkeit des groBen Kurfiirsten, des 
zweiten Konigs und dann, mit den wachsenden Aufgaben in 3esteiger
tern MaBe, diejenige Friedrichs bestimmt. Und was in dies em kleinen 
preuBischen Staat an Kraftkonzentration geleistet wurde, lieB das fran
zosische Vorbild we it hinter sich zuriick. 

2. 

F ri e d ric h de r G roB e hat die so gegebenen Grundsatze dyna
mischer Auffassung von Staaten und Staatenverhaltnissen, soweit ich 
sehe, zuerst bewuBt und folgerichtig in die allgemeine politische Theorie 
und in die historische Betrachtung der Vergangenheit eingefiihrt. Er 
hat sie jedenfalls am eindringlichsten zur Anwendung und Darstel
lung gebracht: weil sie bei ihm aus einer E r f a h run g groBten Stiles 
erwachsen waren. Die beiden Schriften der J ugendzeit, die "Betrach
tungen tiber den gegenwartigen Zustand des politischen Korpers von 
Europa" und der "Antimachiaven", die "Memoiren zur Geschichte des 
Hauses Brandenburg", die groBen Werke zur Geschichte der eigenen 
Regierung, die zahlreichen politischen Abbandlungen - diese ganze 
schriftstellerische Tatigkeit richtet sich auf das eine Ziel: die Erorte
rung der politischen und historischen Erscheinungen auf den breiten 
Boden der Wi r k Ii c h k e it zu stell en, wie sie sich der unbefangenen 
Betrachtung und der eigenen Erfahrung darbot. Die preuBische Monar
chie steht ihm immer im Mittelpunkt des Interesses und der Darstellung. 
Aber sie steht nicht allein in der Welt. Nicht e i n en Staat, sondern 
Staatep. und Staatensysteme zeigt die Wirklichkeit. In diesem allge-
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meinen Zusammenhang stellt sich jeder Staat als eine in der Person 
seines Regenten repdisentierte Einheit dar. Er ist ein Individuum im 
GroBen, mit allen Eigenschaften eines solchen, mit dem Gefiihl seiner 
Selbststandigkeit und seiner Kraft und mit der Betatigung dieses Ge
fiihls in dem Streben, sich zu behaupten und durchzusetzen, sich zu 
verstarken und zu vergroBern auf Kosten der anderen Staaten. Druck 
und Gegendruck, Aktion und Reaktion: unter dies em Gesetz stehen 
die Erscheinungen der politischen Welt, unter ihm werden sie von dem 
wirkenden Staatsmann behandelt und von dem politischen und histo
rischen Schriftsteller begriffen. Der Krieg ist das natiirliche Verhalt
nis zwischen den Staaten. Der Friede selbst ist nur eine "Fortsetzung 
des Krieges mit anderen Waffen". Das Streben, die Machtmittel ihrer 
Staat en fiir den rastlosen Kampf nach auBen zu verstarken, regiert 
deshalb die ganze innere Tatigkeit der Fiirsten und Minister. AIle Ein
richtungen und Verbesserungen dienen diesem Zweck oder werden doch 
mehr oder weniger auf ihn bezogen. Das MaB von Freiheit und Gliick, 
des sen sich die Untertanen erfreuen, hangt in erster Linie von dieser 
Riicksicht abo Die inn ere Geschichte ist ganz bedingt von der auBeren. 

Diesem Konig der Aufklarung, der alles, was er tut und was er 
schaut, dem Raisonnement unterwirft, war es nun Bediirfnis, dieSies 
Kraftesystem, in welchem sich die Geschichte der Staaten und Volker 
bewegt, immer wieder, bald in seinen gegenwartigen, bald in seinen 
vergangenen Erscheinungen, zu beschreiben, zu unterSlUchen, in seine 
letzten Faktoren zu zerlegen, bis er die einfachen Gesetze gefunden 
hatte, die dasselbe beherrschen, und die festen Normen, die sich daraus 
fiir das praktische Handeln ableiten lieBen. Das war nur moglich, weil 
er nicht nur Genie der Tat und politischer und historischer Schriftsteller, 
sondern auch Philosoph war. 

Die Individuen, welche die Gesellschaft bilden, sind aIle, so lehrt 
ihn seine Philosophie, von e i n e r Triebfeder zu ihren Handlungen be
stimmt: ihrem Eigeninteresse. Dieses ist der "Hiiter unserer Selbster
haltung, der Bildner unseres Gliickes, die unversiegliche QueUe unserer 
Laster und un serer Tugenden, das verborgene Prinzip aller Handlungen 
der Menschen". Dies Prinzip der Selbsterhaltung war seit einem Jahr
hundert von verschiedenen Denkern anerkannt worden. Es war die Be
jahung des Lebens gegeniiber aUen Verneinun$en der christlichen Ver
gangenheit. Staatsmanner und Weltleute dieser hOfischen Epoche kamen 
in ihm iiberein. Und die abstrakte Philo sophie fand ihre Rechnung in 
einer so einfachen Triebfeder, welche die Deduktion der Entstehung 
von Recht und Staat, der Regeln des wirtschaftlichen Lebens und der 
:\faximen der Politik gestattete. Alles das wirkte in dem Geiste dieses 
Konigs, der zugleich in der Fiille diesseitigen Daseins sich auszuleben 
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begehrte, der inmitten der politischen Intrigen stand, die Europa um
spannten, der Literaten, Hoflinge und "gekronte Bosewichter und 
Dummkopfe aller Sorten" ~enugsam kennen gelernt hatte, und der 
endlich als Philosoph an der Erbsunde dei Abstraktionen und des 
"Prinzips" seinen gut gemessenen Anteil hatte. Auch sein Begriff von 
Selbstinteresse schlieBt freilich, wie einst die Eudamonie des' Sokrates, 
alles in sich, was Befriedigung und Erhohung des Seelenlebens zu er
wirken vermag, eine Abstufung der Werte von Freude, von Steigerung 
des Daseins im Gefiihl: der hochste und der einzig sichere Wert ist 
"die vollkommene Stille der Seele, die sich auf die Zufriedenheit mit 
uns selbst griindet, darauf, daB unser Gewissen unsere Handlungen 
billigen darf." 

Wie aus einzelnen Steinen ein Palast, so setzt sich der Staat zu
sammen aus den Individuen, die in ihm vereinigt sind. Er ist ein erstes 
System von Kraften, der Ausdruck eines dynamischen Verhaltnisses 
einzelner Krafte, die nach Natur und Geschichte enger zusammenge
horen. Friedrich halt in bezug auf den U rsprung des Staates an den 
.Lehren des Naturrechtes fest. Ein erster Vert rag begriindet die Re.chts
ordnung, dann wird das obrigkeitliche Verhaltnis, das den Staat aus
macht, .in einem zweiten konstituiert: ganz wie altere Naturrechtslehrer 
das aufstellten. Aber Friedrich denkt nicht juristisch, sondern poli
tisch. Ihm gilt es nicht Abgrenzungen von Rechten, sondern lebendige 
funktionelle Verhaltnisse. Denn er ist tief davon durchdrungen, daB es 
die lebendigen Krafte des Interesses sind, die den Zusammenhang des 
Staates erwirken. Die Rechtsordnung ist in dem Prinzip der Gegen
seitigkeit gegriindet. Unser Verhalten gegen andere steht unt'er der 
Regel, dem entsprechen zu mussen, was wir selbst von ihnen fordern. 
Aus den Leistungen eines Rechtsstaates, in welchem das Streben der 
Einzelnen nach Gluck ihnen durch eine feste, gesetzliche Ordnung ga
rantiert ist, entspringt der Patriotismus seiner Burger. Und wenn nun 
der Unterwerfungsvertrag hinzutritt und das Untertanenverhaltnis 
schafft, so empfangt in ihm die Obrigkeit nur die Funktion, die Herr
schaft des Gesetzes im Staat und die hochste Steigerung des ailgemeinen 
W ohles 'zu erwirken. Ihr Existenzrecht ruht darin, wie sie die Gesetze 
schutzt, die Justiz ubt, die guten Sit ten erhalt und den Staat nach auBen 
verteidigt. Aber dieser Rechtsstaat ist zugleich Wohlfahrtsstaat. Seine 
Bedingung ist, daB das Interesse der Obrigkeit zusammenfalle mit dem 
W ohl des Ganzen. Dies ist am vollkommensten erfuUt in der erblichen 
Monarchie, in welcher eine {ur das Staatswohl erzogene Beamtenschaft 
unter dem Konig als oberstem Beamten nach Gesetzen im Sinne des 
allgemeinen Interesses regiert. Alle Tatigkeiten der Ve.rwaltung sind 
hier in e i n e r Hand zusammengefaBt. Die groBte Konzentration der 
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Macht in Politik und Krieg ist gesichert. Die Interessen aller Teile des 
Staates wirken im Sinne der Erhaltung und Starkung des Ganzen, ohne 
die Reibungen der Parteien, die in allen anderen Verfassungsformen 
unvermeidlich sind. 

So ist die gesetzliche Monarchie unter einem echten Kon~g die voll
kommenste unter den Verfassungen. In ihr ist die Erziehung des Eigen
interesses zur Vaterlandsliebe auf eine aristokratische Stufenfolge der 
Motive des Handelns gegriindet. Denn auf dem aristokratischen Be
wuBtsein der tiefgreifenden Wertunterschiede unter den Menschen, wie 
es Plato, die Stoiker, Goethe erfiillte, beruht die ganze Staatsauffa.ssung 
Friedrichs. Die Masse ist von Eigeninteressen niederer Art regiert. 
Eben darin offenbart sich nun aber die Kraft des Rechts- und Wohl
fahrtsstaates: indem er das ganze Da.sein seiner Untertanen durch seine 
wohltatige Fiirsorge umfaBt und bestimmt, bindet er sie ganzlich an 
seine segensreiche Existenz, wie ein Vater seine Kinder. Ehrgeiz, Ver
langen nach Ruhm und die Freude an machtvollem Wirken sind die 
Beweggriinde der vornehmen Seelen. Aus ihrer Zahl treten die Menschen 
hochster Ordnung hervor, welche von Geburt so gliicklich angelegt 
sind, daB ihr Herz sie treibt, wohl zu tun; sie iiben die Tugend aus 
Neigung. Geburt, Familie und Tradition, Erziehung, die Philo sophie 
und das Leben mit den Alten miissen zusammenwirken zur Ziichtung 
dieser vornehmen Rasse: denn auf ihr beruht doch schlieBlich die Re
gierung des Staates. Friedrich sagt einmal, daB eine Monarchie wie 
die preuBische sich der Oligarchie niihere: der von demselben Staats
und StandesbewuBtsein getragene Inbegriff der Personen, die in der 
Verwaltung, in der Diplomatie und in der Armee tatig sind, nimmt 
teil an der Souveranitat des Staates und beschriinkt die Macht des 
Monarchen. Und darin iiuBert sich nun der Wirklichkeitssinn des 
Konigs, seine Erfahrung geschichtlicher GroBe im Gegensatz zu allen 
verwaschenen Tugendidealen, daG er auf allen Stufen von Menschen
dasein die bewegende Kraft zum Handeln in dem Gefiihl und der Nei
gung erkennt, die den Willen bestimmen. DaB er die Aufgabe erfaBt, 
Vaterlandsliebe als die zusammenhaltende Kraft im Staate aus dem 
Eigeninteresse hervorzubringen. Wie der Platonische Sokrates im Ge
fiingnis den Gesetzen mahnende Rede verleiht, so laBt Friedrich ein
mal das Vaterland sprechen "zu den Enzyklopadisten des ganzen Univer
sums": "Entartete, undankbare Kinder, denen ich das Leben _gab, wer
det ihr immer unempfindlich gegen die Wohltaten bleiben, mit clenen 
ich euch iiberhaufe?" Er zahlt diese Wohltaten auf in einer prachtvollen 
Rede, die aus dem tiefsten Lebensgefiihl des Konigs stromt. "Verzeihen 
Sie, mein Freund," so schlieBt er, "der Enthusiasmus reiBt mich fort; 
ich habe Ihnen meine Seele ganz nackt gezeigt." 
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Aus diesem seinem Staatsbegriff ergibt sich fur Friedrich die Ver
urteilung der unhistorischen Konstruktionen von Montesquieu; er hat 
diese Abneigung den Beamten, die mit ihm arbeiteten, insbe~ndere 
Zedlitz und Hertzberg, mitgeteilt. Wenn der franzosische Theoretiker 
in der Tugend die Haupttriebfeder der republikanischen Verfassungen, 
in der M~iBigung die der aristokratischen und in der Ehre die der mo
narchischen erblickt, so sah Friedrich hierin - nicht ohne MiBver
standnis - eine doktrinare Schrulle: wie sollte nicht die Monarchie auf 
die tugendhafte Gesinnung ihrer Beamten rechnen mussenl Vor aHem 
ist die Teilung der Gewalten und das kunstliche Gleichgewicht, das 
Montesquieu konstruiert, in Widerspruch mit dem Begriff einer starken 
monarchischen Spitze, einer gesammelten Staatseinheit. Denn darauf 
beruht doch vornehmlich jede andere nutzliche Eigenschaft des Staates, 
daB er unter den Rivalen sich sieher und machtig zu erweisen die 
Kraft habe. Und aus solchen lebendigen Vorstellungen flieBen nun die 
merkwurdigen AuBerungen des Konigs, die mit der seit Aristoteles 
ublichen Einteilung der Verfassungen sehr rucksichtslos verfahren_ 
Diesen Formenbetrachtungen setzt er uberall die Funktion und die un
endliche Mannigfaltigkeit der geschichtlichen Entwicklung gegenuber_ 

Sein Ideal der Monarchie ruht ganz auf der Person des Fursten. 
Dieser ist zunachst auch nur das Individuum, das sich selbst behauptet, 
seine GroBe, seinen "Ruhm" sucht. Denn das "erste Prinzip der heroi
schen Handlungen ist der gliickliche Instinkt, der dem Menschen den 
Wunsch einfloBt, eine gute Reputation zu genieBen; er ist der Nerv 
der Seele, welcher sie aus ihrer Letargie erweckt, urn sie zu nutzlichen, 
notwendigen und ruhmlichen Taten zu treiben." Indem nun aber der 
Furst den Staat darstellt, muB er seinen eigenen Ruhm in dem des 
Staates suchen. "Das wahre Verdienst eines guten Fiirsten ist die auf
richtige Hingebung an das offentliche Wohl, die Liebe zum Vaterlande.'" 
"Der Furst ist der erste Diener des Staates." So wird der Charnkter der 
leitenden Personen, die Kraft, mit welcher sie das InteresSie ihres 
Staates zu erkennen und sich mit demselben zu identifizieren wissen, 
zu einem weiteren Faktor fUr die Entwicklung und ErkHirung der Ge
schichte. W 0 in den Fiirsten und unter ihnen in ihren Beamten und 
Offizieren dieser Zusammenklang stattfindet, da entspringen die gro
Ben Entschlusse und Taten, steigen die Staaten empor zu Macht und 
Ruhm; sie sinken und gehen unter, wo die personlichen Neigungen 
die Forderungen des allgemeinen InteresSieS kreuzen, hemmen, unter
drucken. Das PreuBen der Hohenzollern ist fUr Friedrich das Beispiel 
fur die eine, das Frankreieh Ludwigs XV. das fur die andere Seite 
dieses Satzes. 

Die Politik bedarf keiner anderen Triebfedern als derjenigen, die 
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hieraus folgen: Ejgeninteresse, Machtstreben, Ruhmbegierde, Vater
landsliebe. Es sind die Krafte, aus denen auch die groBen alten Schrift
steller, die Friedrich bestandig gegenwartig waren, alle heroischen 
Handlungen der Geschichte ableiten. Gerade das ist der Hauptsatz des 
viel verkannten "Versuchs iiber die Eigenliebe", daB der Staat nur 
zahlen darf auf ein so starkes, immer und iiberall reges Prinzip, wie 
es das Eigeninteresse ist. Aus ihm ist er entsprungen, ihm verdankt 
er seine Erhaltung und so nun auch sein Streb en nach Expansion. Weder 
irgendeine theologische Moral noch irgendein historisches Recht sind 
Krafte, mit denen der Staat ernstlich rechnen darf. Das Interesse des 
Staates ist der einzige MaBstab fiir die Handlungen des Fiirsten. In
dem Friedrich daran die eigenen Taten miBt, findet er sie gerecht und 
notwendig. Vorab die groBen, folgenschweren Entscheidungen, den 
"Schritt iiber den Rubicon" im Jahre 1740, die Konvention Yon Klein
Schnellendorf und ihren Bruch, den Frieden von Breslau, die Schild
erhebung von 1744, den Frieden von Dresden, den gewaltigsten, ver
hangnisvollsten EntschluB: das "Pravenire" von 1756, die polnische 
Teilung, den bayerischen Erbfolgekrieg. Wie hart und bitter lautete 
das Urteil der Zeitgenossen, der Freunde nieht weniger als der Feinde, 
iiber aIle diese "Treulosigkeiten und Gewalttatigkeiten"! Die prakti
scheu Riicksichten des Augenbliekes mochten es notwendig erscheinen 
lassen, die wahren Motive einer solchenPolitik durch juristischeGriinde 
im alten Stil zu verhiillen, und Hertzberg hat sich immer viel darauf 
zugute getan, daB er das "Recht" auch der riicksichtslosesten Hand
lungen seines Monarchen "deduziert" habe. Vor dem Erben seiner 
Krone, fiir den er seine Testamente, und vor der Nachwelt, fiir die er 
seine historischen Werke schrieb, verschmahte Friedrich diese Ver
stellung. Frei und stolz bekennt er sich zu dem Prinzip des Staats
interesses als der wahren Triebfeder seiner Politik, und seine letzten 
Wiinsche gel ten dem Fortleben dieses Grundsatzes in PreuBens Herr
schern, in seinen Offizieren, seinen Beamten, in allen seinen Untertanen. 

Die dynamische Auffassung der geschichtlichen Welt bringt 
Schwierigkeiten mit sich, wie sie von jeder einseitigen Betrachtung 
menschlicher Dinge untrennbar sind. Auf dem Gebiete des inner en 
Staatslebens bildet das graBte Problem, das sie zu lasen hat, die Ver
bindlichkeit des biirgerlichen Gesetzes. Entsprechend erhebt sich fiir 
sie bei der Erklarung der Beziehungen der Staatenzueinanderdie Frage 
nach der Giiltigkeit des Valkerrechtes, wie ein solches in bestimmten 
Vertragen und in allgemein beob~chteten Gebrauchen vorliegt. Frie
drich scheut sich nicht, die harteste Konsequenz zu ziehen. "Der Leser 
wird," so fiihrt das Vorwort der "Geschichte meiner Zeit" yom Jahre 
1746 aus, "in diesem Werke Vertrage geschlossen und gebrochen finden. 
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Ich sage dazu: wenn sich un sere Interessen andern, mtissen sich unsere 
Allianzen mit ihnen andern. Unser Amt ist, tiber dem Glticke unserer 
Volker zu wachen; sobald wir ftir sie in einer Allianz eineGefahrsehen, 
mtissen wir dieselbe brechen. Hierin opfert sich der Ftirst ftir das W ohl 
seiner Untertanen. Diejenigen, welche diese Handlungsweise so hart 
verdammen, betrachten das gegebene Wort als etwas Heiliges. Sie 
haben recht, und ich denke wie sie, soweit es sich urn den Einzelnen 
handelt. Der Ftirst dagegen setzt durch sein Wort das Gltick aller auf 
das Spiel; es ist also besser, daB er einen Vertrag breche, als daB das 
Volk zugrunde gehe." U nd als der Konig im Alter sein Werk noch ein
mal redigierte, hat er wohl die Falle, in denen er den Bruch des ge
gebenen W ortes als Pflicht angesehen wissen will, naher zu bezeichnen 
unternommen; aber das Prinzip wird dadurch nicht bertihrt: "Das Inter
esse des Staates dient dem Ftirsten zum Gesetz, und dieses Gesetz ist 
unverletzlich." So schlieBt er auch in der Geschichte des Siebenjahrigen 
Krieges die Beweisftihrung, daB der Angriff des Jahres 1756 ein Akt 
der Notwehr gewesen sei, mit den bezeichnenden Worten: "Kurz, es 
handelte sich urn das W ohl des Staates und urn die Erhaltung des Hauses 
Brandenburg. Ware es in einem so schweren, so wichtigen FaIle nicht 
ein unverzeihlicher politischer Fehler gewesen, wenn man sich an leere 
Formalitaten gehalten hatte? 1m gewohnlichen Lauf der Dinge darf 
man sich von diesen nicht entfernen; in auBerordentlichen Lagen muB 
man sich tiber sie hinwegsetzen." 

AIle Mittel sind im Dienste des Staates erlaubt. Friedrich erzahlt 
es als etwas Selbstverstandliches, wie er osterreichische und sachsische 
Beamten bestochen habe, urn in den Besitz der Schriftstticke zu kommen, 
die ihm die Absichten der Gegner aufdeckten. Er macht nur e i n e 
Einschrankung: die Ftirsten sollen, wie die HeIden der franzosisthen 
Tragodie, selbst im heiBesten Streit die auBeren Formen wahren und 
den Skandal vor der Welt vermeiden. Die wtisten Szenen am Reichstag 
von Regensburg im Frtihling 1757 und die rohen PreBfehden, die dar
auf folgten, erregen seine Indignation. "Der Konig lieB der Kaiserin
Konigin bemerken, daB es ftir die Herrscher gentige, ihre Streitigkeiten 
mit den Waffen zum Austrag zu bringen, ohne sich vor der Welt durch 
Schriften zu prostituieren, die flir die MarkthaIlen, nicht ftir die 
Throne paBten." 

Aber dieser aufrichtigste aller Geschichtsschreiber erkennt die Be
rechtigung des Prinzips, aus dem er die eigenen Handlungen begrtindet, 
auch ftir die seiner Gegner an. Kein Tadel, keine Entrtistung, wenn er 
die osterreichische Politik schildert. Er betrachtet es als selbstver
standlich, daB 6sterreich nach der Wiedereroberung Schlesiens oder 
nach dem Ersatze dieses Verlustes durch Bayern strebt. Die Beharrlich-



Macht und Vjjlkerrecht 

keit und Geschicklichkeit, mit welcher Kaunitz an der Herstellung der 
Konstellation arbeitet, die fiir PreuBen die Leiden und Gefahren des 
Siebenjahrigen Krieges herauffiihrt, wird anerkannt und bewundert; 
wenn eine bitt ere Stimmung hindurchklingt, so geschieht eS angesichts 
des grausamen Verhangnisses, welches aus jeder einmal vollzogenen 
Storung des politischen Gleichgewichtes immer neue Erschiitterungen 
hervorgehen laBt. Und das harte Urteil iiber Josef II. richtet sich nur 
dagegen, daB er seine Unternehmungen hastig und ohne Verstandnis 
fiir die politische Lage beginnt, urn sie dann in der Stunde der Gefahr 
ebenso eilig und grundlos wieder aufzugeben. So wird auch dem kleinsten 
und gehassigsten in der Schar der Gegner sein Recht: Graf Briihl han
delte richtig, als er sich zweimal mit bsterreich gegen PreuBen ver
biindete; denn er begriff, daB PreuBen ein selbstandiges Sachsen nicht 
dulden konnte. Sein Fehler und seine Schuld lagen nur darin, daB 
er es unterlieB, der sachsischen Politik den notwendigen Riickhalt 
in der sachsischen Armee zu geben. Er erwartete alles von den 
guten Diensten bsterreichs und RuBlands. "Jeder Staat tauscht 
sich, der, anstatt sich auf die eigene Kraft zu stiitzen, auf diejenige 
seiner Verbiindeten zahlt." Denn noch e i n Mal: nicht Gefiihle der 
Freundschaft und Erkenntlichkeit regieren die Politik der Staaten, 
sondern die Riicksicht auf den eigenen Vorteil. Immer wieder zeigt 
Friedrich dieses machtige Agens auf, selbst bei Entschliissen, die, 
wie das franzosisch-osterreichische Biindnis von 1756, auf den ersten 
Blick mehr eine Verletzung als eine Wirkung des natiirlichen Inter
esseszuseinscheinen. Und wenn er nun am Vorabend groBer Erschiitte
rungen, wie vor dem ersten Angriff auf Schlesien, vor der Eroffnung 
des Siebenjahrigen Krieges, oder in den Epochen der polnischen Tei
lung und des bayerischen Erbfolgekrieges, die politische Lage des Welt
teils iiberblickt und die vielverschlungenen Faden aller dieser egoisti
schen Interessen entwirrt, dann verbindet sich der scharfste politische 
Blick mit der hochsten Kunst der Geschichtschreibung zu Gemalden, 
wie sie nach ihm nur Ranke geschaffen hat. 

DaB der Staat Macht sei - zu diesem Satz von Machiavelli und 
Hobbes hatte sich Friedrich schon in seinem Anti-Machiavell bekannt. 
Es war die groBte und zusammenhangendste Erfahrung seines ganzen 
Lebens. Eine Erfahrung, die Tag und Nacht in seiner Seele gegenwartig 
war und seine ganze lange Heldenlaufbahn bestimmte. Der Staat, der 
sich in dem allgemeinen Kampf behaupten und durchsetzen will, darf 
keinen Augenblick ruhen, die in seinem Innern gelegenen Mittel zu 
·starken, zu organisieren, zu zentralisieren. So erfaBt Friedrich den Zu
:sammenhang, in welchem die auBere Politik die innere Verwaltung des 
Staates bestimmt. Von diesem Gesichtspunkt aus beschreibt er seine 
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Friedensarbeit vor und nach dem Siebenjahrigen Kriege. Militarwesen, 
Finanzverwaltung, Wirt'>chaftspolitik, F6rderung der geistigen Inter
essen: Alles dient demselben klar erfaBtenZweck. "AIle Zweige der 
Staatsleitung stehen untereinander in innigem Zusammenhang; Fiman
zen, Politik und Kriegswesen sind untrennbar; es geniigt nicht, daB 
eines der Glieder wohl besorgt wird; sie wollen es alle gleicherma.l3en 
sein. Sie miissen gelenkt werden in geradgestreckter Flucht, Stirn bei 
Stirn, wie das Viergespann im olympischen Wagenkampf, das mit 
gleicher Wucht und gleicher Schnellkraft die vorgezeichnete Bahn 
durchmaB, den Wagen zum Ziel und seinen Lenker zum Sie.ge trug." 
Friedrich Wilhelm 1. ist das "erste Beispiel eines groBen Fiirsten, denn 
er setzte all sein Tun zu dem Gesamtentwurf seiner PolitikinBeziehung". 
PreuBen ist vor allen anderen Staaten auf diese Notwendigkeit stark
ster Anspannung und Zusammenfassung seiner inneren Kraft angewie
sen. Denn dieses Zwitterwesen zwischen K6nigreich und KurfUrstentum 
ist pl6tzlich in die Reihe der groBen Machte emporgestiegen, ohne 
doch schon nach Umfang und Bev6lkerung die Autarkie im Sinne des 
antiken Staatsbegriffes zu besitzen. Hier setzt Friedrich die Aufgaben 
seiner Nachfolger: die Erwerbung Sachsens solI der erste Schritt auf 
der Bahn zur Herstellung der natiirlichen Schwere des preuBischen 
Staates sein. Bis man dieses Ziel erreicht hat, gilt es, in der inneren Ver
fassung einen Ersatz zu suchen. "Die groBen Staaten gehen ihren Weg 
von selber, trotz eingerissener MiB brauche; sie halten sich durch ihr 
Gewicht und ihre innerliche Starke; die klein en Staaten werden schnell 
zermalmt, sobald nicht alles bei ihnen Kraft, Nerv und Lebensfrischeislt.' 

Eigeninteresse als das leitende Motiv der Menschen und der Staaten, 
allgemeine Wechselwirkung dieser Krafte in der Form von Druck und 
Gegendruck, Abhangigkeit der inneren Zustande der Staaten von ihrer 
auBeren Geschichte - dieses Schema, welches seit den Tagen der 
Hobbes und Spinoza vorbereitet war und dem Zeitalter der d'Alembert 
und Lagrange so nahe lag, hat fUr Friedrich sein Leben lang seine 
GewiBheit behauptet. Die Maximen fUr das praktische Verhalten, die 
er daraus ableitete, haben sich unter dem EinfluB der Erfahrung ge
andert. Ais er die Geschichte seiner beiden ersten Kriege s(:hrieb, stand 
er noch unter dem Eindruck der glanzend gelungenen Improvisation 
des Jahres 1740. Der Gedanke der Expansion, in einem giinstigen 
Augenblick der europaischen Lage gefaBt und energisch durchgefiihrt, 
besitzt fiir ihn noch etwas Aussichtsreiches, Verlockendes. Aber wie 
nun schon die sehr viel besser vorbereitete Unternehmung des zweiten 
schlesischen Krieges nach den gewaltigsten Wechselfallen am Ende 
zu keiner neuen Erweiterung der preuBischen Grenzen gefUhrt hatte: 
mit der wachsenden eigenen und fremden Erfahrung setzte sich in 
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seiner Seele immer starker die Oberzeugung fest, daB, wie zur Zeit 
Macht und Interesse in der europaischen Staatenwelt geordnet seien, 
ein Gleiehgewicht bestehe, welches wohl durch einen verwegenen Ent
schluB einmal erschiittert, nie aber dauernd geandert werden konne. 
Denn jeder Krieg teilt den Weltteil sogleich in zwei ungefahr gleieh 
starke Lager, und die gewaItigsten Erschiitterungen fiihren immer wie
der im wesentlichen zur Wiederherstellung des friiheren Zustandes. 
Einc Festung, wenige Quadratmeilen Landes, deren Ertrag nieht ein
mal die Kosten des Krieges deckt: das is!: im giinstigsten FaIle der 
karge Lohn der groBten Anstrengungen. So wird die Aufgabe der 
praktischen Politik dahin beschrankt, diese nutzlosen Erschiitterungen 
rechtzeitig zu verhiiten oder doch gleieh im Beginn zu unterdriicken. 

1st sie auch nur dieser Aufgabe gewachsen? Wir wiirden nur e i n e 
Seite der politischen und historischen Schriftstellerei Friedrichs be
riicksichtigen, wollten wir an seinen Betrachtungen tiber diese Frage 
voriibergehen. Das letzte Wort hat in dem Leben jedes handelnden 
Menschen ein Etwas - Machiavelli hat, wie die Renaissance iiberhaupt, 
sieh immer wieder damit beschaftigt: das Irrationale, das durch keine 
Rechnung aufzulosen ist. Friedrich weiB nieht, soIl er es Vorstehung 
oder Schieksal nennen. Er neigt doch immer wieder zu der letzten Auf
fassung. Es ist eine "dunkle Gewalt, die voll Verachtung der Projekte 
der Menschen spottet". Sie ist "starker als die Heiden, die Konige und 
Feldherrn". Sie treibt die Menschen, immer wieder ihre stolzen Plane 
zu schmieden, und macht sie immer wieder zuschanden. ,.Diese Narren 
werden nieht miide, in diese Laterna magica zu starren, die ohne Unter
laB ihre wesenlosen Bilder vor ihren Augen hervorbringt." Diese 
grausame Macht gibt "jedem Alter sein Steckenpferd, dem Jiingling 
die Liebe, den Ehrgeiz dem Manne, den politischen Kalkiil dem Greise". 
Und tauscht sie doch aIle. Dieser skeptiS'chen Stimmung in bezug auf 
die Erfolge der gewaltigsten Anstrengungen entspricht es, wie der alte 
Held immer mehr sieh zuriickzieht in das stoische BewuBtsein der 
Pflichterfiillung, unangesehen die auBeren Wirkungen un seres Han
delns. Eine Stille der Seele, in welcher sie auS' dem Zusammenhang 
der Welthandel, deren Ausgang immer unsieher ist, heraustritt. Die 
Lebensverfassung der groBen romischen Imperatoren, welche in der 
groBten Machtfiille, die jemals da war, es doch empfanden, daB wir 
am Ende nur unser selbst sieher sind. Friedrich schlieBt in seinen 
spateren J ahren keines seiner Werke ohne diese Skepsis. Am 20. J uni 
1779 unterzeichnete er in Potsdam die Memoiren zur Geschiehte des 
bayerischen Erbfolgekrieges. Es war der AbschluB seiner Geschicht
schreibung iiberhaupt. "Das ist nun die Bestimmung der menschlichen 
Dinge, daB darln allerorten die Unvollkommenheit herrscht. Das Los 
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der Menschheit ist, sich mit dem Ungefahr zu begniigen. Was ist das 
Ergebnis dieses Krieges, der ganz Europa in Bewegung gesetzt hat? 
DaB fUr dieses Mal Deutschland vor dem imperialen Despotismus ge
rettet worden ist, daB der Kaiser eine harte Demiitigung erfahren hat, 
indem er zuriickgeben muBte, was er sich angemaBt hatte. Aber welche 
Wirkung wird dieser Krieg fUr die Zukunft haben? Wird der Kaiser 
vorsichtiger werden? Wird jeder ruhig seinen Acker bauen konnen? 
Wird der Friede sicherer sein? Wir konnen auf diese Fragen nur als 
Pyrrhonianer antworten. In der Zukunft liegt jegliches Ereignis im 
Reiche des Moglichen. Unser Blick ist zu beschdinkt, urn die zukiinftigen 
Verkettungen der Dinge vorauszusehen. Es bleibt uns nur iibrig, uns 
der Vorsehung - oder dem Fatum zu iiberlassen. Diese Machte werden 
die Zukunft regieren, wie sie die Vergangenheit regiert haben und 
die Ewigkeiten, die vor dem Erscheinen der Menschen dahin
gegangen sind." 

3· 
Das Meiste von dem, was Friedrich schrieb, wurde erst nach seinem 

Tode veroffentlicht. Aber schon lange vorher stand die Nation unter 
dem Eindruck seiner Personlichkeit und seines Lebenswerkes. Die 
groBen Grundsatze seiner auswartigen Politik und seiner Staatsverwal
tung lagen offen zutage; sie gingen in das preuBische Beamtentum 
iiber, in aIle klaren und scharfen Kopfe diesseit und jenseit der preu
Bischen Grenzen. Der Anblick dieses Konigs und dieses Staates weckte 
in unserem Volke das Verstandnis der politischen Wirklichkeit. Mitten 
in einem Zeitalter, welches fiir selbstandige, unverauBerliche Rechte 
der Person, fUr Aufklarung und Humanitat, fUr Form und Schonheit 
schwarmte, an die Einheit der Menschheit in der neuen .groBen Kultur 
und ihren unaufhaltsamen Fortschritt, dem ew~gen Frieden en~gegen, 
glaubte, setzte sich nun die Erkenntnis durch, daB die Handlungen 
der Konige und Staaten doch nicht unmittelbar aus ihrer ideal en Kultur
bestimmung abgeleitet werden konnen: der Staat ist selbstandigen 
Wesens; er ist Macht, und Machtstreben ist das erste Motiv all seines 
Tuns; er ist in bestandigem Kampfe mit den Nachbargewalten begriffen, 
und dieses Verhaltnis bedingt seine Verfassung und Verwaltung. Diese 
Erkenntnis wirkte fort. Sie wurde zu einem dauernden Prinzip aIler 
echten politischen und historischen Betrachtung. In der universalhisto
rischen Lebensarbeit Rankes ist die Methode der Geschichtschreibung 
Friedrichs des GroBen zu ihrer hochsten Vollendung durchgebildet. 
Aber schon in Hertzberg, Kant, Schlozer und anderen Zeitgenossen ist 
die Wirkung der neuen realistischen Auffassung der politis chen Dinge 
sichtbar. 



Die akademischen Reden Hertzbergs 

Her t z be r g hatte sich schon als junger Legationsrat an den Ar
beiten der Akademie beteiligt mit zwei sehr gelehrten Abhandlungen. 
Ais er nun auf der Hohe seines Lebens in die Akademie zurlickkehrte, 
bewegten sich seine Vorlesungen und Abhandlungen auf einem ganz. 
anderen Gebiet; sie bildeten jetzt geradezu einen Teil seiner Minister
wirksamkeit. Mit dem Jahre 1780 libernahm er es, die Festreden 
in den offentlichen S itzungen zu halt en, welche die Akademie an den 
Jahrestagen der Geburt und der Thronbesteigung ihrer koniglichen 
Protektoren veranstaltete. Nie sind wohl die Festtage einer gelehrten 
Gesellschaft mit gleichen Reden begangen worden. Denn die Berliner 
Akademie wurde nun das Auditorium, vor welch em der leitende preu
nische Minister Natur, Verfassung und Politik seines Staates vertei
digte, urn den Patriotismus seiner Untertanen auf den festesten Grund 
zu stellen, den es gab, auf den der politischen Bildung. Diese Funktion 
der Akademie entsprach der Staatspadagogie Friedrichs und der Art, 
wie er in ihren Dienst das wissenschaftliche Denken und dessen Organi
sation in der Akademie gestellt wissen woHte. Sie entsprach auch dem 
BewuBtsein der Verantwortlichkeit, welches den groBen Konig erfiillte, 
seiner nie verborgenen, nie aufgegebenen Anschauung, daB die Sou
vedinitat ursprlinglich bei dem Volke ruhe. So reicht denn auch der An
fang dieses neuen Amtes der Akademie in die letzten Jahre Friedrichs 
zurlick. Und derjenige Minister, der sich in einer langen Reihe gemein
sam durcharbeiteter Jahre am tiefsten mit dem Geiste des groBen 
Konigs erflillt hatte, Ewald von Hertzberg, stellte sich seIber in den 
Dienst dieser Aufgabe. Und als dann in Friedrich Wilhelm II. eine 
Personlichkeit den Thron bestieg, deren Denken und Wollen in einer 
so ganz anderen Richtung lag, hielt wieder Hertzberg auch in bezug auf 
diese neue SteHung der Akademie die Friderizianischen Traditionen 
aufrecht. Bis die entgegengesetzten Tendenzen allenthalben die Ober
hand gewannen und mit dem EinfluB des Ministers des Auswartigen 
auch den des Kurators der Akademie vernichteten. 

Hertzberg geht immer, bald stillschweigend, bald ausdrlicklich, von 
der Kritik aus, die den Friderizianischen Staat nun immer scharfer 
traf. In der physiokratischen Schule waren Prinzipien der politis chen 
Okonomie zur Geltung gelangt, welche die Einseitigkeit des merkanti
listischen Systems, auf dem die Wirts'chaftspolitik Friedrichs beruhte, 
an den Tag brachten. Diese Prinzipien machte Mirabeau in seiner un
barmherzigen Schrift liber die preuBische Monarchie geltend. Neue 
Anschauungen von Staatsrecht und Staatswirtschaft hatten sich mit 
Rousseau und Adam Smith durchgesetzt. Die groBen politischen Tat
sachen seIber, die Verwaltung Turgots, die Kiimpfe des englischenPar
lamentes gegen die absolutistischen Tendenzen des Konigs, der ame-
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rikanische Freiheitskrieg, all das forderte zur Kritik des preuBischen 
Systems heraus. Und nun schienen die Grundsiitze seIber, auf denen 
die alten Monarchien beruhten, durch die franzosische Revolution er
schuttert zu werden. 

Die Summe aller Bedenken, aller Kritik diesem preuBischen Staats
wesen gegenuber war: der Staat Friedrichs ist ein ephemeres Gebilde, 
die unnaturliche Schopfung eines groBen Genies; sein kleiner Umfang 
und seine spiirliche Bevolkerung widersprechen der groBen Rolle, die 
er unter den europiiischen Machten zu spielen wagt; nur indem er die 
Krafte seiner Untertanen rucksichtslos anspannt, vermag er diese Rolle 
einstweilen zu behaupten; so muB er mit Prinzipien und mit Mitteln 
regieren, welche Freiheit, Wohlstand, Wurde und Gluck der Unter
tanen zerstoren; er lebt in der bestiindigen Gefahr des Unterganges. 

'Sagen wir es immer wieder: was uns heute wie Sonnenglanz uber 
diesem 18. Jahrhundert zu liegen scheint, ist die groBartige Selbst
zuversicht, die seine handelnden Personen erfullt, ihre feste Oherzeu
gung, daB sie die Zwecke des Lebens richtig bestimmt und in klaren, 
unwidersprechlichen Prinzipien ausgedruckt haben, so daB sie nun in 
der harten Arbeit des Augenblickes immer von dem BewuBtsein erfiillt 
sind, Bleibendes, Zukunftiges zu schaffen. Wir mogen noch so deutlich 
zeigen, wie einseitig, wie optimistisch und in seinem Optimismus wie 
kurzsichtig oft dieses Jahrhundert war - im Gegensatz zu ihm ist ja 
das neunzehnte des Rechtes seiner historischen Auffassung sicher ge
worden - etwas wie stiller Neid bleibt als Bodensatz jeder historischen 
Analyse zuruck: es war doch eine gluckliche Zeit. Auf den Schlacht
feldern von J ena und Auerstadt brach, was an diesem Friderizianischen 
Staate uberlebt war, in einer Katastrophe ohnegleichen zusammen. In 
den Reden, die hier Hertzberg zwanzig Jahre vorher in dem Festsaal 
der Akademie hielt, klingt auch nicht der leiseste Ton an, den wir heute 
als eine Ahnung solcher Schicksale deuten konnten. In stolzer Zuver
sicht fiihrt Hertzberg das Thema durch: diese Monarchie ist unter den 
moglichen Formen politischer Existenz diejenige, in welcher mit Wohl
fahrt und Macht des Ganzen, Sicherheit, Freiheit und Gluck der ein
zelnen Burger am best en verbunden sind, und so triigt dieser Bau, wie 
er dasteht, in allen seinen Teilen den Stempel der Bestiindigkeit. 

Hertzberg hat die Gedanken Friedrichs uber Politik und Geschichte 
ganz zu den seinigen gemacht; in ihnen findet er das starkste Rustzeug 
fur seine Verteidigung der preuBischen Monarchie. Nur jenen bohren
den Drang, die menschlichen Dinge bis in ihre letzten Beziehungen zu 
durchdenken, ohne Rucksicht darauf, ob sie daruber den gleiBenden 
Schimmer der Oberfliiche verlieren, und jene stoische Resignation, 
welche die Ohnmacht des menschlichen Wirkens in dieser der unbe-
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rechenbaren Macht des Schicksals unterworfenen Welt erkennt und erst 
in den Tiefen der eigenen Seele Freiheit und Wiirde wiederfindet: 
die 5 e Ziige wird man bei Hertzberg nicht suchen diirfen. Er ist Zeit 
seines Lebens der groBe Optimist gewesen, der nie den Glauben an die 
Allmacht der menschlichen Vernunft verloren hat. Das dynamische 
Prinzip, nach welchem Friedrich die Probleme des politischen Lebens 
betrachtet, reicht fiir Hertzberg zu einer vollstandigen Erklarung der 
menschlichen Geschehnisse aus, und so ist ihm auch der Erfolg des 
darauf gegriindeten Handelns gewiB. Er halt sich an die eine Seite der 
Gedanken seines Meisters; ihm fehIt die tragische Zwiespaltigkeit der 
universal en Naturen. 

So erscheint auch in den akademischen Reden Hertzbergs der Staat 
zunachst als ein Ganzes, als ein Individuum, und sein heiBes Streben 
nach Macht und Ruhm als das primare Motiv seiner Handlungen. Und 
zwar beruht auch fiir Hertzberg das Recht, diesem Motiv zu folgen, 
zuletzt auf der bloB en Existenz desselben: es islt ein natiirliches Recht. 
Aber es ist der Friedrich nach dem Siebenjahrigen Kriege, des'sen An
schauungen Hertzberg aufgenommen hat - oder war es ein Zugestand
nis an das humane Ideal der Aufklarung: der Minister erkennt zwar, 
wenn er die Eroberungspolitik der beiden ersten schlesischen Kriege 
verteidigt, dieses Recht in seinem vollen U mfang an, beschrankt es 
aber fiir die Gegenwart und Zukunft auf den EntschluB, die einmal 
gewonnene Stellung zu behaupten oder - den Frieden zu bewahren. 
W ollte man diesen preuBischen Minister nur nach diesen vor der groBen 
WeIt gehaltenen Reden beurteilen, man konnte ihn kaum als den wahren 
Nachfolger des groBen Konigs bezeichnen, so wie dieser ihn sich in 
seinem 90litischen Testament gewiinscht hatte. Hat doch Hertzberg so
gar einmal die seitdem immer wieder ausgenutzte Bemerkung gemacht, 
Friedrich habe den Siebenjahrigen Krieg eigentlich unnotigerweise be
gonnen; er hatte erkennen miissen, daB der allgemeine Angriff, von 
dem er sich bedroht glaubte, nur fiir den Fall geplant sei, daB er dazu 
seIber den AnlaB geben wiirde. Und so griindet er auch die Pflicht zu 
dieser konservativen Politik am liebsten nun doch wieder auf die andere, 
dem einzelnen Menschen die Moglichkeit zu einem gliicklichen, der fried
lichen Betatigung aIler seiner Krafte gewidmeten Leben zu gewahren. 

Sehen wir indessen von diesen Schranken ab, so halt Hertzberg das 
groBe Prinzip fest, und es ist der ei,gentliche Zweck seiner Reden, die 
Zuhorer, die im Festsaal der Akademie wie die anderen aIle im ganzen 
Lande, mit dem BewuBtsein der notwendigen Beziehung zu erfiillen, 
in welcher aIle inneren Einrichtungen und Anordnungen eines Staates 
zu den Aufgaben stehen, die ihm aus seiner Stellung in dem System 
der groBen Machte erwachsen. Deshalb verteidigt He~tzberg mit Fried-
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rich die Monarchie als die natiirliche Verfassung des modernen Staates. 
Denn nur die Regierung, in der schlieBlich e i n Wille das Ganze be
stimmt, kann hier leisten, was die auswartige Politik verlangt. Hertz
berg erklart iiberhaupt einen groBen Staat mit einer republikanischen 
Verfassung flir eine Chimare. Rom und Kartha~o sind eigentlich nie 
Republiken gewesen; wenigstens kniipft sich in ihrer Geschichte jede 
groBe Epoche an eine tatsachliche Monarchie. Die moderne englische 
Geschichte lehrt dieselbe groBe Wahrheit, gegen Montesquieu und alle 
diejenigen, die mit ihm fiir eine Teilung der Gewalten schwarmen, und 
dem neuen republikanischen Frankreich prophezeit Hertzberg schon 
im Jahre 1793, daB es sich nach den furchtbarsten Leiden gliicklich 
schatzen werde, zur Monarchie zuriickkehren zu k6nnen. In derselben 
Weise rechtfertigt er die groBen stehenden Heere seiner Zeit. Nicht 
der Eitelkeit der Fiirsten, sondern dem Druck von auBen verdanken sie 
ihr Dasein, und wie dieser Druck nie aufh6rt, so wird auch der milita..
rische Charakter del' modernen Staaten sich behaupten, allen humanen 
Deklamationen zum Trotz. Und diese harte Notwendigkeit erklart mehr 
ode~ weniger auch alle anderen Institutionen, die diesen Staaten ihren 
Charakter geben. Besonders auch ihre Tendenz zur Leitung des' ganzen 
wirtschaftlichen und geistigen Lebens des Volkes. Der Anspruch des 
Einzelnen auf Selbstbestimmung kann nur so weit Beriicksichtigung 
finden, als es das Machtbediirfnis des Staates gestatrtet. Das kleine 
PreuBen kann auf eine solche Konzentration seiner Mittel am -Nenigsten 
verzichten; nur auf diese Weise kann es ersetzen, was ihm an natiir
licher Schwere abgeht. 

Hertzberg bleibt nun aber bei diesem e i n en Mittel, die Sch6pfung 
der Hohenzollern zu verteidigen, nicht stehen. Indem er seinen Gegnern 
auf den Boden der Anschauungen und Bestrebungen des J ahrhunderts 
folgt, unternimmt er den Nachweis, daB selbst wenn man die euro
paische Stellung des preuBischen Staates auBer acht lieBe, die Menschen 
in diesem Staate sicherer, gliicklicherer und freier leben als irgendwo 
sonst. Erst in seiner letzten, im Jahre 1793 gehaltenen Rede, als er be
reits in der Stimmung des entlassenen Ministers s.prach, sieht er in 
England den verhaltnismaBig vollkommensten Staat. 

Nichts bot dem Kritiker des Friderizianischen Staates so viel AnlaB 
zu heftigem Tadel als die schwere Last, die gerade hier die Armee fiir 
den Biirger bedeute. Mit dem _ganzen SelbstbewuBtsein ministerieller 
Sachkenntnis setzt demgegeniiber Hertzberg die Eigentiimlichkeiten 
der preuBischen Armeeverwaltung auseinander, dies'es ganze kiinstliche 
System der Rekrutierung, Ausbildung, Unterhaltung und Verteilung 
der Truppen, durch welches man dahin gelangt sei, daB die Armee die 
wirtschaftliche Kraft der Bev6lkerung nicht nur nicht schadige, sondern 
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vielmehr steigere. Und die bloBe Existenz dieser starken Armee ver
hindert den Krieg. Die groBen europaischen Staaten besitzen aile unge
fahr dieselbe militarische Kraft, so daB keiner von einem Angriff auf 
den anderen lohnenden Gewinn erwarten darf; ein Gleichgewicht ist 
zwischen ihnen hergestellt, welches zum Frieden zwingt. Die Zeit der 
groBen auBeren Revolutionen, da ganze Staaten zerstort und gauze 
Volker unterjocht wurden, ist voriiber. Hertzberg iiberspannt diesen Ge
danken so weit, daB er bis zu dem Augenblick, da auch ihm die fran
zosische Revolution die lieb gewordenen Ideeuzirkel zu storen begann, 
den Krieg iiberhaupt nur noch als das traur~ge Merkmal der Ver
gangenheit behandelt. "Der ewige Friede, der Traum Heinrichs IV. und 
St. Pierres", ist zur Wahrheit geworden, nicht durch besondere Ver
trage oder kirchliche Autoritaten, sondern durch die allgemeine Kriegs
riistung. "Die Geschichte wird nicht mehr interessant sein durch 
das glanzende, aber betriibende Bild der Revolutionen, Eroberungen. 
Schlachten und alles dessen, was man mit Unrecht diegroBen Ereig
nisse nennt. Die Konige werden ihre Namen nur noch dadurch unsterb
lich machen konnen, daB sie Ackerbau, Handel und das gauze innere 
Gliick ihrer Staaten fOrdern." Die Aufgabe des wahren Staatsmannes 
beschrankt sich unter diesen Umstanden auch fUr Hertzberg darauf, 
dieses Gleichgewicht so, wie es in diesem Augenblick besteht, vor Sto
rungen zu bewahren. 

Und wie nach auBen, so gewahrt der preuBische Staat auch nach 
innen seinen Untertanen die groBte denkbare Sicherheit. Die Krimi
nalstatistik zeigt, daB die Zahl der Verbrechen in den preuBischen 
Landen auBerordentlich gering ist. Das ist das Verdienst der schnellen 
Polizei und gerechten J ustiz dieses Staates. Seine monarchis!che Ver
fassung besitzt allein die Einheit und die Stetigkeit, den Willen und die 
Macht, die dazu gehoren, den inneren Frieden aufrecht zu halten. Und 
sie besitzt auch allein die Fahigkeit, durch solchen auBeren Zwang 
die Menschen moralisch zu erziehen, so daB die Rechtsiibung des 
Staates ihren starken Riickhalt in dem Rechtssinn des Volkes findet. 
Es ist nicht wahr, was Montesquieu sagt, daB die Tugend das P rivileg 
der Republik sei; die wahre Tugend gedeiht nur in der Monarchie. Die 
Republik weckt und nahrt vielmehr die Leidenschaften; sie ist jeden
falls auBerstande, dieselben im Zaum zu halten. Der Biirgerkrieg ist 
daher der bestandige Begleiter der republikanischen Verfassung. Die 
Geschichte lehrt diese furchtbare Wahrheit auf jedem ihrer Blatter, am 
gewaltigsten an dem Beispiel des alten Rom. Die Idealisten der Gegen
wart aber, die da glauben, der historischen Weisheit entraten zu konnen, 
mogen auf das blutige Schauspiel blicken, welches der Welt das junge 
Frankreich gewahrt. Und wenn die Volker nur zu oft unter der Ruhm-

13* 
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sucht oder unter der Willkiir ihrer Fiirsten geseufzt haben: die Wun
den, die ihnen ihre inneren Kriege geschlagen haben, sind doch immer 
die schwersten gewesen. Die Fehler der Monarchie liegen auBerdem 
immer nur in der Person; die der Republik liegen in dem System. 

Schutz gegen auBere und inn ere Gewalt ist die Voraussetzung aUes 
individueUen Schaffens und GenieBens. J eder weiB indessen, daB sich 
der preuBische Staat auf solche Leistung nicht beschrankt. Er steUt 
sich seIber in den Dienst der W ohlfahrt seiner Biirger. Seine bestandige 
und erfolgreiche Sorge iiberwacht und leitet sie in aUem, was sie tun 
und lassen, ihre Leiber und ihre Seelen. Denn die Fiirsten dieses' Staates 
haben zuerst und voUkommen ihren hohen Beruf erfaBt: die Erziehung 
des Volkes durch die Kultur fiir die Kultur. Der Staat Friedrichs des 
GroBen, nicht derjenige Rousseaus und der neuen franzosischen Gesetz
geber, ist deshalb der moderne Staat, der wahre philosophische Staat. 
Diese "Pseudophilosophen" werfen die Menschheit zuriick in den Zu
stand der Natur, d. h. in den der tierischen Roheit und Wildheit. Die 
letzte Biirgschaft dafiir, daB der preuBische Staat seine groBe Mission 
bewahre, findet Hertzberg doch wieder in seinem Verhaltnis zu den 
anderen europaischen Machten. Der Nachteil, der fiir den Staat in seiner 
geringen natiirlichen Kraft liegt, wird fiir den Biirger zum Vorteil. Denn 
in einem groBen Staate faUt in der Regel mit dem auBeren Antrieb auch 
der EntschluB zu solcher Kulturarbeit weg. "Man kann," SIO formuliert 
Hertzberg einmal diesen Gedanken, "auf diesen moralischen Gegen
stand wie auf die Physik das beriihmte Prinzip der kleinsten Aktion an
wenden. Wie die Natur fUr ihre Operationen nur die kleinste Kraft an
wendet, welche erforderlich ist, so machen die mittleren Staaten zu 
ihrem Gliick von allen Kraften Gebrauch, deren sie bediirfen und fahig 
sind, wahrend die groBen kaum diejenigen geltend machen, die sie 
unerlaBlich notig haben, und dem Schicksal die anderen iiberlassen, 
die ihnen iiberfliissig erscheinen." 

Bleibt noch darzutun, "daB die preuBische Regierung nicht despo
tisch ist." Der Beweis beruht zunachst auf der Friderizianischen Unter
scheidung der despotischen und der gesetzmaBigen Monarchie. Wenn 
irgendein Staat, so wird der preuBische gesetzmaBig regiert. Der Konig 
steUt fest, was Recht sein soll, und iiberlaBt dann die Ausiibung der 
Justiz ganz den ordentlichen Tribunalen. Er unterzeichnet keineLettres 
de cachet; Spandau ist nicht, wie die torichte Verleumdung will, eine 
preuBische Bastille. Der Konig mischt sich nicht in den Gang der Pro
zesse, auch dann nicht, wenn er selber Partei ist, so wenig, daB er es 
vielmehr den Gerichten zur Regel gemacht hat, in allen zweifelhaften 
Fallen gegen den Fiskus zu entsch~iden. Er hat nur das schone Recht, 
die Todesurteile zu revidieren, seiner Gewalt vorbehalten. Und jetzt 
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hat dieser preuBische Rechtsstaat in einem allgemeinen Gesetzbuch 
seine Kronung empfangen; welcher andere Staat kann sich einer 
gleichen Arbeit riihmen? Aber Hertzberg geht tiefer. Er stellt die 
preuBische Monarchie der franzosischen des alten Regime gegeniiber, 
und es macht seinem Scharfblick Ehre, wie er ihren Unterschied er
faBt. Das alte Frankreich war eigentlich keine Monarchie, sondern eine 
Aristokratie. Adel und Klerus waren es, die wirklich regierten; das 
Konigtum iibte seine Gewalt gewissermaBen nur im Auftrage pieser 
beiden Stande. In den Grenzen aber, die so der Wirksamkeit der fran
zosischen Krone gesteckt waren, waltete sie mit allen Zeichen des Despo
tismus. Das hatte seinen tiefen Grund darin, daB hier die Leitung und 
Fiihrung der Geschafte in der Hand allmachtiger Minister und lnten
danten lag. Denn jeder Beamte, der sich selber iiberlassen bleibt, tragt 
in sich den Keirn zum Despoten; er vergiBt iiber der Freude an der 
eigenen Macht das Interesse des Staates. In PreuBen dagegen ist der 
Konig der wahre Monarch, in der voUen, durch keinen Adel und keinen 
Klerus beschrankten Freiheit seines Entschlusses, in der Energie seiner 
eigenen, alle Zweige der Verwaltung zusammenhaltenden und immer 
wieder in das Detail hinabsteigenden Tatigkeit, in seiner bestandigen 
Verbindung mit allen Stufen der Behordenorganisation und allen Schich
ten der Bevolkerung. Diese Selbstherrschaft des Fiirsten biirgt dafiir, 
daB das gemeine W ohl das hochste Prinzip der Regierung bleibt. Denn 
darin stimmt Hertzberg ganz mit seinem groBen Konig iiberein, daB 
das eigene Interesse das letzte Motiv alles Handelns ist, und daB es 
nur in der Person des Fiirsten - wenn es wirklich verstanden wird -
mi! dem Interesse des Staates zusammenfaUt. In dem Charakter des 
preuBischen Beamtentums ist ein weiteres BoUwerk gegen die Gefahr 
des Despotismus gegeben. Auf der einen Seite durch die Selbstregie
rung des Monarchen und die kollegialische Verfassung der Behorden, 
auf der anderen durch seine mannigfaltigen Beziehungen zu der ein
gesessenen Bevolkerung des Landes fortwahrend iiberwacht und gelei
tet, hat dieses Beamtentum in einer langen Tradition einen Geist ent
wickelt, der es zum Organ des reinen Staatswillens macht. Wie jedes 
andere personliche Interesse, so wiirde auch die Willkiir des Fiirsten 
an diesem Wall ihr Ziel finden. Dazu besitzt nun das preuBische Yolk 
seIber einen wesentlichen Anteil an der Regierung: in den Stande
versammlungen der Provinzen und Kreise und in dem spezifisch 
preuBischen Institut des Landrates. Hertzberg entwickelt geschickt den 
mannigfaltigen Nutzen dieser standischen O~gane. Dieser Nutzen ist 
urn so groBer, als in ihnen das Yolk eine Vertretung findet, wie sie 
seiner natiirlichen Gliederung entspricht. Denn die Behauptung, daB alle 
Menschen gleich seien, ist ein Traum: sie fiihrt, wenn man sie in die 
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Wirklichkeit ubertragt, wenn man wesentliche Funktionen der Regierung 
einer aus allgemeiner Wahl hervorgegangenen Versammlung iiberlaBt, 
zu dem argsten Despotismus, der denkbar ist, zu dem Despotismus 
demokratischer Parteifuhrer. Hertzberg findet auch hier die Bestati
gung seiner Satze in der Geschichte. Freilich wieder nur durch einen 
Kunstgriff: indem er das, was diese standischen Institutionen dem .preu
Bischen Staat in der Not der sieben Jahre geleistet haben, in das hellste 
Licht stellt, die harten Kampfe dagegen, in denen einst der groBe Kur
fUrst und Friedrich Wilhelm I. den rocher de bronze ihrer Monarchie 
etablierten, nur andeutet, als die kleinen, zeitgemaBen Verbesserungen 
einer im wesentlichen seit den Tagen des Tacitus bewahrten Verfassung. 
Diese Einrichtungen mussen also geschont und entwickelt werden. Der 
Bauernstand muB den Anteil an ihnen erhalten, der seiner Bedeutung 
entspricht. Auch ihr Wirkungskreis laBt sich erweitern. Allerdings kann 
dem standischen Element bei der Gesetzgebung immer nur eine be
ratende Stimme zugestanden werden, und das Gebiet, auf dem es seine 
Mitarbeit am besten entfalten kann, bleibt die Exekutive. Und so ware 
auch eine allgemeine Standeversammlung fUr die ganze Monarchie nur 
ein zweckloses, vielleicht sogar ein gefahrliches Experiment. Gleichv1el, 
die Anschauungen, die Hertzberg hier entwickelt - und alles deutet dar
auf hin, daB er auch hier nur diejenigen Friedrichs in der zweiten Halfte 
seiner Regierung interpretiert - bezeichnen einen bemerkenswert,en 
Fortschritt gegeniiber dem Absolutismus der voraufgegangenen Zeiten. 
Sie kundigen zugleich die Richtung an, in welcher nun die preuBische 
Monarchie ein halbes Jahrhundert lang das Verlangen ihres Volkes nach 
einer "Verfassung" zu befriedigen suchen wird. 

Wer den preuBischen Staat despotisch schalt, unterlieB nicht, als 
Beweis dafUr auch die sogenannte Leibeigenschaft der Bauern zu be
nutzen. Wie ja denn in der Tat kein anderes Verhaltnis den Idellffil 
des Jahrhunderts so schroff widersprach als diese neue "Sklaverei". 
Hertzberg sucht zu zeigen, daB auch dieser Vorwurf auf der Unwissen
heit oder auf der B<>swilligkeit der Tadler beruhe, daB auch hier das 
ehrliche Studium der \Virklichkeit ein ganz anderes Urteil ergebe. Eine 
Leibeigenschaft gibt es zunachst in Deutschland iiberhaupt nicht, und 
was man so zu nennen liebt, Erbuntertanigkeit, is!: weder so allgemein 
verbreitet noch so allgemein verhaBt, wie man gern behauptet. Aber 
ihre Eigenart und Bedeutung empfangt diese Auseinandersetzung doch 
wieder erst durch die politische Wiirdigung, die der Minister dem an
gegriffenen Institut widerfahren lliBt. Dieses Verhaltnis is!: mit den 
wichtigsten Einrichtungen und Vorzugen des preuBischen Staates so 
eng verwachsen, daB seine Erhaltung s'chon deshalb einstweilen 
eine Notwendigkeit ist. In denselben Tagen verteidigte Justus M <> s e r 
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die "Leibeigenschaft". Hertzberg gehorte denn auch zu dem kleinen 
Kreise auserlesener Geister, die den Ans:chauungen und Bestrebungen 
des Patriarchen von Osnabrtick ihren Beifall zollten. Was derpreuBische 
Minister an diesem Manne schatzte, war eben der gleiche praktische 
Blick fUr das politisch Mogliche und Notwendige und dann die gleiche 
Begeisterung ftir das Deutschtum. Damals, als Moser in den Streit ein
griff, den Friedrichs Schrift tiber die deutsche Literatur entfachte, hat 
Hertzberg seinen Mitkampfer durch einen schonen Brief und durch die 
Obersendung einiger Erzeugnisse seiner Feder - wir bemerken dar
unter auch seine erst en akademischen Reden - ausgezeichnet. 

So ruht denn der preuBische Staat auf Grundlagen, welche seinen 
Bestand und seine Ruhe sichern, auch in dieser bangen Zeit, wo die 
alteste der europiiischen Monarchien in schreckenvollen Ereignissen zu
sammenbricht und die Anzeichen sich mehren, daB die Katastrophe 
s'ich nieht auf Frankreich beschranken werde. So notwendig und ge
recht die Revolution auf dem Boden Frankreichs ist, wo Konigtum und 
Stan de Jahrhunderte lang ungestraft an der Nation gestindigt haben: 
so sorglos kann der preuBische Staat in die Zukunft blicken. Wenn er 
nur seinen eigenttimliehen Prinzipien treu bleibt. Und daB diese Prin
zipien in der Tat weiterleben, das sucht Hertzberg, solange er Minister 
ist, immer wieder seinem Auditorium darzutun. Deshalb verbindet er 
mit seinen Reden regelmaBig eine Dbersicht tiber die Politik der preu
Bischen Regierung in dem verflossenen Jahr, tiber die auswartige so
wohl wie tiber die innere. Ja er fUgt als Anhang gewohnlich eine Auf
stellung tiber die Verwendung der Staatseinnahmen hinzu, wenigstens 
soweit dieselben der Forderung der groBen inneren Kulturaufgaben 
gedient haben. Schon die Zeitgenossen verglichen diese Nachweisungen 
mit den Rechenschaftsberichten Neckers. 

Alles das ein unerhorter Vorgang, unerhort in diesem absoluten 
Staatswesen und in einem Zeitalter, in welchem das Geheimnis als die 
erste Regel aller Politik galt. Auch hebt denn Hertzberg immer wieder 
den Fortschritt hervor, der in diesem EntschluB der Regierung lag. 
Der Vorwurf, daB auf diese Weise die Sicherheit des Staates preisge
geben werde, rtihrt ihn nieht: cine preuBische Regierung konne nur 
gewinnen, wenn sie in das helle Lieht des Tages hinaustrete; die Offent
lichkeit sei nur fUr diejenigen Regierungen eine Gefahr, welche die 
dunklen und unterirdischen Pfade liebten. Freilich, wer daran dachte, 
in welchem MaBe in England seit einem J ahrhundert ein groBer Staat 
seine Handlungen der Kritik der Nation unterbreitete, oder wie sich 
jetzt das franzosische Yolk in den Schrecken der Revolution das gleiehe 
Recht errang, dem konte, was PreuBen hier als ein neues Geschenk 
seiner aufgeklarten Monarchie empfing, karg genug erscheinen. Und 
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doch, es war ein Anfang, und wenn man diese Tat des Friderizianischen 
Staates wlirdigen will, so soIl man nicht vergessen, wie schon nach 
wenigen Jahren dieser schwache Lichtschimmer von Publizitat wieder 
erlosch und nun lange Zeiten folgten, da sich die preuBische Regierung 
scheuer denn je in ihre Sitzungszimmer zurlickzog. Und selbst als dann 
die Landtage und Reichstage Wirklichkeit w~rden: E i n e s kam in 
diesen aus den Massenbewegungen der modernen Zeit hervorgestiege
nen Gebilden doch nicht zum Ausdruck: jene tiefe Dberzeugung, die 
doch au c h dieser politischen Funktion unserer Akademie zugrunde 
gelegen hatte, daB wissenschaftliche Bildung die Bedingung aller poli
tischen seL 

4· 

Das Gedachtnis des groBen Konigs der Nachwelt zu erhalten,. 
muBte seinen Dienern als eine der vornehmsten Aufgaben der Aka
demie erscheinen. Wer flihlte nicht heute noch mit ihnen? Carlyle, 
ein Fremder, doch mit dem hochsten Sinn flir historische GroBe be
gnadet, hat sich in diese Aufgabe anhaltender und enthusiastischer 
vertieft als in irgendeine andere. Luther, Friedrich, Goethe, Bismarck: 
das sind die hochsten geschichtlichen Besitztlimer unserer Nation. 

Die Festsitzung der Akadernie yom 25. Januar 1787 stand unter 
dem Eindruck des Verlustes, den PreuBen erlitten hatte. Hertzberg 
hielt, wie immer, die Festrede. Sie wirkt nicht durch die Pracht der Dik
tion oder durch das Pathos der Begeisterung. Sie ist nlichtern sachlich, 
wie alles, was Hertzberg spricht und schreibt. Aber eben in dieser Form 
macht sie den tiefsten Eindruck. Denn ihr Thema ist zu groB flir jede 
Rhetorik. Hertzberg berichtet von der Tatigkeit des Konigs in dem 
letzten Jahre 5einer Regierung. Dasselbe rastlose und erfolgreiche Stre
ben, wie es der Redner schon so oft hat schildern konnen. Der auBere 
Friede ist durch den Ausbau des Flirstenbundes gesichert, die innere 
Kultur wieder ein gutes Stlick weitergebracht worden, trotz schlechter 
Ernten und verwlistender Uberschwemmungen, und neue umfassende 
Plane flir das Jahr 1787 haben den Konig bis zu seinem letzten Augen
blick beschaftigt. U nd wie heilig still wird es an diesem Friedrichstage 
in dem Saal der Akademie geworden sein, als nun Hertzberg als 
Augenzeuge die letzten flinf W ochen des groBen Lebens zu schildern 
begann. Die Krankheit ist schon so weit entwickelt, daB der Konig sich 
nicht mehr bewegen kann; er bleibt Tag und Nacht in seinem harten 
Lehnstuhl. Und doch verrat kein Laut des Schmerzes, nicht einmal ein 
ungeduldiges Wort, wie schwer er leidet. Er zeigt immer dieselbe 
heitere Ruhe. Er spricht nie von seiner Krankheit oder von seinem 
Ende; er unterhalt seine Gesellschafter in der interessantesten Weise 
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von Politik, Literatur, Geschichte, vor aliem immer wieder von seinen 
wirtschaftlichen Planen. Die durch jahrelange Gewohnheit fes~ge

stellte Einteilung des Tages wird nicht geandert. Friih urn 4 oder 5 
Uhr sind die Kabinetsrate zur Stelle. Der Konig diktiert ihnen seine 
Entscheidungen auf die Masse von Berichten und Eingaben alier Art, 
die ihm jeder Abend und jeder Morgen bringt. Es sind die wichtigsten 
Geschafte des Staates; der Konig widmet ihrer Erledigung regelmiiBig 
sieben bis acht Stunden. Er empfiingt darauf den Kommandanten von 
Potsdam, urn mit ihm den Dienst der Garnison festzuSitelien. Nun erst 
findet er Zeit zu einer kurzen, auf das Notwendigste beschrankten Kon
sultation des Arztes. Die letzte Stunde des Vormittags vergeht im Ge
sprach mit Hertzberg und den andern vier stiindigen Gasten von Sans
saud in diesen denkwiirdigen Tagen. Dann diniert der Konig allein. 
Am Nachmittag werden zunachst die inzwischen aus.gefertigten Be
fehle durchgesehen, erganzt und unterzeichnet. Die Stunden von 5 bis 
8 Uhr sind wieder der Unterhaltung gewidmet. Der Konig speist dann 
wieder allein zur Nacht und schlieBt sein Tagewerk - indem er pich 
Cicero oder Plutarch vorlesen laBt, die graBen Alten, in deren stoischen 
Maximen er auch jetzt, am Ziele seine,s Lebens, das Gegengewicht findet 
gegen den bitteren Skeptizismus, mit dem er alles Wollen und Wirken 
begleitet. So gehen die Tage hin, einer dem andern gleich, bis am 
16. August die Agonie und in der folgenden Nacht der Tod eintritt. Und 
nun gibt Hertzberg, gleichsam an der Bahre des Toten, einen Ober
blick iiber die sechsundvierzi~ Jahre dieser beispiellosen Regierung, 
in graBen Ziigen, mehr erinnernd als erzahlend: er will den Totalein
druck hervorrufen. So kommt er auch in seinen spateren Reden immer 
wieder darauf zuriick, was Friedrich fur PreuBen bedeutet. Er hat 
PreuBen in die Reihe der groBen Machte gestellt. "Der PreuBe wird 
fortan seinen eigenen Namen fiihren und bei dem Klange dieses Namens 
aufflammen wie einst der Mazedonier und der Romer." Er hat die Auf
gab en, die dem preuBischen Staat aus dieser neuen Stellung erwachsen, 
klar erkannt und rastlos zu erfiillen gesucht; er hat in diesem Zusammen
hang zugleich das Hochste geleistet, was ein FiirSit fUr das W ohl seines 
Volkes leisten kann. Und wie er sein eigenes Leben bis zu seinem letzten 
Atemzuge in den Dienst des Staates gestellt hat, so hat er seine Offiziere 
und Beamten, sein ganzes Yolk zu dem gleichen Patriotismus erzogen. 
Sein Geist ist es, del' in dem preuBischen Staate lebt, der Geist des 
rastlosen, aber auch festen und sicheren Handelns, des aufgeklarteIl!, 
aber auch sittlich ernst en Denkens. Es ist zuletzt, wie Hertzberg klar 
erkennt, der "kiihle und feste Geist der deutschen Philosophie", im 
Gegensatz zu dem revolutionaren Leichtsinn der franzosischen Bildung. 
Friedrich hat so in dem preuBischen Staate das Vorbild geschaffen, 
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dem die Fiirsten des Jahrhunderts iiberall nacheifern, es doch nie er
reichend, und die Nachwelt wird nur gerecht sein, wenn sie das I8.Jahr
hundert als das Zeitalter Friedrichs des GroBen bezeichnen wird. 

Ebenso groB wie der Kurator der Friderizianischen Akademie hat 
der Philosoph der Friderizianischen Epoche tiber den Konig gedacht. 
Wenige Jahre vor des sen Tode veroffentlichte Kan t s'eine Abhand
lung: "Was ist AufkHi.rung?" - "Aufklarung ist der Ausgang des Men
schen aus seiner selbsverschuldeten Unmiindigkeit. Sapere aude!" 
Und in diesem Zusammenhang spricht er von seinem Konig. "Ein 
FUrst, der es seiner nicht unwiirdig findet zu sagen, daB er es fUr Pflicht 
halte, in Religionsdingen den Menschen nichts vorzuschreiben, sondern 
ihnen darin volle Freiheit zu lassen, der also selbst den hochmiitigen 
Namen der Toleranz von sich ablehnt, ist selbst aufgeklart und verdient 
von der dankbaren WeIt und Nachwelt als derjenige gepriesen zu wer
den, der zuerst das menschliche Geschlecht der Unmiindigkeit, wenig
stens von seiten der Regierung, entschlug und jedem frei lieB, sich 
in aHem, was Gewissensangelegenheit ist, seiner eigenen Vernunft zu 
bedienen." Er zuerst erwies allen Regierungen durch sein Beispiel, daB 
von der Freiheit des Denkens nichts zu fUrchten ist fUr die Ruhe und 
Einheit des Staates. Von allen Seiten ertont der Ruf: "Rasonniert 
nichtl" Nur ein einziger Herr in der Welt sagt: "Rasonniert, so vie! 
ihr wollt, und wortiber ihr wollt; aber gehorcht!" 

Hertzberg ist, wie Friedrich, erftillt von dem praktischen Wert der 
Geschichte. Eben weil diese Sohne des 18. Jahrhunderts so gar nicht 
unter dem Geheimnis des geschichtlichen Prozesses litten, konnten sie 
die Geschichte gleichsam als eine groBe Beispielsammlung ,betrachten, 
deren Studium unmittelbar unterrichtend und erziehend wirke. Die Be
schaftigung mit der Geschichte des eigenen Landes bringt auBerdem 
noch einen besonderen Nutzen: sie stahlt den Patriotismus. Vor allem, 
wenn es sich um einen Staat mit der Vergangenheit des preuBischen han
delt. Deshalb wird fiir Hertzberg noch mehr als ftir Friedrich die Pflege 
der vaterlandischen Geschichte ein wichtiger Faktor in dem allgemeinen 
padagogischen System des Staates. Und dem Beruf, der ihr in diesem 
Staate zukommt, entsprechend, soll die Akademie auch hier das Or
gan sein, durch das der Staat die Wissenschaft seinen Zwecken dienstbar 
macht. Die Akademie kann, so erklart Hertzberg, ihre Memoires nicht 
besser fUllen und ihre Preise nicht ntitzlicher austeilen, als indem sie 
die Biographien aller der Manner veranstaltet, welche dem preuBischen 
Staat im Heer, in der Verwaltung und in den Kiinsten und Wissen
schaften gedient haben. Plutarch und Nepos sollen das Muster sein. 
Denn jeder kennt den gewaltigen Eindruck, den diese Schriftsteller 
machen, zumal auf die heranwachsende Generation. Und er entwirft 
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auch sogleich die stolze Tafel der Namen, deren Gedachtnis so die 
Akademie der Zukunft zur Nacheiferun.g tiberliefern soll. 

Da faBte denn Hertzberg schon damals den Gedanken einer oHi
ziellen Biographie des groBen Konigs. Wie weit seine Absicht ging, 
ersieht man aus dem Plan, den unter seinem EinfluB das neue Mit
glied der Akademie, Verdy du Vernois, der Korperschaft einmal aus
einandergesetzt hat. Das Werk soll den einfach-stolzen Titel "Annalen" 
fiihren und seinen Gegenstand in vier graBen Abteilungen behandeln, 
als politische, militarische, zivile und literarische Annalen. Als Quellen 
sollen neben den Schriften Friedrichs die reichen Schatze der Archive 
dienen. Und zwar will man mit der eigentlichen Biographie tiberall 
die Publikation der Quellen selbst verbinden. Denn nicht die Schon
heit des Kunstwerkes, sondern ZuverUiS'sigkeit und Vollstandi.gkeit soIl 
der hochste Gesichtspunkt sein. Die Ausftihrung dieses monumentalen 
Werkes aber gebtihrt der Akademie. Wie sie durch ihre Personen und 
Einrichtungen am besten zu einer solchen Aufgabe geeignet ist, so 
kann sie damit auch am schonsten ihre Dankesschuld ~egen ihren 
zweiten Stifter und ihr groBtes Mitglied einlosen. Sie soU die Arbeit 
unter ihre fahigsten Mitglieder verteilen, und dem Kurator falIt die 
Leitung des Ganzen zu. Hertzberg unterlaBt es in keiner seiner Fest
reden, auf die Bedeutung einer solchen aktenmaBigen Geschichte cler 
Friderizianischen Regierung hinzuweisen. Er legt dabei schon damals 
besonderes Gewicht darauf, daB auch die innere VerwaItung in ihrem 
ganzen Umfange behandelt werde. Denn er ist tiberzeugt, daB erst hier, 
vor allem in der gewaltigen Kulturarbeit nach dem Frieden von Hu
bertusburg, die ganze GroBe Friedrichs zutage treten werde. Und als 
er dann den Staatsdienst verlassen muBte, im Grunde, wei! er an den 
Ideen seines Meisters zu eifrig festhielt, da fand er in der liebevollen 
Versenkung in die Geschichte Friedrichs den Trost, dessen er bedurfte. 
Er verkiindete jetzt der Akademie seinen EntschluB, seIber die Bio
graphie des Konigs zu schreiben. Aber Friedrich Wilhelm II. ver
weigerte ihm die Benutzung der Archive. Wie hatte auch unter 
dem Regiment Wollners eine wahre Geschichte Friedrichs erscheinen 
konnen? Doch der Plan Hertzbergs lebte fort. Ais die R~gierung 
Friedrich Wilhelms III. Schiller nach Berlin zu ziehen suchte, hoffte 
sie in ihm namentlich auch den Biographen Friedrichs zu gewinnen. 
Johannes Mtiller hat dann einen besonderen Auf trag in dieser Rich
tung empfangen. Und auch darin erhielt sich der ursprtingliche Ge
danke, daB beide Manner ihre Aufgabe im Verbande der Akademie 
losen sollten. Den einen hat der Tod, den anderen der W·echseI seiner 
politischen Beziehungen und Gesinnungen an der Leistung verhindert, 
die man von ihm erwartete. Erst in unseren Tagen is't die Akademie 
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dahin gekommen, das Lebenswerk Friedrichs dem Verstandnis zu er
schlieBen, nun aber umfassender und eindringender, als Hertzberg und 
seine Freunde je denken konnten. 

Ein Drittes noch muBte fiir das Andenken des groBen Konigs ge
tan werden. Von seinen Schriften war einiges in der Akademie vor
getragen und in ihren Memoires veroffentlicht worden; anderes !War 
sonst erschienen. Seine groBenWerke zurGeschichte der eigenenRegie
rung, seine ganze reiche Korrespondenz, wichtige politische, militarische 
und philosophische Abhandlungen, ein groBer Teil seiner Poesien: das 
alles ruhte noch ungedruckt in den koniglichen Schiossern und Archiven 
oder zerstreut in fremder Hand. Es war eine denkwiird~ge Stunde in der 
Geschichte der Akademie, ais Hertzberg das Manuskript der .,Histoire 
de mon temps" herumreichte und das beriihmte Vorwort verlas. Das 
Kostbarste, was von Friedrich nun iibrig war, zu sammeln, zu ordnen 
und in einer wiirdigen Gestalt der Welt zu iiberliefern, das war die 
Pflicht und gewissermaBen auch das Recht der Akademie. Sie tragt 
nicht die Schuld daran, daB ihr diese Aufgabe entging. Gleich nachdem 
die Existenz der Manuskripte und die Absicht der Regierung, dieselben 
zu veroffentlichen, bekannt geworden waren, hat sie durch die Ver
mittelung Hertzbergs Schritte getan, sich die Publikation zu sichern. 
Es war zu spat. W 011 n e r hatte bereits auf seine Bitte den ganzen 
literarischen NachlaB des verstorbenen Konigs "als Geschenk" erhalten. 
Ein Teil desselben, und soweit wir sehen, gerade der gefahrlichste, 
befand sich in den Handen Villaumes, des letzten Vorlesers Friedrichs; 
der alte Konig hatte ihm diese Schriften noch selbst iibe~geben, eben
falls "als Geschenk". Wollner wurde jetzt in den Stand gesetzt, gegen 
eine ansehnliche Geldsumme auch. diese Sammlung in seine Gewalt zu 
bringen. Er hat darauf an dem ganzen Raube jene Revision vorge
nommen, bei der alles MiBliebige zuriickgehalten wurde und vieles fiir 
Immer verschwunden ist. Der Rest wurde dann an die beiden Firmen 
Decker und VoB verhandelt, und damit hielt man sich aller weiteren 
Sorge urn das Schicksal dieser Handschriften fUr iiberhoben. Es war 
eine bloBe Form, wenn nicht ein offenbarer Hohn, daB Wollner den 
franzosischen Prediger Moulines - er saB leider auch in der Aka
demie - zum Leiter der Publikation bestellte. So konnte es geschehen, 
daB die Werke des gekronten Schriftstellers in einer Ausgabe er
schienen, die durch ihre emporenden Nachlassigkeiten vielleicht einzig 
dasteht. Es war wie eine Schandung des groBen Toten. Die Entriistung 
war allgemein, im Auslande· vielleicht noch groBer als in Deutschland. 
"Was wiirde England getan haben, wenn je ein britischer Konig seinem 
Volke ein solches Erbe hinterlassen hiitte?" So fragt G i b bon, und er 
antwortet: "Das Parlament wiirde jede Summe ausgesetzt haben, urn 
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eine mit allem literarischen Apparat versehene, durch die groBte Ge
nauigkeit und die prachtigste Ausstattung hervorragende Ausgabe zu 
veranstalten. Gelehrte und Kiinstler hatten gewetteifert, zu diesem 
Zwecke mitzuwirken. Diese Ausgabe ware an alle europaischen Fiirsten 
und Regierungen als Geschenk der englischen Nation, zu ihrer Ehre, 
geschickt worden. Eine andere, billige Ausgabe hatte dafiir gesorgt, 
daB Schriften dieser Art in allen Schichten des Volkes gelesen wiirden." 
Dieses Schicksal seiner Handschriften ist wie ein Symbol des Verhang
nisses, das tiber das Alter des groBen Konigs ejnen so tiefen Schatten 
wirft: was fiir schlaffen Handen muBte er das Werk seines Lebens 
iiberlassen! Wie so viel anderes, was sonst das Gliick un seres Ge
schlechtes begriindet, so wurde diesem damonis'chen Menschen nun auch 
das segensreiche Gesetz der Erblichkeit der Monarchie zum tra.gischen 
Verhangnis. 

Es ist der Akademie Friedrich Wilhelms IV. vorbehalten geblieben, 
den Frevel dieser erst en Ausgabe der Werke Friedrichs des GroBen 
einigermaBen zu siihnen. Der Konig hat gleich nach dem Antritt der 
Regierung eine neue Ausgabe durch die Akademie angeordnet. Unter 
den Mitgliedem der .Kommission befanden sich Boeckh, Raumer und 
Jacob Grimm. Die Arbeit selbst lag in den Handen von PreuB. Der 
Versuch, den die pietistische Umgebung des Konigs machte, die Edition 
der philosophischen Schriften zu verhindem, ist damals doch durch 
Alexander von Humboldt vereitelt worden. Die Zeit wird kommen, in 
welcher die Akademie dem Bediirfnis einer ganz vollstandigen und 
unseren strengeren kritischen Grundsatzen entsprechenden Ausgabe 
wird geniigen miissen. 
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Die Aufklarung des 18. Jahrhunderts, welche unhistorisch ge· 
scholten wird, hat eine neue Auffassung der Geschichte hervorgebracht, 
und in glanzenden historischen Kunstwerken haben Voltaire, Friedrich 
der GroBe, Hume, Robertson, Gibbon dieselbe durchgeflihrt. In diesen 
Werken verbreit'ete die Anschauung von def Solidaritat und dem Fort
schritt des Menschengeschlechtes ihr Licht liber alle Volker und Zeiten. 
J etzt zum erst en Male erhielt die Universalgeschichte einen Zusammen
hang, der aus der empirischen Betrachtung selber geschopft war. Er 
war rational in der Verknlipfung aller Begebenheiten nach Grund und 
Folge und kritisch liberlegen in der Abweisung jeder Oberschreitun.g 
der gegebenen Wirklichkeit durch jenseitige Vorstellungen. Seine 
Grundlagen waren eine ganz vorurteilsfrleie 'Anwendung der historischen 
Kritik, welcheauch vor den hochsten Heiligtlimern der Vergangenheit 
nicht Halt machte, und eine Methode der Vergleichun.g, die alle Stadien 
der Menschheit umspannte. Diese neue, auf Erfahrung gegrlindete Auf
fassung vom Zusammenhang im Leben der Menschheit ermoglichte 
zum ersten Male eine wissenschaftliche Verbindung der Naturerkennt
nis mit der Geschichte. Die Hypothesen von der Entstehung des Uni
versums, der Ausbildung der Erde und dem Auftreten des Mens'chen 
auf ihr inmitten der Tiergeschlechter konnten nun mit dem Verlauf 
der Geschichte durch die Idee der Evolution verknlipft werden. Zu
gleich war doch in dem Lebensgeflihl dieses Jahrhunderts seIber die 
Schranke seiner geschichtlichen Aufklarung enthalten. Diese frohmliti~ 
und lebenssicher vorwartsschreitenden Menschen der Aufkliirung er
blicken in aIler Vergangenheit nur die Stufen, die emporflihren zu ihrer 
eigenen Hohe. Dabei sind sie erfliIlt von einer gottlichen Frechheit 
gegenliber der methodischen Gelehrsamkeit der vorhergehenden ] ahr
hunderte und von einem hochst unbescheidenen BewuBtsein ihres 
eigenen Verdiellstes - von der ganzen gllicklichen Souveranitiit des 
neuen Geistes, die der Name Voltaire reprasentiert. 

D i1 the y, Gesammelte Schriften III 14 
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I. 

Es hat groBe Geschichtschreiber gegeben, seitdem die Griechen 
mit ihren hellen Kiinstleraugen in die Handel der WeIt blickten. Aber 
das ist nun das inn ere Gesetz der historischen Wissenschaft: wie die ge
schichtliche Welt sich in der Zeit aufbaut, wachst zugleich mit ihr das 
wissenschaftliche Verstandnis der geschichtlichen Natur des Menschen 
heran. Denn der Mensch versteht sich seIber durch keine Art von 
Griibelei iiber sich; aus dieser entspringt nur das groBe Nietzschesche 
Elend der iiberspannten Subjektivitat: allein an dem Verstandnis der 
geschichtlichen Wirklichkeit, die er hervorbringt, gelangt er zum Be
wuBtsein seines Vermogens, im Guten und im Schlimmen. 

Die Griechen :sdnd die Schopfer der groBen historischen Kunst. 
Herodot und Thukydides sind ihre unverganglich wirkenden Vorbilder. 
In der Zeit eines unvergleichlichen Glanzes aller Kiinste erreichte diese 
Geschichtschreibung die Vollendung. Die hochste Steigerung des kiinst
lerischen Vermogens, welche die Welt gesehen hat, war auch in ihr 
schopferisch wirksam. Aber der Horizont der Griechen war in dieser 
groBen Zeit der freien Stadtstaaten noch raumlich und zeitlich einge
schrankt. Die Nationen, mit den en sie durch Verkehr, Krieg und Reisen 
im Verhaltnis standen, sind von ihnen seit Herodot in dem TypiSIChen 
ihrer Erscheinung mit dem klarsten Blick aufgefaBt worden; doch die 
U nkenntnis der Sprachen hinderte sie, in die altere Geschichte, die Ver
fassungen und die Literatur der Fremden einzudringen. So haben sie 
wohl den typischen Gegensatz, in welchem sie sich jenen gegeniiber 
fanden, herrlich ausgesprochen; aber eS entstand ihnen keine wissen
schaftlich begriindete Anschauung von der geschichtlichen Entwick
lung der Kultur und der Stellung, welche sie seIber darin einnehmen. 
Daher blieb auch ihre politische Wissenschaft in der Zeit ihrer selb
standigen Staatenentwicklung beschrankt auf die Zergliederung ihrer 
eigenen Staaten sowie derjenigen der Makedonier, Perser und Kar
thager, die zu ihnen in nachsten Beziehungen standen. Sie untersuchen 
die Lebensbedingungen, welche das Dasein und die Form ihrer Stadt
staat en bestimmen. Sie erfors'chen die wirtschaftlichen Grundlagen 
dieser politischen Korper, ihre Struktur und das Gesetz der Abwand
lung ihrer Verfassungen. Sie entdecken die groBe Regel der Proportion 
von politischen Leistungen und politis'chen Rechten, an deren Aufrecht
erhaltung der Friede in einem Staat gebunden ist. Aus ihr cntwickeln 
sie die wahren Ursachen, welche die Revolutionen erwirken. Und seit 
Platon beschaftigt sie das Probl'em, clem Staate Dauer, womoglich Un
sterblichkeit zu verleihen - die Quadratur des Zirkels nach den Lebens
bedingungen, unter denen diese Politiker standen. Ebens'o haben sie 
dann die F ormen ihrer eigenen Poesie und Redekunst zergliedert. U nd 



Die kistorische Kunst del" Griechen 2 I I 

in der Schrift des Dikaarch tiber das Leben von Hellas erheben sie sich 
zum Begriff der griechischen Kultur als einer Einheit und zum Versuch 
einer Wissenschaft derselben. Denn auf dem Hintergrunde der Natur
bedingungen hat der groBe Schiiler des Aristoteles die Seiten dieser 
Kultur unterschieden und das griechische Leben in VerfasslUngen, Sitten, 
LebensgenuB, Kulten und Festen dargestellt. 

So war die zergliedemde Erkenntnis dieser genialen Nation vor 
aHem auf ihre eigene, hastig ablaufende Kultur gerichtet. Dies pflanzen
hafte Entstehen, Bltihen und Versinken, der rasthe Wechsel in ihren Ver
fassungen, der schnelle Verfall ihrer groBen Kunst, die vergebliche 
Arbeit, ihren kleinen Stadtstaaten Dauer zu geben: das ist der dunkle 
Schatten, der das herrliche, strahlende griechische Dasein begleitet. 
Und wenn in diesem schonheitsseligen Yolk immer wieder das pessi
mistische Gefiihl von der Vergeblichkeit des menschlichen Daseins 
durchbricht, so ist das die notwendige Folge hiervon. Wohl war es durch 
den Ansatz ihrer WelterkHirung bedingt, wenn die Mehrzahl ihrer 
Denker Perioden von Entstehung, Entfaltung und Riickgang des Uni
versums in eintoniger Hoffnungslosigkeit einander folgen lieB, aber 
dieser Kreislauf wurde ihnen doch zugleich zum erhabensten Symbol 
der Verganglichkeit unseres Geschlechtes. Sie haben ein BewuBtsein 
davon, wie sie die Barbarei und die Unfreiheit hinter sich lassen, aber 
kein Gedanke bestandigen Fortschreitens oder irgendeiner Arbeit, die 
fUr das Menschengeschlecht getan wiirde, richtet ihnen den Blick vor
warts einer groBeren Zukunft entgegen. 

Von Alexander dem GroBen ab erweiterte sich bestan~g der geo
graphische und historische Horizont der Griechen; es entstand ein In
begriff positiver Wisse:o.schaften, der von der Astronomie durch die 
Erdkunde bis zur Chronologie unld zur Inventarisierun:g des gesamten 
Bestandes griechischer Geistesarbeit reichte. In dem Zeitalter, in wel
chern der romische Staat, ein Stadtstaat urspriinglich wie die griechi
schen, emporstieg zur Weltherrschaft, hat dann Pol y b i 0 s sein groBes 
Geschichtswerk verfaBt. Er schrieb die Geschichte der Epoche, die 
sich von dem Beginn des Kampf.es zwischen Rom und Karthago bis 
auf die Zerstorung von Karthago und Korinth erstreckt. Das Fort
riicken der Geschichte seIber, die inn ere Verbindung der Vorganlge 
auf einem weiten Schauplatz w.ahrend dieses Kampfes urn die Herr
schaft iiber das Mittelmeer stellte der Geschichtschreibung und dem 
politischen Denken eine neue Aufgabe. Nun konnten die universal
historischen Gesichtspunkte erfaBt werden, welche durch eine S'olche 
Erweiterung des geschichtlichen Blickes auf die Wechselwirkung der 
Staaten und auf das Verhaltnis der beiden groBten Kulturen des Mittel
meeres bedingt waren. 
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Der Geschichtschreiber, der diese Aufgabe lasen sollte, muBte ge
schult sein durch die politische Wissenschaft der Griechen, und zugleich 
muBte er im Mittelpunkt der damaligen Weltpolitik stehen, wo er die 
VerhaJ.tnisse der Staaten iiberblicken und das Verstandnis der leitenden 
Personen erwerben konnt'e. Die Geschichte selbst schien sich den Poly
bios zu dieser Aufgabe gebildet zu haben. Erfiillt von allen Ergebnissen 
der griechischen Wissenschaft, geschult in der bewegten Politik und 
den militari5chen Aktionen seiner Heimat, trat er in den Kreis der Sci
pionen in Rom ein. Hier fand er sich auf den universalen Standpunkt 
versetzt, welchem sich die Zukunft der g,ebiideten Welt in der Verbin
dung der ramischen Herrschaft mit der griechischen Bildung zeigte. 
Aemilius Paulus, der groBsinnige Sieger von Pydna, nahm ihn zur Ge
sellschaft und zur wissenschaftlichen Ausbildung seiner S6hne in sein 
Haus auf. Der Geschichtschreiber hat seIber etwas ruhmredig berichtet, 
wie er das Herz des einen von ihnen, des jiingeren der beiden groBen 
Scipionen, gewonnen hat. Die schiichterne Sehnsucht, mit welcher die 
Seele dieser jugendlichen Herrschernatur der W,eisheit der Griechen 
sich entgegenwandte, gemahnt daran, wie in einer spateren Zeit unsere 
germanischen Vorfahren der griechisch-r6Inischen Kultur sich, ver
langend-bescheiden hingeben sollten. Die Freundschaft, die nun zwi
schen den beiden entstand, war den Zeitgenossen ein Symbol der an
hebenden Verbindung r6mischen Herrscherwillens und griechischer 
Geisteskraft. Die Aristokratie dieses Scipionenzeitalters ist ciner der 
H6hepunkte menschlicher- Existenz. R6!nische Willensmacht vermahlte 
sich hier mit dem asthetischen und betrachtenden Geiste der Griechen. 
Das sch6nste Denkmal dieser Verbindung ist der Traum des Scipio von 
Cicero. Dem jiingeren Scipio erscheint der groBe Held dieses Ge
schlechtes: er deutet ihm den iibersinnlichen Zusammenhang, in weI
chem die Ordnung des unermeBlichen Universums, wie die Griechen 
sie erkannt haben, verbunden ist !nit der Pflicht, fiir den Staat zu Ieben. 
Die groBen ramischen Pers6nlichkeiten fanden sich schon durch das 
Bediirfnis ihrer Herrschertatigkeit dahin gefiihrt, die Summe dessen, 
was das menschliche Denken erworben hatte, in sich zu versammeln. 
Von den spitzfind~gen Griibe1eien, die den Philosophemen der Griechen 
anhingen, machten sie diese befreien. Sie bringen sie in Ein1dang mit 
dem Genius ihres eigenen Volkes. Wer konnte sagen, ob die stoische 
Philosophie, die nun durch Panatios in den Scipionenkreis eintrat und 
bestimmt war, den r6mischen Geist zu durchdringen, mehr EinfluB auf 
ihn iibte oder von ihm erfuhr? Palybios Iebte in dem BewuBtsein dieser 
Verbindung der heiden graB ten geschichtlichen Kriifte, welche die WeIt 
bisher hervorgebracht hatte. So entsprang ihm aus seinem VerhaJ.tnis zu 
dem Kreis der Scipionen das universalhistorische Verstandnis des Pro-
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zesses, in welchem die Lebensarbeit der beiden groBten Nationen der 
alten Welt sich zu der Kultur verband, die bis zu dem Eintreten des 
Christentums und der Germanen in die Geschichte das geistige Leben 
bestimmen sollte. Und hierin war auch das' Selbstgefiihl ~egriindet, mit 
welchem er und andere hervorragende Griechen, wie Panatios, sich unter 
den Siegern bewegten. Wohl hat Polybios seinen wohlgemessenen An
teil an den Eitelkeiten der Griechen und ihrer Schmiegsamkeit gegen 
die neuen Herrscher der Erde gehabt. Aber daB er in Rom, und gerade 
in dem Kreise der Aristokraten, in dem er lebte, die geschichtlichen 
\Virklichkeiten erkannte und sich ihnen unterwarf, war doch ein Selbst
verstandliches fiir diesen geschulten politischen Verstand. Auch nicht 
der leiseste Schatten kann von da auf den Charakter des groBen Histo
rikers fallen. Die Pose des mit dem Schicksal grollenden, unbelehrbaren 
und unversohnlichen Staatsmannes war nicht fiir dies en hellen, niich
ternen Geist, der inmitten der rhetorischen griechischen Geschichts
liigen ganz wahrhaft und mit kritischem Sinn der Wirklichkeit hinge
geben war. 

Seine ausfiihrliche Erzahlung begann mit dem Vordringen Hanni
bals iiber die Alpen nach Italien und dem Biindnis Philipps III. von 
Makedonien mit den Karthagern; so ergab sich ihm die Aufgabe, die 
Kraftc darzulegen, welche Rom in den Stand gesetzt hatten, diese 
Krisis zu iiberwinden und zur Weltherrschaft fortzuschreiten. Seine Er
klarungsweise war im Sinne der Aristotelischen Politik auf die wahren 
und dauernden Ursachen der GroBe des romischen Staates gerichtet. 
Er fand diese U rsachen in den Sitten, dem Recht und den Institutionen 
Roms. Wenn er auf die mannhafte Tu~end der Romer als den letzten 
Erklarungsgrund immer wieder zuriickkommt, so erkennt man d.1.rin 
wohl den SchUler der attischen Philosophen und den Zeitgenossen der 
griechischen Rhetoren: aber zugleich ist es doch ein Dokument des 
objektiven historischen Eindruckes, den gerade auf einen damaligen 
Griechen die Charaktere und Sitten dieser groBen aristokratis'chen 
Epoche Roms gemacht haben. Und wenn er dann in der gemischten 
Verfassung Roms eine Hauptursache der Dauer dieses Staates und seiner 
Macht erblickt, so liegt doch auch hierin ein erheblicher Kern von 
Wahrheit, nur eingehiillt in die doktrinare Form der Aristotelischen 
Staatslehre. Die Hauptsache war: er unternahm, den ganzen Ertrag 
der politischen Analyse auf die Geschichte anzuwenden, um sie zu einer 
Wissenschaft zu erheben, welche die Voraussage der Zukunft ermog
liche und zur Lehrmeisterin der Staatskunst werden konne. Vor dieser 
Aufgabe zerging ihm die Kunstform des Herodot und des Thukydides. 

Der originale universalhistorische Grundzug seiner Geschichtschrei
bung war nun aber darin gelegen, wie sie die Wechselwirkung der 
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Staaten, welche in einer gegebenen Zeit die Geschichte ausmachen, um
faBte und die einzelnen politischen Vorgange aus ihr abzuleiten strebte. 
Mit stolzem SelbstbewuBtsein hat er dies als den Fortschritt bezeichnet, 
den er im Verstiindnis der Geschichte vollzog. Er hebt hervor, wie sein , 
Gegenstand seIber ihn zu dieser Betrachtungsweise hingefiihrt habe. 
Denn er sah, daB die Ereignisse seiner Zeit in Italien, Asien, Griechen
land und Afrika in der engst'en Verbindung miteinander standen, und 
daB sie gemeinsam die romische Weltmacht herbeigefiihrt haben. U nd 
er erkannte, daB dies sein Thema eine neue Art der Ge'Schichtschrei
bung erfordere, welche sich iiber die Geschichte der Einzelstaaten er
hebe und auf den universalen Vorgang gerichtet sei, in dem die Ereig
nisse von drei Erdteilen untereinander verkniipft waren. 

Und doch lebt auch Polybios unter dem Banne der griechischen An
schauung yom Kreislauf aIler irdischen Dinge. Dieser lebenstrotzende 
romische Staat, der soeben die semitische Rasse bezwungen hat, wird 
untergehen. Mitten in dem Oberschwang romischen Machtwillens urn 
ihn her bewahrt der griechische Betrachter die Verstandeskiihle, die er
frischend und zugleich doch erkaltend aus seinem Werke uns entgegen
weht. Eben aus der unbestrittenen Herrschaft Roms, der Zunahi'ne des 
Reichtums und des Luxus muB der Verfall seiner aristokratischen 
Staatsordnung hervorgehen. Demokratie und dann Massenherrschaft 
werden hereinbrechen. So hat auch Scipio im hochsten BewuBtsein des 
errun.genen Sieges, angesichts des zerstorten Karthago, die Ahnung des 
kommenden Unterganges von Rom ausgesprochen. Polybios war da
mals mit ihm, an ihn wandte sich der Sieger mit seinem prophetischen 
W orte: einst werde ein andere"r so auf den Triimmern Roms der W orte 
des Homer gedenken konnen. Erst yom Zeitalter des Pompejus und 
Cicero ab wird dann die ewige Dauer der Stadt und des romischen 
Reiches zu einem Glaubensartikel, der das historische Denken erheb
lich beeinfluBte. 

2. 

Die Geschichte schreitet vorwartS'. Durch die Verwaltung des romi· 
schen Imperiums werden die Nationen dreier Weltteile verbunden. In 
den Zusammenhang der griechisch-romischen Kultur, wie er sich ge
bildet hatte, treten nunmehr auch die ostlichen Offenbarungsreligionen 
ein. Die christliche Kirche breitet sich aus. In ihr entsteht das Problem, 
welches das inn ere Verhaltnis des romischen Weltstaates, der grie
chischen Wissenschaft und der chrisitlichen Offenbarungsreligion sei. 
So groBe geschichtliche Veranderungen haben einen neuen Begriff yom 
Zusammenhang der menschlichen Geschichte hervorgebracht. Das Men
schengeschlecht wird nun als eine Einheit gefaBt, welche in der Ab
folge der Geschlechter einen in ihr angelegten Zweck verwirklicht. In 
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dieser teleologischen Ordnung der Geschichte erfiiUen die einzelnen 
Nationen durch die Entwicklung der Wissenschaft, die Ausbildung der 
Staatsmacht und den Stufengang der Offenbarung die Funktionen, die 
der Zusammenhang dieses Ganzen ihnen zuteilt. Der Blick des Poly
bios erstreckte sich gleichsam iiber die Breite der Geschichte: jetzt hat 
sich nun der Begriff der Universalgeschichte in der Richtung ihres Zu
sammenhanges durch die Zeit erweitert und vollendet. Aber dieser Zu
:sammenhang wird nicht wissenschaftlich beg riff en, sondem er wird reli
gios und metaphysisch gedacht. Er wird als eine in der Gottheit g,e
griindete Zweckordnung erfaBt. Und das Band, welches Anfang und 
Ende desselben verkniipft, ist die heilige Geschichte. Die Schrift des 
Aug us tin us" Dber den Staat Gott1es" hat diesen neuen Begriff zuerst 
e.,twickelt. Augustinus schdeb, als die griechisch redenden VOlker im 
Qstromischen Rdche sich loslOsten von dem Korper cler abendliindi
:schen Wdt und in Erstarrung verfielen, als die Philosophenschulen der 
Griechen untergingen und die germanischen Nationen in das romische 
Weltreich eindrangen. Die Kirche allein blieb aufrecht und siegreich 
vorwiirts schreitend in dieser Lage der Welt. Dieser "Gottesstaat" hat 
sich fUr Augustinus von den U rspriingen des Menschengeschlechtes an 
in aufsteigender Entwicklung gebildet, und auf seiner Ausbildung be
ruht auch die weitere Geschichte der Menschheit. Dber dem Werke 
lagert das GefUhl der Greisenhaftigkeit der antiken Kultur, des heran
nahenden Unterganges der politischen Or.dnungen, des Unwertes allen 
weltlichen Daseins. 

Der Ursprung dieser neuen universalhistorischen Anschauung lag 
in dem Gedanken yom Reiche Gottes. Die schonen Illusionen der Sci
pionenzeit war·en untergegang,en in dem brutalen Egoismus der Oligar
chie, in der Ausbeutung der unterworfenen Provinzen und in dem Blut 
der Biirgerkriege. Das Gliick, das unter dem Imperium des Augustus 
die aufatmende WeIt genoB, war das des Friedens, der Zivilisation 
und einer weisen Verwaltung: nichts von dem selbstiindigen Lebenswert 
der Nationen, von dem Fortschritt der Menschheit war in dem Lebens
gefUhl dieser altemden Welt enthalten. Ais nun an den Sltillen Ufem 
des galiliiischen Sees Jesus die Natur und das schlichte Leben, das ihn 
umgab, als Gleichnis der gottlichen Ordnung, von der s~ine heiligen 
Schriften redeten, verstand und so den Gedanken des Reiches Gottes 
erfaBte, nicht nur dessen, das kommen soUte, >sondem dessen, das immer 
ist, als dann in der E.ntwicklung cler chriSlt:lichen Gemeinden mit dieser 
Idee des Gottesreiches der stoische Begriff des Weltstaates und der uni
versale romische Begriff der Kirche verschmolzen: da bildete sich zum 
erst en Male das BewuBtsein einer solidariS'chen Verbindung der Volker 
und ihres Fortschreitens zur Verwirklichung des Reiches Gottes. Und 
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\vie die Vorstellungen von der Wieclerkunft Christi zuriicktraten, riickte 
diese Verwirklichung immer weiter hinweg in die Fernen der Geschichte. 

Dieser Idee ordnet Augustinus alle Begriffe der kirchlichen Philo
sophie unter: die Erziehung des Menschengeschlechtes, die Clemens 
lehrt, den Fortgang desselben durch die Lebensalter, wie Tertullian an
nimmt, oder durch die sechs Schopfungstage, wie Cyprian darlegt, die 
Abfolge der vier Weltmonarchien, die Hieronymus aus dem Buche Da
niel geschopft hat. Uber sie alle herrscht in ihm der Gegensatz des 
Gottesreiches und des Staates der Welt, die Dual~tat, welche die Ge
schichte zerreiBt. Die weitere Entwicklung seines Standpunktes lag 
dann vornehmlich in der zunehmenden Wertschatzung der auBeren Ord
nung des Lebens. Augustinus leitete Eigentum und Herrschaftsverhalt
nisse aus dem Sundenfalle abo Der weltliche Staat war ihm eine Schop
fung der Selbstsucht. Er zahlt Rom seine Gewalttaten nach, und wenn 
auch er in der mannhaften Tugend Roms die U rsache seiner Macht an
erkennt: diese Tugend, die Ruhm und Macht sucht, erscheint dem aske
tischen Bischof als glanzendes Laster. Wertlos an sich, empfangt der 
Staat der Welt seine religiose Bedeutung nur als Instrument in der Hand 
der Kirche. Fur Albertus und Thomas von Aquino ist die Friedellsord
nung des Staates in der sittlichen Natur des Menschen gegrundet: aber 
sie verwirklicht doch nur die Bedingungen, an welche die ErfUllung 
des religiosen Zweckes der Menschheit gebunden ist. Dante erst erkennt 
den selbstandigen Wert des Staates an: in ihm wird die zeitliche Gluck
seligkeit verwirklicht; der Kirche kommt die Vorbereitung des Men
schen zum ewigen Leben zu. 

Dieser erste Begriff des solidarischelIl Zusammenhanges der Mensch
heir und ihrer fortschl'eitenden Entwicklung konnte nur so lange ge
niigen, als die Bedingungen fortdauerten, aus denen er erwachsen war. 
Es war eine teleologische Deutung der Weltgeschichte. Man suchte in 
ihr einen Sinn wie in dem Epos eines Dichters, und man fand ihn nur, 
weil man in der Offenbarung den Schlussel fUr das groBe Ratsel in der 
Hand hatte. Durch die heiligen Schriften waren Anfang, Mitte und Ende 
des Lebenslaufes der Menschheit bestimmt. Und von hier aus wurde 
die Geschichte nach den realen Verhaltnissen konstruiert, welche von 
Augustin bis zum Verfall der mittelalterlichen Ordnungen bestanden 
haben~ Der Gang der Dinge selbst erwies die Endlichkeit der theokrati
schen Form, in welcher das Ideal J esu seine erste Gestalt gefunden hatte. 
Die Einheit des Gottesstaates lieB sich nicht realisieren. Der Christen
heit trat die mohammedanische Welt gegenuber, und vergeblich strebte 
sie diesc geschichtliche Schranke ihres Gottesreiches zu uberwinden. 
Schon fruher hatten sich die griechisch redenden Volker dem Papsttum 
entzogen; nun traten ihm die protestantischen Kirchen entgegen, und es 
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war voUends um die Einheit der christlichen Theokratie geschehen. 
Und auch die aktive Idee einer volkerverbindenden, fortschreitenden 
Arbeit des Christentums an der Verwirklichu~g des Gottesreiches auf 
der Erde schwand aus dem Leben der christlichen Kirchen. In dem 
Katholizismus von Trient war die groBe Intention der Kirche, die fort
schreitenden Krafte der Nationen in weiser MaBigung zu lei ten, ver
loren ge gangen. In den pratestantischen Kirchen des 17. J ahrhunderts 
war das lebendige Gefiihl einer einheitlichen, fortschreitenden Macht 
des Protestantismus, in welchem Luther in seinen erst en graBen Jahren, 
Calvin, Coligny, die Oranier gelebt hatten, verdorrt und zusammen
geschrumpft. Und langsam trat nun auch der tiefste Widerspruch her
aus, der in dem christlichen Gottesstaat gelegen ist. Jede Religion ist 
von ihrem Ursprung ab durch die historische Bestimmtheit der reli
giosen Gemiitsverfassung eingeschrankt, die ihre Dogmen und ihre 
kirchliche Organisation erzeugt hat. Und solange sie sich an diesen 
Ursprung gebunden findet, steht ihr Anspruch auf die Herrschaft iiber 
die Menschheit in Widerspruch mit dem universalen Geiste derselben. 

3· 
Die Geschichte riickt abermals vorwarts, und es voUzieht sich nun in 

den historischen Wissenschaften ein Fortschritt, durch welchen die Be
dingungen geschaffen wurden, unter denen im 18. Jahrhundert der 
erste Entwurf eines wissenschaftlichen Zusammenhanges der Universal
geschichte und dann im 19. unsere historische Weltanschauung ent
stehen konnte. 

1m IS. und 16. Jahrhundert erhob sich der Geist der modernen 
Volker zu einer natiirlichen Auffassung des geschichtlichen Lebens und 
der Krafte, die es regieren. Mit der inneren Zersetzung dea- mittelalter
lichen Kirche und ihres metaphysischen Systems, mit den Fortschritten 
der geistigen und wirtschaftlichen Kultur und der Umbildung der sozia
len und politischen Verhiiltnisse, die dadurch hervorgerufen wurde, 
erwuchs ein BewuBtsein von dem selbstandigen Wert aUes diesseitigen 
Lebens und Schaffens, welches die Schranken der transzendenten Welt
anschauung der friiheren Jahrhunderte iiberall siegreich durchbrach. 
Individuum, Staat und Nation erfaBten ihre Souveranitat. Sie be
gannen, ihre Handlungsweise nach ihren natiirlichen Interessen zu be
stimmen, und sie scheuten sich nirgend, slich offen zu ihren Motiven zu 
bekennen. Und wie nun die Wiederbelebung der antiken Kultur in der 
inneren Verwandtschaft begriindet war, welche zwischen den neuen 
Lebensformen der modernen Volker und denjenigen der griechisch
romischen Welt bestand, wurde jetzt auch aIles rezipiert, was das Alter
tum in der wissenschaftlichen Behandlung von Moral, Recht, Staat und 
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Geschichte hervorgebracht hatte. Und noch tiefer wurde die UnzuHing· 
lichkeit aller metaphysischen Weltkonstruktionen empfunden, noch 
starker machte sich das Bediirfnis nach einer natiirlichen Begriindung 
der diesseitigen Lebensordnungen geltend, als aus d'er miichtigen reli
giosen Bewegung des 16. Jahrhunderts nicht die neue Kultureinheit der 
christlichen Volker, sondern der blutige Hader der Konfessionen und 
Sekten hervorging. Aus diesen Elementen erwuchsen die Anfiinge einer 
neuen Theorie des Menschen und der Gesellschaft, welche aIle einem 
J enseits entnommenen Begriffe und ErkHirungen aufgab und diese Welt 
menschlichen W ollens und Handelns aus ihren eigenen, der Beobach
tung und Darstellung zugiinglichen und so nun wieder praktisch an
wendbaren Gesetzen zu erkliiren suchte. Unter den Einwirkungen der 
neuen Naturwissenschaft des 17. Jahrhunderts ist dann das natiirliche 
System der Geisteswissenschaften zum AbschluB gebracht und seine 
Kraft, die Wissenschaften und das Leben umzugestalten, unendlich ge
steigert worden. 

Fiir das Verstiindnis historischer Probleme ist diese neue Art, das 
Reich des .Menschen aufzufassen, zuerst in Italien nutzbar gemacht wor
den, im engsven Zusammenhang mit der hier zuerst praktisch und theo
retisch zu einem System durchgebildeten modernen Politik. Mac hi a -
velli, der die Reihe der modernen Staatslehrereroffnet, ist auch delr 
Vater der modernen Geschichtschreibung, und wie der groBe Floren
tiner, so stand auch G u icc i a r din i, sein jiingerer Zeitgenosse, als 
vielgeschaftiger Diplomat mitten in dem wechselvollen Getriebe der 
italienischen Parteipolitik seiner Zeit. Dies'e Geschichts'chreibung ist 
einseitig in hochstem Grade. Sie ist rein politisch in dem, was sie urn· 
faBt. Sie betrachtet den Menschen nur in seinem Verhiiltnis zum Staat; 
alle ander,en Seiten seines Lebens, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft, 
Sitte und Religion, interessieren sie nur so weit, als: diesel ben den 
Zwecken des Staates dienstbar gemacht werden konnen. Und politisch 
ist auch ihr Zweck. Sie will zeigen, wie politische Macht gewonnen und 
behauptet werde, und wenn sie sich zu ihrem hochsten Standpunkt er
hebt, so beschliftigt sie das Problem, wie der patriotische Staatsmann 
diese Fiille streitender Interessen im Gleichgewicht halten und W ohl 
und Bestand des Ganzen sichern k6nne. Aber eben in dieser Einseitig
keit liegen ihre Bedeutung und die Erkliirung ihrer Wirkung bis auf 
Friedrich den GroBen und Ranke und seine Schule hinab. Ihr Ge
sichtspunkt war doch der Wirklichkeit seIber entnommen, und er war 
und blieb zugleich der wichtigste, von welchem Geschichte iiberhaupt 
geschrieben werden kann. Und durch die Art, wie Machiavelli und 
Guicciardini ihn durchfiihrten, wurden sie die Schopfer der dynamischen 
Geschichtschreibung. 
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Sichere Geschichtschreibung beginnt erst mit einer Quellenkritik, 
welche aus den Oberresten der Handlung seIber und den Berichten dar
tiber den wirklichen Tatbestand feststellt, und wahre Geschichts'Chrei
bung erst mit einer Quelleninterpretation, welche diesen Tatbestand 
als A uBeru~g menschlichen Innenlebens zu verstehen vermag. 

Die groBe Philologie des 16. und 17. Jahrhunderts hat in dieser 
Hinsicht der Geschichtschreibung den wertvollsten Dienst geleistet. In
dem sie es unternahm, eine untergegangene Wdt aus' den verderbten 
Resten ihrer Literatur zu rekonstruieren, entwickelten sich in ihr Kritik 
und Interpretation zur Kunst und zur bewuBten Methode. Weitere 
F orderung brachten die religiosen Kampfe und Gegensatze, welche diese 
beiden Jahrhunderte erftillten. Indem die beiden groB·en protestanti
schen Bekenntnisse die Autoritat der katholischen Tradition verwarfen 
und doch, zur Abwehr des zugellosen Individualismus der Sekten,ge
zwungen waren, in dem Buchstaben der heilig'en Schriften einen festen 
Boden ftir ihre Dogmen und Institutionen zu such en, gewann die Exe
gese der Bibel fur sie die hochste Bedeutung. Und wie nun Flacius in 
seinem Kampfe mit dem Katholizismus von Trient sich zu den Grund
satzen der Auslegung gefiihrt sah, schuf er in s'einem Schltissel der Heili
gen Schrift das erste Lehrgebaude der biblischen Interpretation seit 
den Tagen des Streites der alexandrinischen und antiochenischen Theo
logen. Spinoza, Richard Simon, die englischen Freidenker, die nieder
landischen Arminianer, Bayle unterwerfen die heiligen Schriften der 
Kritik. Die Magdeburger Centuriatoren eroffnen auf lutherischer 
Seite die kritische Kirchengeschichts'chreibung, Basnage s'etzt sie auf 
reformierter fort, in Arnold tritt auch der junge Piedsmus auf den Plan, 
Tillemont, der Jansenist von Port Royal, tiberragt sie alle. 

An dem Beispiel dieser kritischen Tatigkeit der Philologen und 
Theologen hat sich die spezifisch historische Kritik entwickelt. In den 
Einleitungen zu den Darstellungen und Sammlungen urnd in besonderen 
methodologischen Werken wird die Untersuchung der Quellen auf ihren 
Wert nach der P'ersonlichkeit der V'erfasser, der ganzen Lage, in welcher 
diese geschrieben haben, undden Graden der Abhangigkeit, die zwischen 
ihnen bestehen, immer entschiedener als die erste V oraus'setzung aller 
historischen Arbeit betont, und in dem ehrlichen Streben, dieser Forde
rung gerecht zu werden, bildet sich die Technik der Quellenkritik lang
sam zu festen Grundsatzen durch. In demselben MaBe wachst die Er
kenntnis der hohen Bedeutung der Urkunden und Akten. Uud auf dem 
besonderen Gebiet der Urkundenlehre ist doch schon im 17. Jahrhun
dert die ganze Grundlage gelegt worden. Diese neue Wissenschaft er
wuchs aus dem hochst praktischen Interesse, welches dieses Zeitalter 
verwickelter Rechtsverhaltnisse an der Feststellung der Echtheit und 
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Beweiskraft jahrhundertalter Pergamentblatter hatte. Der denkwiirdige 
Urkundenkrieg, welchen die Stadt Lindau urn ihre Reichsstandschaft 
flihJen muBte, veranlaBte die schon en Untersuchungen Conrings, und 
ein J ahrzehnt spater rief in Frankreich der Angriff ·des J es'Uiten Pape
broch auf die iiltesten Urkunden der Benediktiner von St. Denys das 
klassische Werk Mabillons hervor. 

Und in beispiellosem FleiBe hat das Zeitalter der Humanisten und 
Polyhistoren nun auch von allen Seiten den Stoff angehiiuft, den dann 
das 18. Jahrhundert seinen eigenen Darstellungen zugrunde legt. 

Aus der Arbeit der Philologen aller Lander stieg allmiihlich der 
ganze Schatz der antiken Literatur, soweit er sich iiberhaupt clurch die 
Not, Feindschaft und Gleichgiiltigkeit der friiheren Jahrhunderte hin
durchgerettet hatte, an das Licht, und immer reiner, zuverlassiger 
wurden die Texte gestaltet. Man studierte, interpretierte und kommen
tierte zugleich diese Schriften nach allen Richtungen, und in diesem Zu
sammenhang entstanden die Anfange der einzelnen Altertumswissenl-

schaften. Indem die Hilfsmittel der neuen Philologie den praktischen 
Bediirfnissen der Jurisprudenz und der Staatsverwaltung dienstbar ge
macht wurden, ist das imposante Gebaude des romiS'chen Rechts nach 
jahrhundertlanger Entstellun~ und Verstiimmelung in seiner ·u,rspriing
lichen Reinheit und Vollstiindigkeit wiederhergestellt worden. Der Streit 
der Konfessionen vermehrte den kirchenhistorischen Stoff. Urn Ge
schichte durch Geschichte zu widerlegen, ·setzte der Cardinal Baronius dem 
Werk der Centuriatoren seine eigenen Annalen entgegen. UnterstUtzt 
von einem Stabe von Gelehrten durchforschte er zu dem Zweck vierzig 
Jahre lang das vatikanische Archiv und die Bibliotheken der wichtigsten 
europiiischen Kirchen. Zum erstenmal wurde nun ein Teil der Schiitze, 
die hier lagerten, veroffentlicht und dem allgemeinen Studium zugang
lich gemacht. Aus denselben Tendenzen des restaurierten Katholizis.
mus ging die Heiligenlebensammlung Bollands und seiner Freunde her
vor. In Paolo Sarpi wieder wirkte die immer fruchtbare Verbindung 
politischer und wissenschaftlicher Interessen; er schrieb die akten
maBige Geschichte des Tridentinums, und sein Werk war so griindlich, 
so ehrlich, daB es unt'er fremdem Namen und in fremdem Lande ge
druckt werden muBte. Reichhaltiger, massenhafter noch war vielleicht, 
was an sammelnder und ordnender Vorarbeit flir die Geschichtschrei
bung der einzelnen Staaten und Lander geleistet wurde. Die Quellen
sammlungen von Duchesne und Baluze sind noch heute flir den Histo
riker Frankreichs so wertvoll wie das Glossarium ihres Landsmannes 
Ducange fiir jeden, der sich in das Gestriipp der mittelalterlichen Lati
nitat wagen muB. Muratori trug die Quellenschriftsteller und Antiqui
.tiiten Italiens zusammen. Und in das Unabsehbare wuchs: diese Art 
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historischer Arbeit in Deutschland. Die Existenz zahlreicher politischer 
Selbstandigkeiten, die doch aile ihre eigene Geschichte batten und 
dieselbe der Nachwelt zu iiberliefern wiinschten, kam hier dem Eifer 
der Gelehrten zu Hilfe. Ein anderer Antrieb lag in dem praktischen Be
diirfnis, die Rechtsdenkmiiler des Reiches oder der einzelnen Terri
torien in brauchbaren Editionen beisammen zu haben. Weitaus die 
meisten Annalen und Chroniken, auf denen sich heute unsere Kenntnis 
des deutschen Mittelalters griindet, sind in jenen Tagen schon entdeckt 
und gedruckt worden. Nebenher geht in ununterbrochenem, wachsen
dem Strom die quellenmiiBige Darstellung der Territorialgeschichte. 
Die alten Formen diirrer Annalen oder geschwiitziger Chroniken weichen 
iiberall unter den neuen Forderungen moglichster Vollstiindigkeit und 
Zuverliissigkeit. Formlos, weitschweifjg, mehr Stoffsamm1ung als Ge
schichtschreibung, wurden doch diese Folianten der sichere Grund, auf 
dem der deutsche Historiker der F olgezeit baute, und noch heute greift 
er oft auf sie zuriick. Und das Zeitalter von Leibniz hat auch schon den 
Plan gefaBt, dieses ungeheure Material mit vereinten Kriiften zu einer 
groBen, in allen Teilen auf die urspriinglichen Zeugnisse gestiitzten 
deutschen Geschichte zu verarbeiten. Hiob Ludolf betrieb zu dem Zweck 
die Griindung eines historischen Reichsinstituts, und Leibniz hat ihn 
mit Rat und Tat unterstiitzt. 

Die Quelle fiir die Kenntnis des 16. und 17. Jahrhunderts selbst 
wurde dem 18. in der groBen zeitgenossischen Geschicht~hreibung 
jener Tage gegeben. Von :Machiavelli und Guicciardini bis auf Strada 
und Davila reicht die Reihe der klassischen Historiographie der Italie~ 
ner, die das, was sie in ihrer Heimat oder drauBen in Frankreich und 
Holland erlebten, mit dem scbarfen Blicke praktischer Staatsmanner auf
faBten und in der Kunstform der groBen Alten zur Darstellung brachten. 
Neben ihnen steht Thuanus, in dem Streben nach klassischem Ausdruck, 
lichtvoller Anordnung und psychologischer Begriindung sie nicht er
reichend, an historischem Verstandnis sie so weit iiberragend, als die 
kleinen Verhiiltnisse der italienischen Staatenwelt hinter denen der neuen 
Monarchie Heinrichs IV. zuriickblieben. Das heroische Zeitalter des 
niederliindischen Calvinismus trieb die Geschichtschreibung von Gro
tius und Hooft hervor. Deutschland konnte solchen Werken kein 
ebeilbiirtiges an die Seite stellen. Die s'chicksalsschweren Entwick
lungen, die sich hier vollzogen, fanden nicht ihren Widerschein in einer 
nationalen Geschichtschreibung groBen Stiles. Die Zeitgenossen faBten 
nur einzelne Vorgiinge und Momente auf, oder sie betrachteten die Dinge 
unter dem Winkel der Interessenpolitik dieser oder jener Regierung. 
Innerhalb dieser Grenzen sind doch auch hier Schopfungen von eigen
tiim1ichem Wertentstanden. Als die groBte von allen das unsterbliche 
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Werk Pufendorfs. Am Ende ihrer Tage fanden sich die beiden Manner 
zusammen, welche in ihrem ganzen Wesen und Wirken langst zuein
ander gehort hatten, Friedrich Wilhelm, der Kurftirst von Brandenburg. 
und Samuel P u fen do r f, der eine unter den deutschen Ftirsten, der 
andere unter den deutschen Publizisten der harteste Realist. Wie Fried
rich Wilhelm in den dramatischen Momenten seiner Ges'chichte, wo 
deutsche und brandenburgische Intere'ssen zusammenstieBen, skrupel
los dem Antriebe seines nattirlichen Egoismus folgte und die allgemeine 
Sache preisgab, so gewahrte Pufendorf in den groBen weltlichen Terri
torien das einzig zukunftreiche Element der deutschen Staatenwelt. Sie 
lebten beide in dem Geflihl der Realitat der Macht gegentiber allen 
tiberlebten Bildungen .der Vergangenheit. 1m Sommer 1686 wurde 
Pufendorf nach Berlin berufen, im Februar 1688 traf er hier ein, ein 
Vierteljahr darauf starb Friedrich Wilhelm, und auch Pufendorf seIber 
hat nur noch das Manuskript seines Werkes' unterzeichnen konnen, dann 
folgte er seinem groBen Herm in das Grab, und erst ein J ahr nach 
seinem Tode erschienen die "Neunzehn ,Bucher tiber die Taten Friedrich 
Wilhelms, des groBen Kurftirsten von Brandenburg". Hochst einseitig, 
alles nur von dem Gesichtspunkt der branderrburgischen Politik be
trachtend, immer nur auf die Aktion nach auBen gerichtet, wurde doch 
das Werk eben dadurch der vollkommene Ausdruck der Natur beid'er, 
des jungen brandenburgischen Staates' und seines ersten groBen Ge
schichtschreibers. Und wie rticksichtsloseste Offenheit auch ein Zug 
dieser gemeinsamen Natur war, hatte der Kurftirst seinem Historio
graphen die unbeschrankte Benutzung der Archive gestattet und Pufen
dorf von dieser Erlaubnis so freimtitigen Gebrauch gemacht, daB seinem 
Werk sogleich nach seinem Ers'cheinen der Vorwurf gemacht wurde, 
es schadige den Ruf der brandenburgis'chen Politik. In dem allen wurde 
Pufendorf Ausgang und Vorbild aller spateren spezifisch preuBischen 
Geschichtschreibung: Friedrich der GroBe, Droysen und Treitschke 
sind sich ihrer inneren Verwandtschaft mit ihm bewuBt gewesen. 

4· 
Die Kunst der Geschichtschreibung bedarf einer geistigen Anschau

ung des Zusammenhanges, welcher die Vorgange verkntipft und ihnen 
Leben und eine aus dem Gemtit stammende innere Kraft mitteilt. Das 
16. und 17. Jahrhundert hatten die wissens'chaftlichen Werkze~ge flir 
die Bearbeitung des ungeheuren Stoffes der Geschichte geschaffen. 
Aber die groBen leitenden Ideen, welche imstande waren, diesen Stoff 
zu beherrschen, sind erst von dem 18. Jahrhundert hervorgebracht wor
den. Sie erwuchsen auch jetzt wieder aus dem historischen Leben selbst, 
und zwar aus einer Verbindung der groBten weltgeschichtlichen Vor-
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gange. Denn nur Anschauungen von ganz universaler Art vermochten 
das Spiel der Krafte zu erfassen auf dem weiten Schauplatz der da
maligen Zeitgeschichte und in der langen Vergangenheit, die nun durch 
die Forschung erschlossen war. 

Aus der Region der allgemeingiiltigen Wissenschaft yom gesetz
maBigen Zusammenhang des Univers'Ums kam der Begriff von der Soli
daritat und dem Fortschritt des Menschengeschlechtes'. Er brachte zu 
wissenschaftlicher Erkenntnis, was die religiosen Konzeptionen im Bilde 
gesehen hatten. Und wie auch die Folgezeit ihn einschrankte und naher 
bestimmte: eine leitende, in bestimmten Grenzen beweisbare Idee war 
doch nun fiir die historische Wissenschaft gewonnen. Sie war gleich 
jeder friiheren aus der Anschauung des sen abgeleitet, was sich in der 
Wirklichkeit seIber ereignete. In dem Zusammenwirken der PhiloS'Ophen 
und der Naturforscher in allen KulturIandem entstanden im Verlauf 
des 17. J ahrhunderts die mathematische Naturwissenschaft, ihre philo
sophische Begriindung und ihre Anwendung auf alle Gebiete des 
Lebens. Auf allgemeingiiltigen Grundlagen erhob sich nun die Er
kenntnis des gesetzlichen ZusammenhangeSi der Wirklichkeit. In diesem 
Zusammenwirken der Forscher und in dem stetigen Fortschritt ihrer 
Arbeiten lag die neue groBe Tatsache, welche eine Revolution aller 
Gedanken erwirkte. Voltaire sagt von dem anhebenden 18. Jahrhundert: 
"Zu keiner Zeit war eine Verbindung unter den philosophischen Gei
stem allgemeiner, Leibniz wirkte, sie zu beleben. Man s!ah eine Ge
lehrtenrepublik allmahlich in Europa entstehen trotz der Kriege und 
religiOsen Gegensatze. Die Akademien haben diesle Republik gebildet. 
Die modemen Forscher in jedem Wissenszweige haben die Bande der 
groBen Gesellschaft der Geister gekniipft, die iiberall verbreitet, iiber
all unabhangig ist. Diese Verbindung dauert fort, und sie ist eines der 
Trostmittel gegen die Obel, welche Ehrgeiz und Politik iiber die Erde 
verbreiten. .. So entstanden jetzt nebeneinander die leitenden Ideen 
des neuen vVeltalters: Autonomie der Vemunft, Herrschaft des mensch· 
lichen Geistes iiber die Erde vermittelst der Erkenntnis, Solidaritat der 
Nationen mitten in ihren Machtkampfen, und die Zuversicht stetigen 
Fortschreitens, wie sie aus der Allgemeingiiltigkeit wissenschaftlicher 
Wahrheiten folgt, welche gestattet, eine auf die andere zu griinden. Diese 
Ideen haben die Menschheit mit einem neuen Lebensgefiihl erfiillt. In 
der Geschichte des menschlichen Geschlechtes finde ich kein. groBeres 
Ereignis als die Entstehung dieses Zusammenhanges, welcher von der 
Erkenntnis der Naturgesetze hiniiberreicht zur Beherrschung des Wirk
lichen durch die :Macht des Denkens und von ihr zu den hochsten Ideen, 
die uns aIle bestimmen. Aus ihm erwachst die Oberlegenheit in dem 
Lebensgefiihl eines jeden von uns, verglichen mit dem der groBten 
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Denker und HeIden, der erhabensten religiosen Geister der alten Welt. 
Denn nun erst steht das Menschengeschlecht auf fest em Boden, ein in 
der Wirklichkeit gelegenes Ziel vor sich und einen deutlichen Weg, es 
zu erreichen. 

Diese Sicherheit des Fortschreitens in der Gesittung- wurde gestei· 
gert durch die Entwicklung der groBen Monarchien Europas. Es 
formten sich die robust en politischen Korper, welche die Trager der 
modemen Geschichte wurden. Frankr'eich konsolidierte sich zuerst. Dann 
gelangte mit der Thronbesteigung Wilhelms von Oranien England zu 
der festen Friedensordnung, welche die Grundlage seiner auBerordent
lichen Machtentfaltung wurde. In derselben Epoche ging aus dem 
Doppelkampf gegen Frankreich und die osmanische Macht die oster
reichisch-ungarische Monarchie hervor, die als eine Singularitat unter 
diesen nationalen Staaten sich doch durch die Macht der Verhaltnisse 
behauptete. Dann wurde im ersten Menschenalter des 18. Jahrhunderts 
RuBland ein europaischer Staat, der sich seitdem unaufhaltsam nach 
Westen vorschob. Endlich entstand das PreuBen Friedrichs: des GroBen, 
die modernste und verwegenste Staatenbildung, und auch sie hielt sich 
aufrecht. Diese "groBen Machte" teilten unter sich die Herrschaft iiber 
den Erdteil. Aber indem sie sich gegenseitig in Schach hielten, ver
minderten sich a11mahlich die Kriege, und in der letzten Halfte des 
18. Jahrhunderts sah Europa dauemdere Friedenszustande als zu irgend
einer anderen Zeit seit der Elute des romischen Kaiserreiches. Die Lite
ratur erfiillte sich mit dem Ideal eines ewigen Friedens und mit Pro
jekten, ihn zu verwirklichen. Dieselben Staat en sicherten und forderten 
in ihrem Innern die Arbeit des Einzelnen an den wirtschaftlichen Giitern 
des Lebens. Sie schufen jene Kontinuitat der materiellen Kultur, welche 
iiberall die Grundlage fiir den Fortschritt der geistigen bildet. Sie stell ten, 
sich zugleich unmittelbar in den Dienst von Wissenschaft und Gesittung, 
als sicher,e, leistungsf,ahige Trager der Entwicklung derselben. Sie be
durften dieser geistigen Kr,afte, um ihre politische Macht zu behaupten 
und zu verstarken. Die groBen Fiirsten suchten den Glanz ihrer Regie
rungen zu steigern und die Unsterblichkeit ihrer Namen zu sichern, 
indem sie den Musen ihren Schutz gewahrten. 1'\11 das starkte in den 
politischen und historischen Denkern dieses 18. Jahrhunderts die frohe 
Zuversicht des stetigen Fortschrittes der Kultur. Oberall ein Optimis
mus, der die Geister begliickt'e und vorw,arts trieb. Bis dann die Kata
strophe der franzosischen Revolution iiber diese ganze Ordnung der 
Dinge hereinbrach. 

Und in diesen modern en Staaten empfing nun die wissenschaft
Hche Arbeit eine neue, feste Organisation, und auch das verstarkte 
den Glauben an den bestandigen, unaufhaltsamen Fortschritt der Er-
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kenntnis und ihrer Wirkungen auf das L eben. Die Akademien ent
standen. J etzt zuerst erhielten die Hauptstadte Europas Mittelpunkte 
modemer gdstiger Arbeit. Und diese Arbeit empfing nun gerade durch 
ihre Organisation in dauemden Korperschaften, welche mit Staatsmitteln 
arbeiteten, eine bestimmte Richtung. Die Akademien forderten die Tei
lung der Arbeit, die Einschrankung des Einzelnen auf ein bestimmtes 
Gebiet und den positiven, exakten und methodischen Geist der For
schung. Laplace sagt einmal, ihr wesentlicher Vorteilliege in dem philo
sophischen Geist, der sich in ihnen entwickele; eben aus dem Wunsch, 
sich gegenseitig zu tiberzeugen, entspringe die Obereinkunft unter ihren 
Mitgliedem, Untersuchungen von sicherer und unmetaphysischer Art 
zu bevorzugen .. Si'e standen da als dauemde Trager des hochst zusam
mengesetzten und ausgedehnt,en Betriebes der modemen Erfahrungs
wissenschaften, welcher der Kontinuitat regelmaBiger Arbeit bedarf. Sie 
breiteten sich tiber aile Hauptstadte aus. Fiinfundzwanzig Jahre nach 
der Grtindung der Berliner Korperschaft entstand die Akademie in 
Petersburg. Es folgte die in Stockholm, deren erster Prasident der 
groBe Linne war, weiter die in Kopenhagen, und auch die kleineren 
deutschen Staaten errichteten solche Anstalten. Dann bemachtigte sich 
der modeme wissenschaftliche Geist der Universitaten, und auch in 
diesen schritt die wissenschaftliche Arbeitsteilung bestandig vorwarts. 
Eben die Studien, die an den Akademien zurticktraten und deren doch 
diese modem en Staaten bedurften, die Staatswissenschaften, die Juris
prudenz und die Medizin, wurden hier fortgebildet. Die Wissenschaft 
wurde ftir die Erziehung der leitenden Stan de, vomehmlich der ktinf
tigen Staatsbeamten verwertet. Der erste Typus dieser neuen Universi
taten war Halle, der Sitz der von der Philo sophie des Jahrhunderts be
stimmten Staatswissenschaften. Dann entstand Gottingen als der Mittel
punkt der historischen Studien, die unter dem EinfluB Englands stan
den. Man muB sich vorstellen, wie die bestandige Ausbreitung eineSi 
staatlich organisierten wissens'chaftlichen Betriebes, die Beschleunigung 
der geistigen Arbeit, die so entstand, die geistige Autoritat der hier wir~ 
kenden Person en und ihr von den Studentenzeiten her wirksamer Ein
fluB auf die hohen Staatsbeamten die Macht der Wissenschaft und ihren 
EinfIuB auf das Leben bestandig steigerten. Wie gerade diese Organi
sation des wissenschaftlichen Betriebes die Zuversicht auf die zuneh
mende Gesittung durch den EinfluB der Vemunft vermehrte. Wie diese 
Grundidee der Aufkllirung sich von den Gelehrten aus tiber die Be
amten, die J uristen und die Schriftsteller verbreitete. 

So entsprang der Begriff der g roB en K u I t u r, die ihre dauer
haft en Grundlagen in der Macht der gesetzlich geordneten Monarchie, 
in der Entwicklung der Industrie, des Handels und des Reichtums be-
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sitzt, die auf diesen Grundlagen als festgegriindete, fortschreitende, all
gemeingiiltige Wissenschaft, aIs AufkLarung und Macht des Menschen 
iiber die Natur sich erhebt, um dann ihre Bliiten zu treitben in den durch 
das Denken veredelten Kiinsten, einem gelauterten, regelhaften Ge
schmack und einer feinen, aile oberen Stande verbindenden Gesittung. 
Diesen Begriff schopfte die Aufkllirung aus sich selbst. Er ward ihr der 
MaBstab der Beurteilung jeder friiheren Zeit. Seine iiberzeugelDde Kraft 
lag in dem Gefiihl der neuen Sicherheit, welche die Zivilisation in den 
groBen Staaten mit der mathematisch begriindeten Wiss'enschaft ge· 
wonnen hatte. In dem Zusammenhang dieser Regierung des Lebens 
durch das Denken wurden auch die Kiinstler und Dichter aufgefaBt. Sie 
waren eine Kraft fiir den Fortschritt dieser Gesittung. Der MaBstab 
ihres Wertes lag in ihrer Macht, das menschliche Ideal dieser Kultur 
und die Freudigkeit des Daseins, welche aus der Souveranitat des Geistes 
entspringt, ausdriicken zu konnen. Dieser Idee von der Funktion der 
Kunst vermag eine einseitig asthetische Betrachtung nicht gerecht 
zu werden. 

England zuerst entwickelte in der Monarchie des groBen Oraniers 
und der Konigin Anna eine einheitliche Zivilisation dieser Art. S h a f -
t e s bur y war der Ausdruck dieses ZeitaIterS. Er lebte in dem BewuBt
sein yom Zusammenhang der Macht und Freiheit ~ines Vaterlandes 
mit der Steigerung der mensch lichen Personlichkeit zur inneren Har
monie. AIle Bedingungen sind erfiillt: die groBe Kultur, welche in der 
Zeit der Macht des romischen Staates durch den bestandigen Kriegs
zustand gehemmt worden ist, wird nun in England Wirklichkeit werden. 
Sie fordert die Unterordnung der Phantasie unter ein Denken, das sich 
der Wirklichkeiten bemachtigt. Dann wird sie eine hohere GestaItung 
der Personlichkeit, eine reinere Form der Kunst und eine edlere Ge
sittung hervorbringen. 

Mit diesem Ideal einer machtvollen und doch freien Ordnung der 
Gesellschaft erfiillte sich V 0 It air e, als er nach England kam. U ~d wie 
er nun Franzose war in jeder Faser, hielt er doch fest an dem Eigen. 
wert der Bildung seines lebensfreudigen Vaterlandes. Voltaire wandte 
zuerst den neuen Begriff der Kultur auf die Geschichte an. In seinem 
Zeitalter Ludwigs XIV. unternahm er, den Zusammenhang darzus'tellen, 
in welchem aIle Erscheinungen des franzosischen Lebens wahrend der 
Regierungszeit dieses Konigs verkniipft sind. Ludwig XIV. war ihm 
die Verkorperung des Machtwillens des franzosischen Konigtums. Sein 
Kultus dieses Konigs beruht auf dem Gedanken, daB die GroBe und 
Festigkeit seines Staates allein die Steigerung des ganzen menschlichen 
Daseins, die Bliite der Wissenschaften, den Adel und die FormgroBe 
der Kunst und die hofische Verfeinerung der Sitten ermoglicht habe. 
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Er verurteilt die Ausschreitungen dieses Machtwillens in den Verwti
stungen deutscher Lander, in der Unersattlichkeit des kriegerischen 
Ehrgeizes, in der Austreibung der Protestant en und der Verfolgung der 
Jansenisten. Aber sein Herz ist doch bei jeder Aktion des Konigs, welche 
die einheitllche Kraft und die Ausdehnung Frankreichs zum Ziele hatte. 
"Die groBe Seele", der Antrieb "zu groBen Dingen jeder Art", der 
Wille zur Macht in diesem Menschen haben es ihm angetan. Er sucht 
ihn in seinen kriegerischen und politischen Aktionen zu erfassen. In 
einer Sammlung von Anekdoten, welche das Innerste seines Privatlebens 
beleuchten, mochte er ihn verstandlich machen. SchlieBlich handelt 
es sich ihm doch nicht um diesen Konig. Er will die Struktur dieses 
franzosischen Zeitalters, wie es durch die Macht seiner Monarchie mog
lich geworden ist, zum Verstandnis bringen. 

Von der Entwicklung der politischen Macht Frankreichs in Krieg 
und Politik geht er fort zum Aufschwung von Handel und Industrie, 
Gesetzgebung, Kriegswesen, Finanzverwaltung, um dann zu schildem, 
was ftir die Wissenschaften in diesem Zeitalter geschah. Er bemerkt 
wohl, daB die "gesunde Philosophie" unter Ludwig nicht dieselben 
Fortschritte machte als Beredsamkeit oder Dichtung, und wie ihm 
immer die Vergleichung mit der englischen Kultur gegenwartig ist, 
stellt er die Uberlegenheit ihrer wissenschaftlichen Leistungen unbe
fangen fest. Uber die Grtinde dieser Tatsache, die einen so trtiben 
Schatten auf die Regierung des Konigs werfen, geht er leichten FuBes 
hinweg. Indem er sich dann der Literatur und den Ktinsten zuwendet, 
tritt der eigenttimliche Gesichtspunkt seines Werkes vollkommen her
aus. Nicht in der Vollkommenheit einzelner Dichter liegt ihm die uner
meBliche Bedeutung dieser Literatur, sondern in der Vollendung der 
Sprache, die nun jeder Aufgabe gewachsen ist, in der Ausbreitung der 
Kunst tiber alle Gattungen von Poesie und Prosa und tiber aIle Gegen
stiinde der Wirklichkeit, und in der Macht, mit der sie die feine Gesell
schaft allenthalben durchdringt, Prinzen, Staatsmarmer und Militars mit 
den Schriftstellern mischt und mitwirkt an der Ausbildung einer hohe
ren Form menschlichen und gesellschaftlichen Daseins. Hier erfaBt 
Voltaire in Wahrheit den Fortschritt, welcher von der Dichtung der Ein
bildungskraft hintiberftihrt zur Epoche der Racine, Diderot, Lessing, 
Goethe und Schiller. Diese neuen Menschen sind mehr als Dichter: in
dem sie von ihrer geistigen Hohe aus die Zeit beherrschen, werden sie 
in einem umfassenderen, wenn auch nicht hoheren Sinne zu Lehrem der 
Menschheit, als die frtiheren, selbst Shakespeare, es waren. 

Und jetzt erhebt sich die Geschichtschreibung Voltaires auf den 
hochsten Standort der Betrachtung. Er untemimmt es, in vergleichen
der Anschauung die ganze geistige Kultur der Epoche zu tiberblicken, 

IS-
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welche kurz vor der Regierung des Konigs anhob und jetzt, wo er sein 
Werk entwirft, abgeschlossen vor ihm liegt. Die Philosophie als' univer
sale Wissenschaft gibt nach seiner Einsicht diesem Zeitalter cine uner
meBliche Vberlegenheit iiber jedes friihere. Vergleicht man Plat on mit 
Locke, so erkennt man den Fortschritt, welchen die Bildurig in dieser 
groBten Zeit des menschlichen Geschlechtes vollzogen hat. Die Eng
Hinder sind von Milton bis Pope, Addison und Swift die Meister der 
gedankenstarken Dichtung, sie sind in Locke und Newton die Lehr
meister der Menschheit in der wahren Philosophie. Und mag er Leib
niz auch anderwarts noch so boshaft verspotten wegen seines Optimis
mus, hier weiB, er ihn als den universalst'en Denker Europas zu wiirdigen. 
In dem universalen Zusammenhang aller Wis'senschaften in den ver
schiedenen Kulturlandern, getragen von den Akademien, lag ihm die 
GroBe dieser Zeit. Und da ihm nun Aufklarung, Toleranz und Huma
nitat schlieBlich doch den wichtigsten Ertrag der groBen Kultur be
deuten, miindet seine Darstellung in der Schilderung der religiosen und 
kirchliehen Zustande. Er wirft sich in das Wirrsal der religiosen Strei
tlgkelten, er erkennt die Fehler der Kirchenpolitik Ludwigs. Die poli
tischen Motive derselben hat er doch nicht durchschaut. U nd wie ihm 
die Intoleranz des Konigs, die schwarmerische Hartnack~gkeit der Huge
notten, das theologische Gezank der Jansenisten und ihrer Ge~ner glei
cherweise verhaBt, ja unverstandlich sind, endet sein Werk in einer 
Art von Desperation tiber die Macht von Beschranktheit und Wahn
glauben im Menschen. Er verstand die Gemiitskrafte nieht, welche 
die Geschichte bewegen. 

Den Anforderungen, die man an das volle Verstandnis dieser Kultur 
machen miiBte, gentigt Voltaire nicht. Er schildert, er beurteilt., doch 
er erklart nieht. Aber er hatte ein besonderes Verstandnis fUr die Art 
von GroBe, welche in dieser franzosischen Monarchie lebte. Er besaB 
die Kenntnis von drei groBen Staat en, er verstand die groBen handeln
den Menschen durch eine Art von innerer Verwandtschaft, da er seIber 
von dem Interesse seiner literarischen Macht geleitet war, die sich iiber 
ganz Europa verbreitete. Und er hatte nu~ zuletzt in Sanssouci den 
groBten Vertreter des damaligen Konigtums kennen gelernt. Von dem 
Einflusse Voltaires auf Friedrich sind wir zureichend unterrichtet, der 
Konig machte kein Hehl daraus, wo und wie er lernte. Wie weit Frie
drichs Einwirkung auf Voltaire reichte, ist schwer zu sagen. Alles, 
was der Konig geschrieben hatte und was er noch ungeschrieben in sich 
bewegte, war Voltaire bekannt. Wenn man die Abhandlung Friedrichs 
tiber die Sitten, Gebrauche, Gewohnheiten, die Industrie und die Fort
schritte des menschlichen Geistes in den Kiinsten und Wissenschaften 
liest, die einige Jahre vor dem Werke Voltaires erschienen ist, so tritt 
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die Dbereinstimmung beider Manner in dieser kulturgeschichtlichen 
Betrachtungsweise deutlich hervor. Es war einer der leitenden Ge
danken des groBen Konigs, daB der preuBische Staat, zuriickgeblie
ben hinter den anderen groBen Monarchien, zunachst seine Macht be
griinde und die Hilfsquellen des Reichstums in sich entfalte: auf dieser 
Grundlage werde die Eliite der Wis sen schaf ten und der Kiinste an
brechen. 

So entsteht eine Veranderung in der Geschichtschreibun IS, welche 
auffalliger als irgendeine andere die historischen Werke dieses Jahr
hunderts von allen friiheren unterscheidet. Die Historie beginnt den 
Zusammenhang ider Kultur in sich aufzunehmen. Das hat nichts mit 
dem falschen Ideal einer Kulturgeschichte zu tun, welches die Ver
bindung zerreiBt, in der mit Zustanden groBe Menschen und mit 
regelmaBigen Fortschritten der Zivilisation die Machtkampfe der Natio
nen verkniipft sind. Eben diese Verbindung ist von den groBen Ge
schichtswerken eines Hume, Gibbon und Robertson zur Darstellung 
gebracht worden. Denn die Aufkliirung lebt in dem BewuBtsein von 
der Bedeutung der groBen Monarchien, in dem Interesse an den Macht
verschiebungen zwischen ihnen, und selbst ihre Ideale der Freiheit hat 
sie diesem Zusammenhang eingeordnet. Auch sind die groBen Fort
schritte in der Auffassung der geschichtlichen Welt wahrend dieses 
Jahrhunderts nicht von einer Philosophieder Geschichte als einer neu
erstandenen 'Wissenschaft herbeigefiihrt worden. Es .gibt keine abge
sonderte Philo sophie der Geschichte, die etwas wert ware. Aber der 
philosophische Geist war in allen Kopfen wirksam und steigerte die 
Kraft, die geschichtliche Welt zu begreifen. Er suchte die ursiich
lichen Beziehungen auf, welche die Gesetze der Natur mit dem 
Leben des Geistes und die Ausbildung der Erde mit der Entwicklung 
des Menschengeschlechtes auf ihr verkniipfen. Und das war nun seine 
Hauptleistung, daB er den universalhistorischen Gesichtspunkt der 
fortschreitenden Kultur des Menschengeschlechtes in den Vordergrund 
riickte. Die Machtkampfe der Staat en, Krieg und Politik behaupten 
ihre Stellung in der Geschichte, selbst Voltaire widmet ihnen den groB
ten Teil seiner beiden Werke. Wenn aber flir ihn noch der Krieg wie ein 
unfaBliches Naturereignis den ruhigen Gang der Zivilisation stort, 
wenn er vor dem religiosen Affekt oder vor dem grenzenlosen Erobe
rungsdrange Ludwigs wie vor einer Naturgewalt steht, welche in das 
ruhige Walten der Vernunft einbricht: so lag nun hierin die Aufgabe der 
Fortentwicklung wahrer Geschichtschreibung, die Griinde dieser Macht
kampfe zu erforschen und die Verminderung ihrer Zahl und Starke zu 
erklaren, wie sie sich insbesondere aus: der Ausbildun~ der groBen 
Monarchien und des Gleichgewichtsverhaltnisses unter ihnen ergab. 
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Hier greifen die politischen und historischen Ideen Friedrichs des 
GroBen ein. 

Fiir die Auffassung der Kultur selber bildete sich bei den besten 
Historikem des Jahrhunderts eine Technik aus, sie nach ihren ver
schiedene Seiten auseinanderzulegen. Que r s c h nit t e gleichsam wur
den durch den Fortschritt der Kultur an besonders wichtigen Punk ten 
der Entwicklung gelegt. Hum e zuerst hat seit 1763 dieses Verfahren 
mit zureichender Genauigkeit angewandt. Montesquieus Hauptschriften 
waren erschienen, Voltaire hatte eben sein Zeitalter Ludwigs hervor
treten lassen, als sich Hume in Edinburg in die Quellen seiner vater
Hindischen Geschichte vertiefte. Und wahrend er mitten in der Arbeit 
war, erschien Voltaires Schrift iiber die Sitten. Neben die Erzahlung 
der politischen Geschichte stellt Hume eine griindliche, umfassende Dar
stellung der Verfassung, der Gesetze und Sitten wahrend der an~el
sachsischen Heptarchie, dann eine solche der normannischen Feudal
verfassung, und er endigt mit der beriihmten Schilderun.g der Sitten 
und des wissenschaftlichen Geistes, wie sie nach den langen Kampfen 
zwischen dem Konigtum und den Gemeinen sich unter Wilhelm von 
Oranien gebildet hatten. Dann hat Rob e r t son 1769 in der schonen 
Einleitung zu seiner Geschichte Karls V. die Zustande-der europaischen 
Gesellschaft in eine inn ere Abfolge gebracht. Und der groBte unter den 
Historikem des Jahrhunderts, G i b 'b 0 n, beginnt sein Werk mit einer 
Darstellung der gesamten Kultur des romischen Reiches in dem Zeit
alter der Antonine - j~ner langen gliicklichen Zeit, in welcher das 
romische Reich unter einer wei sen Verwaltung edler Kaiser den hoch
sten Zustand von Frieden und innerer W ohlfahrt genoB: bis dann mit 
"clem Tode Marc Aurels der Verfall begann. Diese Darstellung ist das 
Hochste, was die Geschichtschreibung des 18. Jahrhunderts in dieser 
Art geleistet hat. Eine ahnliche Schilderung widmet er den Zustanden 
der Deutschen zur Zeit ihres Einbruchs in das Welt reich unter Decius. 
So zergliedert er auch an andem Stellen den Geist der Nationen, wenn 
sie mit der romischen Welt in Beriihrung treten. Und er zuerst hat in 
genialer Analyse den Charakter des Christentums der erst en Jahrhun
derte dargelegt und die Ursachen seines Wachstums entwickelt. War 
es doch die Zeit der groBen Analysen der Englander. Das wirtschaft
liche Leben, die moralischen Tatsachen, das kiinstlerische Schaffen, die 
wissenschaftliche Arbeit des menschlichen Geistes wurden zuerst von 
ihnen methodisch zerlegt. Adam Ferguson und Henry Home haben 
hierauf ihre Zergliederung der gesamten Gesellschaft und des ge
schichtlichen Fortschrittes derselben gegriindet. 

Aber aus den Begriffen der Einheit des menschlichen Geschlechtes, 
des Zusammenhanges der Erscheinungen seiner Kultur in jeder Epoche, 
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der Entwicklung zur groBen Zivilisation der Gegenwart erwuchs nun 
auch die Aufgabe, die Linie des Fortschrittes zu beschreiben, welche 
von der Barbarei der primitiven Zustande emporftihrt zu der Errichtung 
der groBen Monarchien, der Ausbildung einer allgemeingtiltigen 
Wissenschaft, der Aufklarung und Gesittung. Es war das eigentliche 
Problem ftir diese Geschichtschreibung des 18. Jahrhunderts. AIle 
Geschichtschreiber der Aufklarung sind in den Grundztigen einander 
verwandt. Ihnen allen liegt das Ziel der geschichtlichen Bewegung 
in der Unabhiingigkeit der wissenschaftli<:hen Forschung, der Toleranz, 
der religiosen Aufklarung, der wohlstilisierten Kunst, uhd in der neuen 
Freiheit des Menschen, seine Personlichkeit zu entfalten, die ihm in 
diesen gesicherten groBen Staaten entsteht. Naturwissenschaft, Schilde
rungen der Reisenden, Verbindung derselben mit den iiltesten Denk
miilern unseres Geschlechtes haben nunmehr den Anfang der Ge.schichte 
in der primitiven Stufe der Menschheit festgestellt. Die Zeit der My
then tiber den Ursprung der Menschen ist vortiber. Wie das mensch
liche Geschlecht durch Wahn, Illusion und leidenschaftliche Wirrun
gen hindurch von Stufe zu Stufe zu dieser Zivilisation emporstieg, das 
1st der Gesichtspunkt, von welchem jetzt jeder Teil der Geschichte 
von den Historikern hehandelt wird. Und die Stimmung des Geschicht
schreibers schwebt zwischen dem Mitgefiihl und dem Lacheln tiber 
die groBen Tauschungen der Vergangenheit, dem ehrlichen HaB ge
gen die Despoten und Hierarchen aller Zeit en, und der optimistischen 
Lebenszuversicht, in welcher dies Zeitalter der Vernunft einem gren
zenlosen Fortschreiten der Menschheit unter der Leitung der Erkenntnis 
selbstbewuBt :entgegensieht. V 0 It air e hat die Abrechnung mit der 
theologischen Geschichtschreibung von Bossuet voIlzogen. Und er hat 
auch zuerst in seinem Versuch tiber die Sitten und den Geist der Natio
nen die neue Universalgeschichte der menschlichen Kultur darzu
stellen unternommen. 

Dies Werk hat ihn sein Leben hindurch begleitet. Er hat schon urn 
1740 ftir die Marquise von Chatelet eine Philo sophie der Geschichte und 
einen Versuch tiber die Geschichte des menschlichen Geistes von Karl 
dem GroBen bis auf seine Zeit niedergeschrieben. Beides fiigte er dann 
zusammen und lieB es 1756 erscheinen. Noch zwanz~g Jahre danach, 
in seinem Todesjahre, hat er sich von neuem mit dem Werk beschiiftigt. 
So groB die Intention war, so unzureichend ist die Ausfiihrung. Die 
vVirkung, welche in der Anwendung der neuen Ideen auf die Tatsachen 
.der Geschichte lag, war doch auBerordentlich. Sie wurde verstarkt durch 
zwei Momente. Indem Voltaire aIle Oberlieferungen der Vergangen
heit dem MaBstabe des gesunden Menschenverstandes unterwarf, stei
gerte er den Geist der Kritik. Desultorisch, fehlgreifend oftmals, wenn er 
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verwirft V\ie wenn er annimmt, weit unter der tiefsinnig kombinato· 
rischen Kritik von Vieo und der methodisch ges~hulten von Perizo
nius, ist er doch wirksamer als aile seine Vorganger durch das allge
meine Prinzip des historischen Zweifels. Vor allem aber auBert sich 
in diesem Werke seine schriftstellerische Kraft so vollkommen als kaum 
in einem andem. Es unterscheidet sich ganzlich von aHem, was je
mais vorher iiber Geschichte geschrieben ist. Nach ~ Iangen Zeiten 
miihsamer Arbeit der Gelehrten erscheint hier ein souveraneil' Mensch, 
der iiberzeugt ist, das MaB fiir den Wert jeder geschichtlichen Er
scheinung in seinem modemen BewuBtsein und der Kultur seines' Jahr
hunderts zu besitzen. Er iiberschiittet mit seinem Spott die Priesiter 
ailer Religionen bis zu denjenigen, die unter Ludwig XIV. mit ihren 
Streitigkeiten. den ganzen Staat erfiillten. Jede Art von Intoleranz oder 
Sklaverei trifft er mit seinem HaB, bis zu dem groB,en Adel, der noch 
am Hofe Ludwigs XIV. vom Staate Iebt. Und zugieich empfindet er 
doch den Abstand der geistigen Freiheit, in der er lebt, von der vulgaren 
Masse, die unbeweglich in der Tiefe verharrt, Untergrund der Ge
schichte, zusammenges'etzt aus Betriigem und Betrogenen. Er geht 
jedem Fortschritt des Wissens und jedem Werk des guten Geschmackes 
mit dem Enthusiasmus des Jiinglings nacho Das geschichtliche Leben 
entlockt ihm tausend Ausrufe iiber die Macht der Dummheit und des 
Wahnglaubens und iiber die eiseme Herrschaft des ZufaHs. Die Ge
schichte wird lebendig, indem dieser lebendigste alIer Menschen jede 
Erscheinung zu sich in VerhaItnis setzt. Die Macht der Subjektivi:t:at 
halt nun in das Reich der Tillemont und Muratori ihren Einzug. Und 
in ihrem Gefolge die Kunst der Geschichtschreibung, die immer in 
der inneren Lebendigkeit begriindet ist. Es ist zunachst eine auBersit 
subjektive und regellose Form. Aber die wahren Kunstwerke werden 
hervortreten, wenn die frei gewordene Subjektivitat sich ruhiger, an
haltender, wissenschaftlicher der groBen Ge.genstandlichkeit der ge
schichtlichen Welt hingibt. 

Es war notwendig, zu einem methodischen Verfahren der Er
klarung fortzuschreiten. Und in den geschichtlichen Tatsachen seIber 
lag die Notigung, die FragestelIung Voltaires zu erweitem. Auf der
selben Stufe der Entwicklung der Gesellschaft breitet sich eine Mannig
faltigkeit von Lebensformen aus. Der politische Denker dieser Zeit 
sah vor sich den theokratischen Despotismus im tiirkischen Reich, 
die gesetzliche Monarchie von Frankreich und PreuBen, die freie 
Staatsordnung Englands und die Republiken von Venedig, der Schweiz 
und dann von Nordamerika. Er fand diese Unterschiede verb un den mit 
denen der Volkscharaktere, des biirgerlichen Rechts und des geistigen 
Lebens. So entstand die Aufgabe, aug den gleichen Ziigen der Menschen-



Von Voltai1:e zu Montesquieu 233 

natur diese Verschiedenheiten abzuleiten und sie zu den groBen Stufert 
der menschlichen Entwicklung in Verhaltnis zu setzen. Das verglei
chende Verfahren, das die Alten geschaffen, und dessen Ergebnisse, 
wie sie bei Platon, Aristoteles, Polybios, Cicero und in den umfassenden 
Blicken der medizinischen Schulen tiber die Unterschiede des Klimas 
und deren Wirkungen vorlagen, muBten zur Erklarung verwertet wer
den. Vico, Grotius, Bodin muBten fortgeflihrt werden. Montesquieu 
zunachst erfaBte diese Aufgabe. 

5· 
Der "Geist der Gesetze" von Montesquieu ist das politische 

Hauptwerk des IS. Jahrhunderts. Der Verfasser ~ehorte zu dem Adel 
von der Robe, welcher die richterlichen Amter des alten Frankreich im 
erblichen Besitz hatte. Aber mit den hurnanistischen und juristischen 
Studien, in denen einst Bodin gelebt hatte, verband sich nun in ihm der 
naturwissenschaftliche Geist des Zeitalters. Er hatte in Bordeaux als 
Mitglied der Akademie naturwissenschaftliche Abhandlungen ver
offentlicht. Und als er nun nach England kam, verstand er die freie 
Verfassung dieses Landes aus dem mechanischen Gesichtspunkt einer 
gegenseitigen Hemmung der politischen Gewalten, der aus dieser natur
wissenschaftlichen Denkweise entsprungen war. Urn die Mitte des 
Jahrhunderts, 174S, erschien, als das Ergebnis seines Lebens, der 
"Geist der Gesetze". 

Drei groBe lei ten de Ideen bilden den Zusammenhang seines Werkes. 
Er hat denselben verborgen. Denn in der Zerlegung des Ganzen in 
einzelne Reflexionen liegt ein groBer Teil der schriftsteHeriSIChen 
Kunst, die den unerhorten Erfolg des Werkes ermoglichte. 

Aus den nattirlichen Gesetzen der einmtitigen Menschenvernunft 
stammt die Gemeinsamkeit in den rechtlichen und sittlichen Ordnungen 
aller Nationen. Mit diesem Satze steht er auf dem Standpunkt des Natur
rechts. Aber sein Problem ist nun die Erklarung der Unterschiede und 
die Begrtindung des Eigenwertes dieser Ordnungen. Er geht von den 
politischen Denkern der Alten aus, und die vergleichende Methode 
derselben wird von ihm vertieft durch die Verfolgung der Abhangig~ 
keiten, welche von den gesellschaftlichen Ordnungnen rtickwarts ftihren 
zu ihren Bedingungen in der Natur. Das Klima und die Bodengestaltung 
bedingen die Unterschiede in dem wirtschaftlichen Leben und der Ver
teilung des Reichtums; diese erwirken die Differenzierung der Sitten, 
der Gesetzgebung und Verfassung; in grtindlicher Untersuchung be
machtigt er sich dieses Zusammenhanges. Zugleich wtirdigt er doch, 
wie der Gesamtgeist der Nationen durch die Geschichte bedingt ist, 
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und zuletzt vielleicht durch eine urspriingliche Anlage. J edes Yolk be
hauptet einen bestimmten Charakter in seiner ganzen Geschichte, ihm 
muB sich die Gesetzgebung anpassen, und seine Rechtsordnung und 
Verfassung ist durch ihn bestimmt. 

Mit diesen Kapiteln von Montesquieu beginnt eine neue Epoche 
in dem politischen und historischen Denken. Sie sind voll von den 
tiefsten Blicken: wie das Klima die Funktionen des menschlichen Kor
pers beeinfluBt und so in den einzelnen Gegenden dem Geist ein be
stimmtes Geprage mitteilt; wie die Bodenbeschaffenheit der weiten 
Ebenen, wo die Macht des Starksten durch kein physisches Hindernis 
in ihrer Ausbreitung gehemmt wird, die groBen FHichenstaaten hervor
bringt; wie die Wanderungen und Eroberungen der Volker von dem 
unfruchtbaren Boden fortgehen zu dem besseren; wie in gebirgigen 
Lindern oder auf Inseln kleinere Staatenbildungen Schutz finden und 
die Freiheit sich entwickeln kann; wie der Mensch in der Geschichte 
allmahlich sich loslost von der Gebundenheit an den Boden. Die ersten 
Grundzuge einer historischen Geographie sind hier entworfen. 

Einen zweiten groBen Fortschritt vollzog in Montesquieu das poli
tische Denken. Er fragt nach den psychischen und moralischen Kraften, 
auf welchen die Erhaltung einer bestimmten Staatsform beruht, er er
kennt ihre Verschiedenheit in den despotischen, aristokratischen, demo
kratischen und den monarchischen Staaten. Die Hauptformen der Ver
fassung entstehen und erhalten sich durch die Kraft von entsprechenden 
Typen des Gesamtgeistes. Vico war ihm hier vorangegangen, und die 
politischen Schriftsteller neben und nach ihm, Friedrich der GroBe 
und Hertzberg, haben sich mit dem von ihm aufgeworfenen Problem 
lebhaft beschaftigt. Sie durchschauten die Schwachen seiner Losung. 
Sie haben doch seinen tiefen Grundgeclanken nicht vollig erfaBt, daB 
die gesetzliche Monarchie unabhangiger ist von den religiOsen Ober
zeugungen oder den moralischen Eigenschaften ihrer Burger als jede 
fruhere Verfassung. Hieraus eben schopft Montesquieu die Hoffnung 
ihrer groBeren Dauer. Denn auch ihm gilt es, die Oberlegenheit dieser 
groBen gesetzlichen Monarchien zu erweisen. "In ihnen vermag die 
Politik mit dem geringstmoglichen Aufwand von Tugend groBe Dinge 
zu verrichten, gleichwie die Technik in den vollkommensten Maschinen 
moglichst wenig Bewegungen, Krafte und Rader verwendet." 

Und so wird ihm nun auch die Fortbildung der gesetzlichen Monar
chie zu der politischen Freiheit, deren England genoB, zu einem mecha
nischen Problem. Die Losung li~gt in der gegenseitigen Hemmung der 
politischen Gewalten. Nur clann wird die vollziehende Gewalt in ihren 
Grenzen gehalten werden, wenn die gesetzgebende und die richterliche 
unabhangig von ihr in sich seIber gegrundet sind und die zureichende 
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Starke haben, sich zu behaupten. In dieser Theorie lag doch auch ein 
wertvoller wissenschaftlicher Fortschritt. FaBt man sie als eine Inter
pretation der englischen Verfassung, so verdient sie alle die Vorwtirfe, 
mit denen sie tiberschtittet worden ist. Aber verstanden als eine Theorie, 
welche gleichsam die Dynamik und Statik der politischen Krafte zum 
Gegenstande hat, wird sie dieser Seite des Staatslebens zum ersten Male 
gerecht, und hierin beruhte ihre machtige geschichtliche Wirkung. Mon
tesquieu studiert an England, das vor allen anderen Staaten die poli
tische Freiheit verwirklicht hat, die Bedingungen, an welche diese ge
bun{len ist, wenn man nur das V'erhaltnis der Krafte im politischen 
Korper in Betracht zieht. So entsteht ihm seine Theorie von der 
Trennung der GewaIten als der Bedin.gung der englischen Freiheit. 
Von hier aus leitet er ab die Notwendigkeit der Verteilung dieser Ce
waIten an verschiedene SUbjekte, das Veto des Monarchen, die Verant
wortlichkeit der Minister. Alles ein System von Gewichten und Gt::gen
gewichten, von Hemmungsapparaten, von SicherheitsmaBregeln gegen 
die Obergriffe einer jeden der GewaIten. So gefaBt, erschien die poli
tische Freiheit als tibertragbar von einem Lande auf das andere durch 
den Willen der Gesetzgeher. Die tiefen Beziehungen, durch welche die 
politische Freiheit Englands mit dem Charakter der Nation und ihrer 
Selbstverwaltung zusammenhing, berticksichtigte er nicht. 

Montesquieu hat die Aufgabe, die er sich stellte, nur sehr unvoll
kommen gelOst. Er arbeitet mit einem ungeheuren Material, in tiefer 
Besonnenheit, ganz unbefangen; er laBt sich die Zeit, S'ein Werk reif 
werden zu lassen. Aber seine Erkliirungen durchlaufen nur die ursach
lichen Beziehungen zwischen Gegebenheiten, die wie feste, unverander
liche Tatsachen vor ihm stehen. Er erklart die einzelnen Rechtssatze 
oder Verfassungsbestimmungen aus einzelnen Ursachen. Sein verglei
chen des Verfahren bezieht sich nie auf die ganze Struktur einer J5esell
schaftlichen Ordnung,_ auf die Entwicklung, die sie erfiihrt, auf das Ver
haItnis, wie sie als Ganzes zu der Religion und den Sitten eines Volkes 
steht. Er denkt nicht genetisch. Er hat kein Auge ftir die besonderen 
Eigenschaften eines sozialen Korpers, der in der Lebendi.gkeit der 
Menschennatur gegrtindet ist. Den Stufen, welche Gesetz und Ver
fassung entwicklungsgeschichtlich durchlaufen, ist er nicht nach
gegangen. 

Eben von diesem Begriff gesetzmaBiger Stufen in dem FortS'chritt 
der Gesellschaft ist Turgot ausgegangen, welcher a'.lS der Lekttire des 
"Geistes der Gesetze" den stiirksten Antrieb empfing, das Problem 
Montesquieus vollstandiger aufzulOsen. 

Am I I. Dezember 1750 trug Robert Jacques T u r got in der Sor
bonne die Abhandlung vor tiber die Stufen im Fortschritt des mensch-
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lichen Geistes. Er war 23 Jahre alt damals, ein frtihreifes Genie, das 
in einer unermeBlichen Ausdehnung der Studien, inmitten von Plan en 
neuer Wissenschaften lebte. Sie waren aIle auf die Begrtindung einer 
Wissenschaft der Geschichte gerichtet. Der Vergleich mit Herder driingt 
sich auf, wie er in derselben Jugendzeit Ideen von grenzenloser Ausdeh
nung tiber die ganze geschichtliche Welt in seiner Seele bewegt. Aber 
wiihrend Herder sein Leben der Entwicklung dieser Ideen widmen 
durfte, hat der groBe franzosische Staatsmann erst nach seinem Aus
tritt aus den politischen Geschiiften die Plane seiner J ugend wieder 
aufnehmen konnen. Und weder von jener Rede und den Papieren seiner 
ersten Zeit noch dann aus seinen letzten Jahren kam etwas zur Ver
offentlichung. In seinem Freunde und Schiiler Condorcet wurde seine 
Anschauung vom Fortschritt in der Geschichte zuerst wirksam. ErSil: 
1809 sind dann seine Papiere veroffentlicht worden. Unmittelbar oder 
durch die Vermittelung Condorcets sind sie die Grundlage fiir den Auf
bau der Geschichtsphilosophi'e von Comte geworden. 

Turgot stand inmitten der Bewegung des franz6sischen Geistes, 
aus welcher die Enzyklopiidie hervorgegangen ist. Die mathematische 
Naturwissenschaft und der positive Geist seines Freundes d'Alembert, 
der jede Art von Metaphysik hinter sich zurticklieB, bestimmten auch 
ihn . Und wie nun die physiokratische Schule, welcher er angeh6rte, in 
der politischen Okonomie von der Naturwissenschaft ausgegangen war 
und Naturgesetze des wirtschaftlichen Lebens aufsuchte, erblickte er 
den Zusammenhang der geographischen Gliederung der Erdoberfliiche 
mit der VertJeilung der wirtschaftlichen Lebensformen auf ihr, und von 
diesen sah er das histodsche und politische Leben der Nationen be
stimmt. Dieser Gedanke kann zugleich als die denkbar allgemeinste 
Fassung der Lehre Montesquieus von dem EinfluB des! Klimas und 
der Bodenbeschaffenheit auf das historische Leben au~gefaBt werden. 
Turgot nannte die Wissenschaft, welche diese Beziehungen zum Gegen
stan de hat, politische Geographie und bezeichnete sie als Querschnitt 
der Geschichte. Er m6chte den EinfluB der Gestaltung der Boden
oberfliiche auf die Produktion und die Zirkulation der Waren in den 
verschiedenen Gegenden erforschen. Dann die Wirkung der Vertei
lung von Erdboden, Meer und Fliissen auf den Verkehr, die V6lker
beziehungen, die Eroberungen und den Handel. Endlich das Verhiilt
nis dieser iiuBeren Ursachen zu den moralischen Kraften, das die ver
schiedenen Charaktere der Nationen, ihr Genie und ihre Verfassungen 
zur Folge hat. Seine genial en Ahnungen beriihren einen groBen Teil cler 
Probleme, welche Kant und Herder behandelt haben, und deren Auf
losung die historische Geographie seit Karl Ritter beschiiftigt. In der 
Art ihrer Behandlung iiuBert sich die naturwissenschaftliche Schulung 
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seines Geistes, die ihm fUr Form, Gestalt, quantitative Bestimmung und 
Verhaltnis der Krafte das Verstandnis ersehlieBt. 

Von dieser politisehen Geographie leitet hintiber zu der Universal·· 
geschichte ein Gedanke, der wiederum eine Grundidee Comtes vorweg
nimmt. In der gegenwartigen Lage der Erdoberflache mit ihrer Mannig
faltigkeit mehr oder minder kultivierter Volker kommt die ganze Stufen
folge der me:nsehlichen Entwicklung noeh heute zur Erseheinung; ein 
Blick auf die Erde laBt uns in e i n em Gemalde die ganze Gesehichte 
der Menschheit umfassen. Vergleicht man die Naturvolker des ameri
kanisehen Westens mit dem Muselmann oder dem Bewohner cines spa
nischen Klosters und wieder die Seholastiker an der Sorbonne mit den 
Philosophen der Salons, 90 zeigen sich hier nebeneinander dieselben 
Stufen der Entwicklung unseres Gesehleehtes, welche uns in der Ge
sehichte entgegentreten. "Ach, unsere Vater und die Pelasger, die den 
Griechen vorangingen, sie glichen den Wilden Amerikas I" So empfangt 
der allgemeine Begriff yom Fortschritt des mensehlichen Geschleehtes 
in der Gesehichte eine bestimmtere Gestalt. Die Betraehtung der gleich
zeitig tiber die Erde verteilten Kulturen von verschiedener Hohe ftihrt 
zu demselben Ergebnis als die des geschichtliehen Verlaufes. In der 
oden Gleichformigkeit des Naturlaufes steht so der Mens:ch, ein Atom 
in der UnermeBliehkeit der Welt - und doeh, wenn man ihn philo
sophisch in dem Ganzen der Mensehheit zu erfassen weiB, sieghaft sich 
entfaltend in der stetigen, wirkenden Verkettung der Generationen: in 
dem Auf und Nieder des geschichtliehen Wechsels eine groBe Ein
heit, gleich dem Wasser des Meeres in den Sttirmen, und stets fort
sehreitend zu hoherer Vollendung. Auf die ganze Breite der Kultur ist 
diese Ansehauung g,erichtet. Allenthalben wird das Vorw.artsschrdten 
der Me:nschheit aus den Tatsaehen gezogen: "Die Sitten werden milder, 
der Geist wird aufgeklart, die isolierten Nationen nahem sich, Handel 
und Politik vereinen endlich alle Teile des Erdenrundes, und die Tota
litat des Menschengeschleehtes bewegt sieh dureh den Weehsel von 
Ruhe und Erschtitterung, von Gutem und Oblem langsam, doeh bl!
standig vorwarts zu groBerer Vollkommenheit." 

So groBen Intentionen entsprieht freilieh nicht ganz, was geleistet 
wird. Denn alles blieb Entwurf. In der politis chen und sittliehen Kultur 
ist der Fortschritt mehr pOSituliert als erwiesen. Die Nationen gehen 
vom Despotismus fort zu freien, gereehten Regierungssystemen, von 
Sitten, in welch en kleine Stamme den Kreis des Wohlwollens und der 
Verpflichtungen nach auBen abgrenzen, zu immer milderer, humanerer 
Gesittung, die schlieBlieh die Mensehheit umfaB.t. Vortibergehend tritt 
dann die Auffassung der Entwicklung der Kunst hervor, welche Schiller 
und sein Zeitalter durchgefiihrt baben. Ein naives Stadium der Kunst, 
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das in der Dichtung durch den metaphorischen Charakter der Sprache 
begiinstigt wird, geleitet von Instinkt und Phantasie. Nach dem Unter
gange dieser ersten groBen Kunst muB die Menschheit, was sie einst 
naiv und miihelos hervorgebracht, durch Reflexion erreichen. So ersteht 
eine neue Vollendung, von anderer Art, das Denken leitet die Phantasi~ 
und dies ist die hochste Leistung der Vernunft. 

Auf e i n e m Gebiete der Geschichte hat Turgot ein dauernd Wert
volles geleistet. Er zuerst hat das Gesetz von den drei Stufen der gei
stigen Entwicklung des Menschengeschlechtes aufgestellt. Die mensch
liche Intelligenz durchlauft ein theologisches, ein metaphysisches und 
ein erfahrungswissenschaftliches Stadium. Diese Konzeption entsprang 
aus der wissenschaftlichen Lage der Zeit, und sie konnte allein in 
Frankreich gefaBt werden, weil jetzt hier in dem Kreise von d'Alem
bert die positive Wissenschaft sich losloste von der Metaphysik der 
Scholastiker, der Descartes und Leibniz. Turgot sah urn sich her die 
besten Kopfe diesen Fortgang zu positiver Naturforschung vollziehen. 
Zugleich umgab ihn noch die Herrschaft von religiosem Aberglauben 
aller Art in der katholischen Kirche. So nimmt er ein Stadium des 
metaphysischen Scheines an, in diesem schreibt der menschliche Geist 
den metaphysischen Wesenheiten Realitat zu, das positive Denken lost 
diesen Schein auf, indem es die Subjektivitat der Sinneswahrnehmungen 
durchschaut und die Begriffe als Abstraktionen aus den Tatsachen auf
fassen lernt. Und vor diesem metaphysischen Stadium erstreckt sich 
lange, lange Zeit hindurch eine primitive Stufe unserer Intelligenz, das 
Stadium der my this chen Auffassung. Diese gewahrt iiberall Willen und 
Personen. Die Naturvolker und das Kind zeigen uns heute noch die un
eingeschrankte Herrschaft dieser imaginativen Stufe. Dieses Gesetz cler 
drei Stufen hat zuerst eine in der Sache gelegene GesetzmaBigkeit 
des Fortschrittes in der Geschichte aufgezeigt. Sicher irren Turgot wie 
Comte darin, daB sie den Mythos als eine primitive Art Wirklichkeit 
aufzufassen nicht hinreichend von der Religion als einem unvergang
lichen Lebensmoment der Volker sondern. Und wennsie das metaphy
sische Stadium ohne Rest in das positive iibergehen lassen, s(} bleibt 
auch hier eine Frage zuriick, die eine andere Art von Antwort erfordert. 
Aber diese Mangel konnen durch eine exaktere, den Tatsachen genauer 
angepaBte Fassung des Gesetzes gehoben werden; dessen Kern bleibt 
bestehen. 

6. 
Es wird nie gelingen, den Fortschritt des Menschengeschlechtes in 

seiner Totalitat an dem Gesamtverlauf der menschlichen Geschichte auf
zuzeigen. Man muB ihn zergliedern und seinen einzelnen Seiten nach
gehen. Wir folgen diesen Untersuchungen des 18. Jahrhunderts. 
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Der Fortschritt in den Wissenschaften liegt zutage. Erfahrungen 
summieren sich in der Zeit. Aus ihnen werden durch Verallgemeinerung 
Gesetze' abgeleitet. Die Zahl derselben nimmt zu. Schon Hobbes hatte 
die Verhaltnisse von Abhangigkeit innerhalb der WisseUSiChaften er
kannt, von denen das Nacheilnander ihrer Entwicklung bedingt ist. 
Und das Gesetz Turgots ermoglichte dann, den Fortschritt der mensch
lichen Erkenntnis unter eine allgemeinste Formel zu bri~gen. 

Wieviel schwieriger war das Problem, den Zusammenhang in der 
Geschichte der Kunst und Literatur aufzufassen I Scaliger bemerkte, 
wie die Poesie der Griechen gleichmaBig in Stufen emporgestiegen und 
wieder gesunken ist. So muBte die Erhaltung des Erworbenen oder der 
Fortschritt in der Dbertragung von einem Volke auf das andere ge
funden werden. Graf Cay Ius untemahm es nun, diese Dbertragung an 
der Geschichte der Kunste in der alten Welt aufzuzeigen. Jedes Volk 
beschreibt den Kreislauf seines Lebens; was es von Schonheit erwarb, 
gibt es weiter an ein anderes, das dann durch sein e!genes' Genie das 
Empfangene steigert. So wuchs aus der Barbarei die bildende Kunst 
der alten Welt empor, ein Stuck der geistigen Geschichte dieser Welt; 
von Agypten wird sie nach Etrurien ubertragen, von dort empfangen 
sie die Griechen, die Zeit Alexanders bezeichnet den Hohepunkt, an 
we1chem griechische Kunst das Musterhafte fUr aIle Nationen hervor
bringt, bis dann in dem unkunstlerischen Volk der Romer der Ver
fall eintritt. 

Die Ebenburtigkeit des modernen Kunstschaffens mit der Antike, 
wo nicht seine Dberlegenheit, konnte aus dem hochsten BeBriff der Auf
klarung abgeleitet werden. Shaftesbury, Voltaire und Konig Friedrich 
ordneten Kunst und Literatur dem Zweck der groBen Kultur unter. Die 
Verfeinerung der Sitten, die Entwicklung von Geselligkeit, Lebens
freude und festlichem GenuB des Daseins, die Anmut der Rede und des 
Stils, die Schopfungen der Kunst und der schonen Literatur, wie sie 
auf dies em Boden erwachsen: dieses Ganze bewegt sich vorwarts. V 0 I
t air e unterscheidet vier Hohepunkte dieser Kultur, die Blute Grie
chenlands, das Zeitalter des Casar und des' Augustus, die italienische 
Renaissance und endlich das Zeitalter Ludwigs XIV. in seiner euro
paischen Ausbreitung, wie er eS nun zur Darstellung brachte. Sein MaB
stab ist der. Geschmack, der Stil, die Verbin.dung des Raisonnements mit 
der Formvollendung, die hochste Ausbildung der Sprache, die Verfeine
rung der Sitten - der Geist seiner Zeit. Und der Vollkommenheit einer 
so1chen Kultur ist das Zeitalter Ludwigs am nachsten gekommen. Ein 
ahnlicher Begriff von Hohepunkten des geistigen Lebens findet sich 
bei F ri e d ric h. Wie der Geschmack allgemeingultigen N ormen unter
liegt, ist er in einem Vorgang der Dbertragung von dem Zeitalter des 
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Perikles auf das des Augustus tibergegangen. Nach einer langen, oden 
?:wischenzeit erhob sich das Zeitalter Lorenzos de' Medici zur selben 
Hohe und dann das Ludwigs XIV. So gelangen die Nationen nachein
ander IU einer kurzen Bltite hochsten Geschmackes und vollendeter 
Kunst. "Diese Bltite ktindigt sich an in der Zahl groBer Manner aller 
Art, die gleichzeitig auftreten. Die Tugenden, die Talente und das Genie 
derselben reiBen wie in einer allen gemeinsamen Bewegung dann die 
Ftirsten mit sich fort zu groBen und erhabenen Dingen." Dann sinken 
die Nationen wieder. Andere steigen empor. In Frankreich hat jetzt 
der Niedergang begonnen. "Wir Deutsche sind spat gekommen, aber es 
gilt nun anzufangen, vorwarts zu schreiten." In einer Abhandlung tiber 
die Geschichte der Kultur seines Staates geht er ihrem Fortschritt nach, 
von Jahrhundert zu Jahrhundert; er erschlieBt aus dem bestandigen 
Aufsteigen von Macht, Industrie und .geistiger Bildung prophetisch das 
Herannahen un serer groBen Literatur. Dieselben Gedanken beherrschen 
seine Schrift tiber die deutsche Literatur. Alles, was an ihr getadelt 
worden ist, entspringt aus dem Begriff von Kontinuitat und Obertra
gung geistiger Bildung, der die Zeit erfiillte. Deutschland muB die 
groBe Kultur Frankreichs in sich aufnehmen, urn sie zu tiberfltigeln. 

GroBe Irrttimer auffalliger Art mischen sich in diesen Ideen mit 
Wahrheiten, die nicht mit jenen zugleich aufgegeben werden dtirfen. 
Homer und Shakespeare konnen niemals tibertroffen werden. Aber der 
Mensch, welch en sie darstellen, ist von Leidenschaften vorwarts ge
trieben und der Einbildungskraft unterworfen. In der fortschreitenden 
Zivilisation macht sich nun ein Ideal des Lebens geltend, das yom 
Denken geregelt ist, und dieses mochte das 18. Jahrhundert zur Gel
tung bringen. Auf die Dichter folgen die allumfassenden Schriftsteller, 
welche ihrem Volke Lehrmeister der Behandlung des Lebens' geworden 
sind und ihm den ganzen Ertrag der geistigen Kultur vermitteln: die 
Goethe und Schiller. Vieles ging verloren, als sie so auf dem Boden 
von Wissen und geistigem Ringen aller Art eine hochste Poesie zu er
obern strebten. U nd doch gehen sie vorwarts zu einem umfassenderen 
Ziele. 

Die AufkIarung fiihrt ihre Zergliederung der Geschichte weiter. 
Auch die Religiositat schreitet in der Geschichte der Menschheit vor
warts. Denn durch ihre Unterwerfung unter das Denken geht sie der 
Vollendung entgegen. So weit die franzosische Bildung reichte, die aus 
dem Zwiespalt der katholischen Autoritat und der naturwissenschaft
lichen Weltauffassung hervorgegangen war, bestand kein Glaube an 
einen solchen Fortschritt. Der tiberlegene Schriftsteller tiber Religion 
aus dem Kreise dieser Bildung war David Hum e. In seiner nattirlichen 
Geschichte der Religion wtirdigt er mit tiefem Blicke den EinfluB der 
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irrationalen Krafte von Affekt und Einbildungskraft auf den Gang des 
religiOsen Glaubens. Aber wie einseitig ist nun doch die Ableitung des 
Monotheismus aus dem Machtka~pf der Volker unter ihren Gottheiten 
und aus der Devotion, welche die Eigenschaften der gottlichen Maje
stat bestandig steigert. Die dunkle Lebendigkeit un serer Natur, aus der 
ihm die Gotter aufsteigen, tra$t die Ziige der Animalitat: nichts dauemd 
Wertvolles kann aus ihr sich erheben. Und die nachkommende Macht 
des Denkens, eingeschrankt auf den gleichformigen Ablauf von Er
scheinungen, laBt uns ratlos gegeniiber den Ratseln des Lebens. Nur 
sofem die beiden groBen protestantischen Volker, Englander und 
Deutsche, ein Allgemeingiiltiges b ehauptet en, das religiose Oberzeu
gungen zu begriinden vennag, war in diesem 18. Jahrhundert ein Glaube 
an die Zukunft der Religiositat moglich. Dieses mochte mit Locke oder 
Leibniz in hochsten theoretischen Wahrheiten gefunden werden, aus 
denen die Liebe zu Gott und den Mitmenschen entspringt; es rnochte 
mit Rousseau, der schottischen Schule oder Kant in den moralistchen 
Kraften unseres Wesens aufgesucht werden: wurde nur ein solcher un
erschiitterlicher Zusamme:nhang geistiger Wahrheiten iiber die hochste:n 
Dinge angenommen, dann muBten von hier aus die bildlichen Personi
fikationen und der Zeremoniendienst der alteren Zeit en sich als Vor
stufen darstellen. Es gab dann einen Fortschritt der Religiositat zu 
.einem wirksamen, die Menschheit verbindenden Glauben. 

Es ist die Regel, daB eine solche Auffassung auf Lessings Schrift 
-tiber die Erziehung des Menschengeschlechtes zuriickgefiihrt wird. Doch 
hat Lessing nur die abschlieBende Formulierung gefunden fiir das, was 
vonehmlich Spinoza und Leibniz ausgesprochen hatten. 

S pin 0 z a geht von der Allgemeinheit der Offenbarung unter allen 
Nationen aus. 1m Judentum trat diese Offenbarung als Legisla;tion der 
Gottheit auf. Sie kniipfte an die Erfiillung des Gesetzes sinnlichen Lohn, 
an seine Verletzung sinnliche Strafe. Und sie war auf das irdische Leben 
des Volkes ausschlieBlich gerichtet, ohne Bezug auf ein kiinftigesl Da
sein. In Christus erreichte diese Offenbarung eine hohere Stufe. Und 
.zwa! ist die Religion Christi unters'chieden von der legendarischen Fasl
sung der Evangelien und den Dogmen iiber Christus und seine Gott
menschheit. Die Lehre Christi besteht aus wenigen und einfachen Wahr
heiten - von einem hochsten Wesen voll Liebe und Gerechtigkeit, von 
-clem Gehorsam des Menschen in Liebe und Gerechtigkeit gegen seinen 
Nachsten. Eine Lebensgemeinschaft schlichter Gottes'Verehrung und! 
sittlichen Wirkens entspringt aus ihr. Doch ihre hochslte Stufe erreicht 
die Religiositat erst in der Erkenntnis durch das natiirliche Licht. Die 
imaginative Form des GottesbewuBtseins ist nun iiberwunden - er
hoben in die adaquate Erkenntnis. Und als Gegenwart der Gottheit 
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im menschlichen Geiste ist auch dies vollendete Wissen eine Pro
phetie. 

Lei b n i z hat dieselben drei Stufen unterschieden. Nur daB er ihnen 
die heidnische Rleligiositat voranstellt, die in Zeremonien lebt, ohne 
Glaubensartikel iiber Gott und die Seele. Auch er betont, daB Moses 
die Lehre von der Vnsterblichkeit der Seele noch nicht in sein Gesetz 
aufnahm. Wenn dann Spinoza in der Lehre Christi die Verbindung der 
menschlichell Handlungen mit einer jenseitigen Vergeltung als Akkom
modation auffaBte, so erkennt Leibniz in dem Vnsterblichkeitsglauben 
und der Vergeltungslehre des Christentums, wie spater Gibbon und 
Jakob Burkhardt, den wirksamen Mittelpunkt desselben. Vnd so vor
sichtig er es auch ausdriickt: er sieht in den christ lichen Zeremonien 
die "Abbilder tugendhafter Handlungen" und in den dogmatischen For
meln nur die "Schatten der Wahrheit". Es sind Vmzaunungen, welche 
die vollkommene Frommigkeit umgeben und schiitzen, die in der Er
kenntnis gegriindet ist, denn in diesem Ather des Christentums und 
seiner Gottesliebe atmen nur wenige. Er hatte nicht notig, es auszu
sprechen: diese Wenigen haben die hochste Stufe erreicht. 

1st nun nicht hierin die ganze Lehre L e s sin g s von dem F ortschritt 
der Religiositat enthalten? Denn bei diesen Vorgangern fand er auch 
schon den Fortgang in der Form der Religiositat - von der Bildlich
keit, von der Einkleidung ewiger Wahrheiten in Geschichte und von 
de" wortlichen Geltung der religiosen Elementarbiicher hiniiber zu dem 
neuen ewigen Evangelium, das alles deS'sen nicht mehr bedarf. Aber 
Lessing gab der Vnterscheidung dieser Stufen die scharfste Fassung: 
das Gute tun fiir irdischen Lohn, es tun urn der Seligkeit willen, und 
endlich darum weil es das Gute ist. Er begriff den so entstehenden 
teleol~gischen Zusammenhang mit dem bildlichen Ausdruck der Kir
chenvater als Erziehung unseres Geschlechtes. Er verwertet den Leib
nizischen Parallelismus zwischen der unendlichen Entwicklungdes Indi
viduums und dem Fortschreiten der Menschheit. Er entreiBt den 
Schwarmern den Begriff des neuen Evangeliums und findet die Er
fiillung ihrer enthusiastischen Hoffnungen in der Herrschaft der schlich
ten Regel: das Gute urn seiner selbst willen zu tun. Vnd so erobert er 
diesen Begriff fUr die Religionsgeschichte, die nun durch ihn ein Ziel 
und einen MaBstab von unantastbarer Sicherheit erhaIt, denselben 
MaBstab, den dann Kant an sie anlegen wird. 

Wenige Jahre vor dem Ausbruch der Revolution sprach Kant es 
aus: das schwerste aller Probleme unseres Geschlechtes sei die Be
griindung gesetzlicher, freier Staaten und ihrer Friedens~emeinschaft. 
Er gab dem W orte, was ganz Europa dachte. Die groBen Monarchien 
waren emporgekommen. Wenn ihre Verwaltung dem Machtstreben ge-
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niigen soUte, das sie erfUllte, so muBte sie im Sinne der Niederlande und 
Englands die Se1bsttiitigkeit der biirgerlichen Klassen entwickeln. Diese 
Monarchien muBten die Schranken der Industrie und des Handels auf
heben und die storenden Privilegien vernichten, die aus dem Feudal
system, der Zunftordnung und der Kirchenmacht des Mittelalters stamm
ten. Hierbei wurden sie von der Doktrin des Naturrechts unterstiitzt, 
welche in allen ihren Formen die Souveriinitiit des Staates den histori
schen Oberlieferungen gegeniiber -geltend gemacht hatte. Sie benutzten 
die Maximen, die aus dem Staatsnutzen als oberstem Ziel seit Machia
velli abgeleitet waren. Sie verwerteten die wirtschaftlichen Theorien. 
So wurden diese Monarchien seIber zu einer Schule der Freiheit. Das 
groBe Beispiel Konig Friedrichs forderte iiberall aufgekliirte Refor
men. Von der Umgestaltung der Verwaltung gingen die Forderungen 
vorwiirts zu dem Verlangen nach freien Verfassungen, nach dem Muster 
von England und dann von Amerika. Inmitten dieser groBen Bewegung 
lebend, erfaBten die politischen und historischen Denker den Fortschritt 
als das Gesetz der politischen Entwicklung. Sie erwarteten, daB auch 
das politische Problem nach rational en Prinzipien wiirde aufgelost wer
den konnen. Sie hofften aus dem Gleichgewicht der groBen Staaten 
immer liingere Perioden des Friedens hervorgehen zu sehen. Ein gren
zenloser politischer Optimismus und ein verwegener politis!cher Bau
trieb erfiillten sie von Montesquieu ab, bestiindig anwachsend. Und wie 
sie nun riickwiirts blickten und den MaBstab der politischen Welt urn 
sie her an die friiheren Zeiten legten, erschienen ihnen auch die einst 
so gepriesenen Republiken des Altertums als minderwertig gegeniiber 
den gesetzlichen und den zu freier Verfassung fortgebildeten Monar
chien. Die Opposition gegen die humanistische Verehrung der antiken 
Republikcn kennzeichnet sie von Mon1'esquieu und Konig Friedrich bis 
auf Schlozer. Despotische Staaten, die freien Stadt-Staaten, unter denen 
die griechischen sich nicht zu behaupten vermochten und der romische 
in die monarchische Form iibergehen muBte, dann der Fortgang aus 
den aristokratischen Lebensordnungen des Mittelalters zu den groBen 
Monarchien, welche freie Verfassungen annehmen werden: dies ist fUr 
sie der Fortschritt, welcher das politische Leben beherrscht. 

Das Problem der politischen Geschichte empfing von Kant die allge
meinste Fassung. Die Universalgeschichte soU den regelmiiBigen Gang 
entdecken, in welchem das Menschengeschlecht zur vollkommensten 
Form seiner Lebensordnung fortschreitet. Die Natur erwirkt die Ent
wicklung aller menschlichen Anlagen durch den Antagonismus der Indi
viduen und der Staaten untereinander. Der Egoismus der Individuen 
wird gebiindigt durch den Staat als den Herrn. Aber das hochste Ober
haupt kann nur aUs sich selbst die Gerechtigkeit schopfen - und ist 

J60 



244 Das aclttzeltnte Jaltrltundert und die gesclticlttlt"clte Welt 

doch ein Mensch: "aus so krummem Holze kann nichts Gerades gezim
mert werden." So nahert sich unser Geschlecht nur allmahlich der Auf
lOsung dieser Aufgabe und erreicht sie nie. Ebenso ist in dem Antago
nismus der Staaten seIber nach Naturgesetzen der Weg vorgezeichnet 
zur Annaherung an dauemde friedliche Zustande. AUe Kriege sind 
Versuche der Natur, den Frieden zwischen dauerhaften Staatskorpem 
herbeizuftihren. Die zunehmende Schuldenlast, die Fortpflanzung jeder 
Erschtitterung tiber den Weltteil, die Aufklarung, die bis zu den Thro
nen hinaufreicht, vor allem eine gewisse Tendenz in der Natur der 
Dinge selbst, zu einem Gleichgewicht der Staaten zu gelangen: all das 
sind Momente, die einen weltbtirgerlichen Zustand und eine gesetzliche 
Lebensordnung der Menschheit vorbereiten. Endlich besteht zwischen 
dem Streben der Staat en nach Macht und dem Fortschreiten ihrer inne
ren Kultur ein automatisch wirkendes Verhaltnis. Kein Staat kann nach
lassen in der inneren Kultur, ohne seine Macht nach auBen zu vermin
demo So hat die Natur selbst den Fortschritt des Menschengeschlechtes 
durch Krafte gesichert, die mechanisch wirken. 

Ais Kant die Abhandlung tiber diese Gegenstande 1784 veroffent
lichte, hatte Hertzberg in seinen erst en Aufsatzen soeben die Grundge
danken der Friderizianischen Geschichtsbetrachtung publizi·ert. Sehr 
moglich, daB Kam.t sie kannte. Sicher aber wirkte neben dem Naturrecht 
und der Schule von Adam Smith auf ihn machtig das Friderizianische 
System, wie es sich in den Regierungshandlungen, den Edikten und in 
den Schriften der leitenden Personen auBerte. So enthalt die Lehre des 
Philosoph en eine tiefsinnige philosophische Verallgemeinerung au!> den 
Regierungsmaximen des groBen Konigs. 

7· 
Die Idee der neuen Geschichtschreibung, wie sie Voltaire, Montes

quieu und Turgot gefaBt hatten, wurde nun in England verwirklicht. 
Es war die Zeit, in welcher England in rastlosem, bald offenem, 

bald geheimem Kriege mit den bourbonischen M.achten sein politisches 
und wirtschaftliches Obergewicht begriindete. Ein Anblick ohne
gleichen in der neueren Geschichte, diese ener.gische, zielbewuBte. von 
Erfolg zu Erfolg schrehende Politik, von jenem Augenblick an, als 
Wilhelm von Oranien den Boden der lnsel betrat bis zum Ausbruch des 
nordamerikanischen Aufstandes. Sie war von dem national en Willen 
getragen, und darin lag das Geheimnis ihrer Kraft und ihrer Stetigkeit. 
Die groBen politischen und religiosen Gegensatze, welche im 17. J ahr
hundert den Volkskorper zerrtittet hatlten, waren durch die Revolution 
von 1688 tiberwunden. Auf dem Boden der nun erstandenen Friedens
ordnung entwickelten sich Recht und Verfassung, geistiges und wirt-
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schaftliches Lehen in hestandigoem natiirlichem Wachstum. Freilich, 
innen Parteikampf und Parteiwirtschaft, mit dem ganzen Gefolge ihrer 
Schwachen und Laster. Die Sieger von 1688, Adel, Kapitalismus und 
Hochkirche, im Besitz des Parlamentes. Sie behaupten ihre Herrschaft 
dank einem verrotteten Wahlsystem und iiben sie mit der ganzen bru
talen Engherzigkeit des Klasseninteres'Ses. Die Krone nimmt, urn sich 
die W ohlgesinntheit dieser Korperschaft zu erhalten, zur Bestechung 
ihre Zuflucht. Walpole bringt dieses Mittel in ein System, und keiner 
seiner Nachfolger, auch Pitt Chatham nicht, kann darauf verzichten. 
V nd die allgemeine Verwirrung und Erbitterung, die solches Treiben 
erregt, wird noch gesteigert, als Georg III. die absolutistischen Be
strebungen der Stuarts wieder aufzunehmen scheint. So wird der Ruf 
nach einer wahrhaft konstitutionellen Regierung, nach einem °nationalen 
Konigtum und Parlament immer lauter; es kommen die Tage der Ju
niusbriefe und der ersten Reden und Schriften des jungen Burke. Aber 
all das tritt doch zuriick, sob aId sich der Blick wieder auf das GroBe 
und Dauernde der Entwicklung richtet, auf dieses sichere und stetige 
Fortschreiten der auBeren Macht und der inneren Kultur. 

Das war der Boden, auf welchem die groBe englische Geschicht
schreibung des 18. Jahrhunderts erwuchs. Als Sohne eines Volkes, das 
mit seinem Machtwillen den Erdball umspannte und in jahrhundert
langer Erziehung den hochsten Grad politi scher Bildung erreicht hatte, 
den die Welt seit den Tagen der Romer gesehen, wahlten und behandel
ten diese Hume, Robertson und Gibbon ihre Stoffe. Hume stellte die 
Geschichte seines Vaterlandes von dem ersten Erscheinen der Romer 
bis zum Sturz des Hauses Stuart dar. Sie dreht sich ihm ganz um das 
Problem der Versohnung von Volksfreiheit und Staatsautoritat im Inter
esse der Macht und der Kultur des Ganzen. Dieser opolitische Gesichts
punkt beherrscht sein Werk so sehr, daB er g-egen die Whigs das rela
tive Recht der Stuarts und ihrer Partei verteidigt und fUr seine cigene 
Zeit England an Freiheit fUr gesattigt erklart. Fiir die dunklen religio
sen Motive, die er in der Geschichte des 17. Jahrhunderts walten sieht, 
mach tiger denn aIle politischen Interessen, hat er nur HaB und Verach
tung, kein Verstandnis. Wenn Rob e r t son die Geschichte Karls V. 
schrieb, stand ihm im Vordergrund die Frage, wie in dieser Epoche 
aus dem Kampf der letzten groBen Vniversalmonarchie mit den jungen 
national en Tendenzen das moderne europaische Staatensystem hervor
ging. Vnd G i b bon - in Rom, droben auf dem Kapitol, als im Tempel 
des Jupiter BarfiiBermonche die Vesper sangen, am 15. Oktober 1764, 
da stieg vor sein'em Geiste das Bud des romischen Imperiums auf, in der 
ganzen FiiIle seiner Macht, seines Glanzes und Gliickes wah rend der 
schonen Tage Trajans und Marc Aurels. Er faBte den EntschluB;, sein 
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Leben dem groBten Thema aller Geschichtschreibung zu widmen, dem 
Untergang des machtigsten Staates, den die Wdt erlebt hatte; mitflih
lend, mittrauernd begleitet er den Kampf dieses R1esenkorpers gegen 
die Feinde in seinem Innern und urn ihn her: darin aber liegt doch 
vornehmlich die einheitliche Wirkung seines Werkes, daB der politische 
Gesichtspunkt darin herrscht und auch die meisterhaften Schilderungen 
innerer Zustande von Volkern und Staaten immer zu ihm in Beziehung 
gesetzt werden. 

Alles, was in dem England dieser Tage das zergliedernde Studium 
der psychischen Tatsachen an feinerem Verstandnis des menschlichen 
Wesens erarbeitet hatte, war zur Verfiigung dieser Geschichtschreibung. 
Indem Hume, Robertson und Gibbon diesen Schatz verwerteten, wurde 
ihre Geschichtschreibung das U rbild aller pragmatischen Behandlung 
historischer Stoffe. Die Philosophie des Jahrhunderts durchdringt sie 
ganz. Hume und Gibbon hatten sie in den entscheidenden Jahren ihres 
Lebens in sich aufgenommen, und Voltaire, Montesquieu und die Enzy
klopadisten blieben ihnen stets vertraut. So geht diese englische Ge
schichtschreibung von den Individuen als Einzelkraften und in diesen 
vornehmlich doch yom Eigeninteresse aus. Alles politische Leben sucht 
sie sich von hier aus verstandlich zu machen, auch das GroBe, Heroische 
in den leitenden Personlichkeiten entspringt flir sie aus diesem Beweg
grund. Es war dieselbe Hypothese, durch welche in dieser Zeit das 
wirtschaftliche Leben der Erklarung unterworfen wurde; waren doch 
BewuBtheit, Riationalitat, Rechnung, die yom Interesse geleitet wird, 
die richtigen Kategorien, urn die Politik der groBen Monarchen und 
Minister dieser Epoche zu verstehen. Aber wie sie flir andere Zeit en 
und Menschen nicht mehr zureichten, fiihrte ihre Anwendung zu einer 
hochst einseitigen Geschichtsbetrachtung. Das 16. und 17. Jahrhundert 
und nun gar das Mittelalter oder die christlichen Gemeinden der ersten 
Jahrhunderte blieben diesen Schriftstellern unzuganglich. So viel sie 
von aHem GroBten, was den Historiker ausmacht, besitzen: wie die echte 
historische Kritik, so fehlt ihnen das genetische Verstandnis. Denn 
dieses wurzelt in dem Geflihl des Eigenwertes jeder geschichtlichen Er
scheinung. Nur sich selbst, nur ihre Gegenwart verstehen sie ganz. Nur 
was in der Vergangenheit ihren eigenen Kulturidealen verwandt ist, 
schatzen sie - als ein Stiick Zivilisation in der Barbarei. Sie mindern die 
menschliche Natur herab. Sie wiirdigen nicht ihre Lebendigkeit und 
ihren Reichtum. Und dem allen entspricht der klare, verstandesmaBige 
Stil dieser Geschichtschreibung, die elegante Einformigkeit, die wie 
ein grauer Ton iiber aU diese Bilder .gebreitet ist. Die' Erhebung des 
geschichtlichen Stoffes in die Gegenstandlichkeit entspringt hier, 50-

weit sie erreicht wird, nicht aus der unbefang·enen Hingebung der Seele 
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an das Objekt in lebendiger Anschauung; sie ist eine gewollte und re
flektierte KWlst, welche sich in Gibbon bis zur Affektation steigert. 

8. 
In Deutschland wurde der EinfluB der neuen Historie verstiirkt 

durch die Personlichkeit und das Wirken des groBen Konigs, sein Ver
hiiItnis zur franzosischen Literatur und seine historischen Schriften. Die 
Zeit der U rkunden- und Aktensammlungen und der publizistischen Ge
schichtschreibung wurde nun bei uns durch eine andere abgelost, welche 
die Masse des aufgehiiuften historischen Stoffes durch die neuen Ideen 
zu vergeistigen strebte. Montesquieu wirkte auf alle historischen und 
politischen Kopfe. Aus der Tiefe des deutschen Geistes ist doch die 
Richtung hervorgegangen, in welcher jetzt die aufgenommenen Ideen 
von uns fortgebildet wurden. In ihr lag ein urspriingliches Vermogen, 
Reichtum und Lebendigkeit der Krafte nachzuflihlen, welche die Ge
schichte erwirken. Dieses Vermogen wurde auBerordentlich gesteigert 
durch den Gang unserer geistigen Ges'chichte. Deutschland allein lebte 
unter der bestiindigen Einwirkung der groBen geistigen Kriifte, welche 
in der Vergangenheit bestimmend gewesen waren. Melanchthon hatte 
mit dem wiederhergestellten Glauben der aItesten chrisltlichen Gemeinde 
den Idealismus des Plat on und Aristoteles verkniipft, und Leibniz hatte 
diese beiden geschichtlichen Krafte mit dem naturwissenschaftlichen 
Denken des 17. Jahrhunderts zu versohnen unternommen. All das war 
bei uns Gegenwart. Es war fortwirkende Kraft. Hieraus entsprang das 
innerliche Verstiindnis der geistigen Geschichte. Mit diesem lebendigen 
VerhaIten hiingt der Sinn flir das Genetische, flir die wahre Natur der 
Entwicklung zusammen, wie er das Denken von Leibniz erflillte. Und 
nun war das Deutschland de~ 18. Jahrhunderts zersplittert in Besonder
heiten mannigfacher Art: kein Paris und kein London; ganz verschie
dene Mittelpunkte, Berlin, Dresden und Wien, die Seestiidte, dann 
Landstiidte mittlerer GroBe, in denen allenthalben ein geistiges Leben 
von provinzialer Eigenart pulsierte. So treten nun gegen die Mitte des 
Jahrhunderts die naturgewachsenen Originalmenschen bei uns auf, die 
aus der Enge deutscher Verhiiltnisse sich erheben und an den en davon 
immer noch etwas haften bleibt: Semler, Moser, Winckelmann, Hamann, 
Hippel, Herder. Eine ganz neue Auffassung der geschichtlichen Welt 
bricht in ihnen durch, eine neue wahrhaft historische Weltanschauung 
entsteht: aber kein groBer Geschichtschreiber, welcher das Werk 
Friedrichs'fortzusetzen die Macht besess'en hiitte. Die Enge unserer poli
tischen Verhaltnisse hielt auch den bedeutenden politis chen VerSitand 
von Schlozer und Spittler umfangen, und erst als das Zeitalter der Revo
lution die Nation in ihren Tiefen erschiitterte und das Geflihl ihrer Ein
heit weckte, erhielten wir eine groBe nationale Geschichtschreibung. 
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Justus Moser ist im Jahre 1794 gestorben, als ein Vierundsiebzi
ger. Die Hohe seines Lebens und Schaffens fiilIt in die Zeit der sieges
fro hen Herrschaft der AufkUirung,. und wenn in seinen letzten J ahren 
der Geist unserer neuen Literatur und Philo sophie ~nd die Erfahrung 
der franzosischen Revolution schon an den Idealen des Jahrhunderts 
rtittelten, so blieb diese Opposition doch noch auf einen kleinen Kreis 
erlesener Geister beschriinkt. Sie verwandelte noch nicht die Ober
zeugungen der Gebildeten. Die Aufkliirung vollendete hier vielmehr 
eben jetzt, in den beiden letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts, allent
halben ihre Eroberungen. 

Der Verfasser der Patriotischen Phantasien und der Osnabrticki
schen Geschichte erhebt sich inmitten seiner Zeit als eine einsame 
GroBe. Dieser realistische und praktische Geist, der sich tiberall dn 
die farbenreiche Wirklichkeit hiilt, der immer wieder seinen frischen 
Humor, seinen scharfen Spott oder seinen mannhaften Zorn gegen die 
Abstraktionen des Jahrhunderts richtet; dieser tiefe Blick, der in den 
stiindischen Gliederungen und patriarchalischen Verhiiltnissen seiner 
niedersiichsischen Heimat ein geschichtlich Gewordenes und darum 
Sinnvolles und Notwendiges erkennt; diese liebevolIe Beschiiftigung 
mit dem Vergangenen, urn die Entwicklung des Bestehenden zu sehen 
und die Kriifte zu fassen, welche diese Entwicklung bestimmt haben; 
diese geniale Methode, welche die mannigfaltigsten Einsichten mit
einander verkntipft, die Erziihlungen der Geschichtschreiber und die 
Angaben der Urkunden mit den Schltissen, die sich aus der ethymolo
gischen Erforschung der Sprache, aus der Betrachtung der Gegenwart, 
aus der Vergleichung des Ahnlichen und Verwandten, zuletzt aus der 
Natur der Sache ergeben: all das trat als ein ganz Neues den Zeitge
nos sen entgegen. Wie wenig sie diesen Mann verstanden, zeigen die 
U rteile der J ournale tiber seine Schriften - und nicht zuletzt die Bio
graphie des Heimgegangenen von Nicolai. Unfiihig, das Wesen dieser 
Personlichkeit zu fassen~ hiilt sich der Biograph an das Einzelne und 
AuBerliche, und alles, was den herrschenden Anschauungen widersprichtJ 

erkliirt, entschuldigt er aus den Rticksichten des Beamten auf das Vor
urteil seiner Vorgesetzten und seiner Landsleute. Nur einige Wenige, 
Herder, Goethe, Schlozer, Abbt, welche bei aHem, was sie von die-sem 
naturgewachsenen Charakter trennte, doch ihre tiefe Gemeinschaft mit 
ihm empfanden, blickten zu dem Patriarchen von Osnabrtick mit Be
wunderung und Verehrung empor. 

Selten ist wohl ein Schriftstellertum so unmittelbar und so deutlich 
aus den iiuBeren Tiitigkeiten und Verhiiltnissen des Autors hervorge
wachsen wie das Justus Mosers. Sein Vater schon steht mitten in den 
Geschiiften der Osnabrtickischen Landesregierung. Er selbst liiBt sich 
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nach der Vollendung seiner Studien als Anwalt in seiner Vaterstadt nie
der. Die Regierung iibertragt dann dem Siebenundzwanzigjahrigen mit 
dem Amt des Advocatus patriae ihre Vertretung bei den Standen; auf cler 
andern Seite iibernimmt er aber auch als Sekretar und darauf als Syndi
kus der Ritterschaft die Wahrung der standischen Interessen gegen 
die Regierung. In den Noten des Siebenjahrigen Krieges s.endet ihn 
das allgemeine Vertrauen bald in das Lager der Franzosen, bald in das 
der Verbiindeten, und nach dem FriedensschluB wird er zu einer schwie
rigen Mission nach London ausersehen. Der Tod des regierenden Bi
schofs eroffnet ihm inzwischen den ausgedehntesten Wirkungskreis. 
Unter dem Nachfolger lenkt Moser, als das geistige Haupt der Regie
rung, die Geschicke des Landes dreiBig Jahre lang, bis an seinen Tod, 
in rastloser, erfolgreicher und dankbar anerkannter Arbeit. Ein Lebens
lauf, aus welchem dem scharf beobachtenden Manne eine Fiille von 
Kentnissen des realen Menschen zustromen muBte, zumal in diesem klei
nen Staatswesen, wo jede Tatigkeit fUr das Ganze sogleich in das De
tail fUhrte. 

Und welch einen Reichtum lebensvoller Besonderheiten bar,g cler 
enge Kreis, in welchem er wirkte. Ein kleines norddeutsches Fiirsten
tum, mit einer Bevolkerung von 120000 Seelen auf einem Territorium 
von 45 Quadratmeilen, fernab von dem Schauplatz der groBen Welt
begebenheiten. Die Bediirfnisse der modernen Staaten waren hier nicht 
empfunden worden: so hatten sie auch nicht ihre umgestaltende Macht 
geiibt. Die Ordnungen der Vater hatten sich auf diesem zahen west
falischen Boden allenthalben in ihrer iippigen Mannigfaltigkeit aufrecht 
gehalten. Die auf Freiheit und Gleichheit der Landeigentiimer ge
griindete Verfassung der germanischen U rzeit, die ganze lange Entwick
lung des Mittelalters mit ihren Abstufungen und Abhangigkeiten aller 
Art, mit ihren zahlreichen, kunstvoll ausgeglichenen Gegensatzen von 
Lehnswesen und Untertanenverband, GroBgrundbesitz und Horigkeit, 
Stadtherrschaft und Biirgerfreiheit, fiirstlicher Landeshoheit und stan
discher Mitregierung, von Kirche und Staat, Klerus und Laientum, Bi
schof und Domkapitel: all das ragte in machtigen, naturwiichsigen 
Realitiiten in die Gegenwart hinein. Und wenn dann die Reformation 
auch hier die Herzen ergriffen hatte: eine starke Minderheit war doch 
der alten Kirche treu geblieben. Der westfiilische Friede hatte deshalb 
das seltsame KompromiB getroffen, daB das Land abwechs'elnd von 
einem katholischen und einem protestantischen Bischof regiert werden 
sollte. Fiir das Domkapitel wieder hatte derselbe Friede der katholi
schen Partei 24, der evangelischen nur 3 Stimmen zugesprochen. W 0-

hin der Blick fiel: Oberlieferu~g und Eigenart aller Orten. 
Dem verallgemeinemden und konstruktiven Geiste der Aufklarung 
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konnte das alles nur als eine einzige krause Anomalie etscheinen, als eine 
bestandige Beleidigung der Vernunft. Das Auge Mosers gewahrte hier 
einen groBen sinnvollen Zusammenhang, die Eigentiimlichkeit eines 
Organism us, der sich in einem Reichtum mannigfaltiger und doch 
immer VOIl demselben Slut genahrter Formen auslebt. Alles, was ein 

/ 

Yolk besitzt, Religion, Sprache, Verfassung, Recht, Sitte, bis hinein in 
die geheimsten Vorstellungen und Gewohnheiten, ist das natiirliche Pro
dukt der in ihm wirkenden Bildungskraft. Und zwar bleiben die groBen 
Typen dieser Lebensformen immer dieselben: ihre besonderen Gestalten 
andern sich bestandig mit den auBeren Bedingungen, unter denen sie 
stehen. Wie der Korper der organischen Natur in jedem Augenblick 
derselbc und nicht derselbe ist, so ist auch im Volksleben alles An
pas sung, Entwicklung, Wachstum, und wie dort, so ist auch hier stei
gende Differenzierung die notwendige Folge: kein Ding gleicht dem 
andern. Der urspriinglichste und allzeit machtigste Faktor aber, der 
die LebensauBerungen eines Volkes beherrscht, liegt in den wirtschaft· 
lichen Verhaltnissen. Moser weist ihre Einwirkung in allen Institutionen 
und Anschauungen nacho Was er in dieser Hinsicht an realistischer Auf
fassung und scharfsinniger Erklarung geleistet hat, stellt ihn ebenbiir
tig an die Seite der groBen Physiokraten. Er ist der Vater der histori
schen Nationalokonomie. 

Es war eine ganz neue Au£fassung der geschichtlichen Ers{;heinungen. 
Montesquieu hatte zuerst wieder der politischen Theorie das BewuBt
sein des besonderen Charakters jedes Volkes und der Abhangigkeit des
selben von der geographischen Lage, dem Klima und der Bodenbeschaf
fenheit zuriickgewonnen. Das Jahrhundert stand unter dem Eindruck 
seines Werkes. Moser hat seine Verwandtschaft mit dem groBen Fran· 
zosen gefiihlt. Er hat ihn immer hochgehalten; er benutzt ihn in seinem 
eig'enen Kampfe gegen die nivellierenden Tendenzen der Zeit gern als 
Eideshelfer. Aber wenn nun doch auch Montesquieu dem Geiste der Auf
klarung seinen Tribut zahlte und die Mannigfaltigkeit der Verfassungen 
und Gesetze, wie er sie forderte, aus de~ planmaBigen Machen der 
einsichtsvollen Fiirsten und Minister hervorgehen lieB: hier trat nun 
dieser verstandesmaBigen Auffassung, aus der eigentiimlichen Richtung 
'des deutschen Geistes entspringend, eine andere entgegen, welche das 
geschichtliche Werden aller politischen Einrichtungen, und zwar im 
organischen Zusammenhang mit allen anderen Lebensformen, in den 
Vordergrund stellte. Montesquieu wollte beweisen, daB die Staaten nur 
dann Kraft und Dauer empfangen konnten, wenn ihre inneren Einrich
tungen auf die Erkenntnis ihrer besonderen Lebensbedingungen ge
griindet wiirden. Moser lebt in der Oberzeugung, daB die Gesundheit 
eines Volksganzen an die natiirliche Entwicklung seiner urspriinglichen 
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Anlagen gekniipft sei. Die beiden groBen Moglichkeiten, die Erschei
nungen der Geschichte zu verstehen und zu beherrschen, kamen nun 
erst zu ihrem gleichmaBigen Recht. 

Das aber ist nun die Schranke in dem Denken dieses groBen Mannes, 
daB er den wahren Kern des Volkes nur in dem festen Grundbesitz 
sehen und als natiirliche Entwicklung nur diejenige gelten lassen 
mochte, die auf die Erhaltung dieses Elementes gerichtet ist. Er hat zu 
den okonomischen Problemen seiner Zeit mit zahlreichen Vorschlagen 
SteHung genommen: sie gehen immer auf dieses eine Ziel, die Inter
essen der Landwirtschaft gegen die Gefahren zu schiitzen, die ihnen 
jetzt immer naher drohen, von den aufstrebenden Machten der Industrie, 
des Handels und des Geldes, von der zentralisierenden Beamtenregie
rung des modern en Staates, von der Wissenschaft und Bildung, von dem 
ganzen Geiste des 18. J ahrhunderts. Diese harte Oberzeugung erwuchs 
ihm aus den primitiven Zustanden seiner westfalischen Heimat. Er 
lebte in diesen engen Verhaltnissen, er fand in ihnen die Quelle all 
der ruhigen Zufriedenheit, die ihn um~ab und die ihn seIber erfiillte. 
So lehnte er starrsinnig alles ab, was der Fortschritt der Kultur hervor
gebracht hatte, das Gute wie das Bose. 

Niemand hat so nah wie er den Landmann belauscht in seinem 
ganzen Tun und Lassen, in seiner ehrlichen Arbeit unter dem freien 
Himmel Gottes, in seinem einfachen Familienleben, in seiner ~erben 
Frohlichkeit und Geselligkeit, seinen alten, treu gehiiteten Brauchen 
und VorsteHungen, seinen festen Begriffen von Recht, Moral und Reli
gion. Und niemand hat so tief empfunden und so schon geschildert, 
wieviel trauliche Poesie und wieviel stilles Gliick in diesem Leben liegt, 
das ruhig in sicheren Gleisen dahinflieBt, unbeachtet und unberiihrt 
von der groBen Welt da drauBen mit all ihrer triigerischen Kultur. 
Rousseau! Aber der heiBbliitige Sohn der romanischen Schweiz muBte 
seine Ideale in den engen Raum seines Herzens verschlieBen; die Welt 
trat sie iiberall mit FiiBen, und er seIber zerrte sie immer wieder in den 
Schmutz. So wurden Bitterkeit und U ngerechtigkeit die Grundstimmung 
seines \Vesens und seines Schaff ens. Er wurde zum Menchenhasser, 
zum Fanatiker der Revolution. Moser sah, was er pries, in greifbarer 
Wirklichkeit urn sich her. Er brauchte den Frieden nicht zu suchen, er 
brauchte ihn nur zu schiitzen. Die Natur hatte ihm das heiterste Tempe
rament gegeben, das Schicksal ein arbeits- und segensreiches Leben, 
in sicheren auBeren Verhaltnissen, in den schonsten Beziehungen ge
meinsamer Tatigkeit und Gesinnung. Er konnte das Gliick des Daseins 
genieBen und seine Misere humorvoll zuriickweisen. All das strahlt aus 
seinen Werken wieder. 

So entspringt nun die siegreiche Kritik, welche Moser an dem 
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ganzen System der AufkHirung iibt, lange bevor ihm die Erfahrungen 
cler franzosischen Revolution von allen Seiten Mitstreiter herbeifiihrten. 

Das 18. Jahrhundert lebte in dem Gedanken, die verwickelte Welt 
des menschlichen Lebens auf klare und allgemeingiilti.ge Begriffe und 
Satze zuriickzufiihren und aus diesen ebenso einfache und gesetzmaBige 
Maximen fUr das praktische Verhalten zu gewinnen. Das diskursive 
Denken war das Mittel, alles zu begreifen und alles zu regeln. Moser 
zeigt die Grenzen der Leistungsfahigkeit dieses Mittels und die Ge
fahren seiner Anwendung auf das politische Leben. 

Das regelrechte Denken laBt den Menschen in allen praktis'chen 
Fallen in Stich. Denn wie es ein "Rechnen" ist, bedarf es lauter ein
zeIner, bestimmter Begriffe, die nur durch Abstraktion, das heiBt durch 
kiinstliche Verkleinerung der wirklichen Dinge und Verhaltnisse ge
wonnen werden konnen. Das Denken geht von Voraussetzung zu Voraus
setzung, yom Toelle zum Teile des Teiles: alles Wirkliche ist ein End
liches. So muB die lebendige Anschauung, der "Totaleindruck", 
schlieBlich iiberall ersetzen, was das Denken nicht leislten kann. Es 
ist das "schweigende Denken", welches Carlyle als die Voraussetzung 
aller wirklichen Arbeit dem W ortreichtum der Redner entgegensetzte" 
des sen Macht Bismarck fUhlte, wenn er die glanzenden Dialektiker im 
Parlament und am Ministertisch nicht leiden mochte. Mosier weist auf 
seinen Bauer hin. Das Gottvertrauen desselben ist unerschiitterlich. 
"Brennt ihm sein Haus ab, oder raubt ihm ein Hagelschlag seine ganze 
Hoffnung auf dem Felde: Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen. 
Stirbt ihm sein gutes Weib oder sein liebstes Kind: im ewigen Leben 
sieht er sie wieder. Unterdriickt ihn der Machtige: nach dieser Zeit 
kommt eine andere. Raubt ihm der Krieg alles: Gott weiB, was ihm 
niitzlich ist, und allezeit wird der Name des Herm mutig gelobt. Und 
auf dem Sterbebette sieht er, des Lebens satt und miide, seiner Ab
spannung yom J och mit einer bewundemswerten Ruhe entgegen, ohne 
all der Trostungen zu bediirfen, die sich der Gelehrte gesammelt hat, 
und bloB mit den Hausmitteln versorgt, die ihm der praktische Reli
gionsunterricht gewahrt." Diese Macht der Religiositat beruht darauf, 
daB der Landmann seine Gottesvorstellung aus dem unzergliederten 
Totaleindruck der ihn umgebenden Schopfung gewinnt. Neben dem 
hochsten Beispiel sogleich das derbste, wie Moser das liebt. Ein Weib 
haIt uns in dem Zauberbann ihrer Anmut. Wieder ein enenso machtiger 
wie unauflosbarer Totaleindruck. Der "anatomische Moralist" wird das 
Geheimnis nie ergriinden, er wird im Gegenteil zuletzt nur ein Aggre
gat von Schwachen zu sehen glauben. Der "praktische Mann" zerstort 
sich nicht durch die Zergliederung die Freude. Und so ist es tiberall. 
Der Feldherr in der Schlacht, der Entdecker in der Gefahr: sie konnen 
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nur nach Totaleindriicken handeln. Sie haben gar nicht einmal die Zeit, 
das langsame Werk der Reflexion zu vollziehen. Es ist gewiB, "daB un
endlich mehr Gutes in der Welt unterbleiben wiirde, als jetzt darin Boses 
geschieht, falls es in des Menschen Vermogen wiire, sich an der Schnur 
abgezogener Regeln zu halten oder jede seiner Handlungen so einzu
richten, wie er es sich in seinem Lehnstuhl bei kalter Oberlegung vor
genommen hiitte". Ein Ende nehmen muB demnach die moderne 
Oberschiitzung der Verstandesbildung und der darauf gegriindeten 
Kultur, bei der Erziehung der J ugend, der Anstellung und Beforde
rung der Beamten, bei der ganzen sozialen und politischen Wertung des 
Menschen. Gelehrsamkeit ist im besten FaIle nichts anderes als Faul
heit, und Aufkliirung dient nur dazu, solche Faulheit zu bestiirken. "Der 
Uirm gegen Barbarei ist nur die Losung der gelehrten Marktschreier, 
die gem ihre Pillen verkaufen wollen." 

Und nun trifft die Kritik dieses gewaltigen Autochthonen den inner
sten Kern des modemen Staates, seine energische Tendenz, durch das 
Mittel gleichmiiBiger Gesetzgebung und Verwaltung diesen ganzen 
wuchemden Reichtum des Mannigfalti'gen, Besonderen, Eigenartigen 
und Eigensinnigen aus dem Wege zu riiumen. "Seitdem Voltaire es 
einmal liicherlich gefunden hat, daB jemand seinen ProzeB nach den 
Rechten eines Dorfes verlor, wiihrend er ihn nach denjenigen eines dicht 
dabei gelegenen gewonnen haben wiirde, werden iibeTall allgemeine 
Gesetzbiicher gefordert und geschaffen." Und doch ist jedes Verhiilt
nis und jedes Ereignis in den organischen Gebilden der menschlichen 
Gesellschaft so eigenartig, daB es nur durch einen Gewaltakt nach einer 
allgemeinen Regel behandelt werden kann. "Voltaire hiitte nicht notig 
gehabt, die Verschiedenheit der Rechte in zwei Nachbardorfem liicher
lich zu finden; er hiitte dieselbe Verschiedenheit in zwei unter e i n e m 
Dache lebelIlden Familien finden konnen, von denen das Haupt der einen 
mit seiner Frau in Giitergemeinschaft lebt, das andere aber nicht. Wie
viel tausend Rechtsfragen entStehen aus dieser einzigen Verschieden
heit und miissen gegen de:n Einen so und gegen den Andern anders 
entschieden werden." Und nach diesem Beispiel zieht nun Moser immer 
wieder ganz bestimmte FaIle aus dem weiten Gebiet des biirgerlichen 
Rechts heran, um daran die Unzula,nglichkeit und Ungerechtigkeit all
gemeiner Gesetzesvorschriften zu zeigen. Er tritt deshalb iiberall flir 
das Recht des freien Vert rages ein. Dieses 5011 in materielleT Beziehung 
in keiner Weise beschrankt werden: "Vertriige gelten geglen Gesletze." 
Oder er will die natiirliche Gerichtsbarkeit der alten wirtschaftlichen 
Verbiinde, der Markgenossenschaften und Grundherrschaften, der Gil
den und Ziinfte gewahrt wissen. Desgleichen verlangt er flir das Straf
recht die Emeuerung der alten germanischen Geschworenengerichte. 
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Diese allein bieten die Gewahr flir eine schnelle und gerechte J ustiz. 
Vnd hier wie auch s'Onst k'Ommt seiner Beweisfiihrung neben seinen 
hist'Orischen Studien die lebendige Bekanntschaft mit den englischen 
Zusilinden zu gut, in denen sich, wie er erkennt, die Verfassun_g der ger
manischen Urzeit am natiirlichsten entwickelt hat. "In den meisten 
Staaten wird der Verbrecher nach abstrakten Gesetzen verdammt: in 
England erkennen zwolf T'Otaleindriicke iiber die k'Onkrete Tat." Das 
Einzige, was der Staat leisten kann und leisten muB, ist die Feststellung 
und Wahrung des "formlichen Rechtes". Es muB feste F'Ormen geben, 
nach denen Recht gesucht und gespr'Ochen werden solI, und eine Aut'O
ritat, die diese F'Ormen und das nach ihnen gefundene Recht schiitzt. 
Wie denn auch iiberall in der Geschichte des Rechts die ProzeBord
nungen das Friihere, die Gesetzbiicher das Spatere sind. Darii:ber kann 
der Fall eintreten, daB das wirkliche Recht dem formlichen weichen 
muB: "Es ist P'Olitisch besser, daB ein einzelner Mann trauere, als daB 
man alles in Gefahr setze." Moser geht S'O weit, zu sagen, das wirkliche 
Recht konne zur N'Ot in derWelt entbehrt werden, das formliche nicht. 
In diesem Zusammenhang betrachtet Moser, wie dann nach ihm, aus 
der unmittelbaren Anschauung der englischen Ges'chichte heraus, Ed
mund Burke, die Wahrung der Rechtsk'Ontinuitat als die unumgang
liche Bedingung jeder Anderung in der Verfassung 'Oder in den anderen 
Zustanden eines V'Olkes. Sie ist fiir ihn das allen erkennbare Merkmal 
daflir, daB die Entwicklung sich natiirlich v'Ollzieht. Denn wie jeder 
Vertrag der Ausdruck der Anpassung des P'Olitis'chen Organismus an 
ein real es Bediirfnis ist, S'O werden andere Bediirfnis:se andere Vertrage 
herv'Orrufen, 'Ohne daB man zu dem gefahrlichen Mittel des Rechts
bruches zu schreiten braucht. 

Wenn nun gar der rati'Onale Geist des 18. Jahrhunderts in seiner 
Sucht nach einfachen, allgemeinen Prinzipien S'O weit geht, den Staat 
auf die ewigen Rechte des Menschen zu griinden, so gelangt er flir 
Moser zum 'Offenbaren Vnsinn. Die Lehren L'Ockes und R'Ousseaus 
stell en Natur und Geschichte auf den K'Opf: das wies Moser sch'On in 
den siebziger und achtziger Jahren an zahlreichen Pr'Oblemen nach, 
und als nun die franzosis'che Rev'Oluti'On den Versuch machte, dieSie 
Lehren in die vVirklichkeit zu iibertragen, brauchte er nur zu wieder
h'Olen, was er in den beiden ersten Sammlungen der "Patri'Otischen 
Phantasien" auseinandergesetzt hatte. Sein Grundgedanke ist iiberall, 
daB der Staat durchaus S'O betrachtet werden muB wie jede andere 
menschliche Verb in dung zur Erreichung eines bestimmten Zweckes, 
daB demnach in ihm Leistungen und Rechte durch seinen besonderen 
Zweck beschrankt sind, in dies em Vmfang aber zueinander in einem 
inneren Verhaltnis stehen, welches dann in der F'Orm v'On Vertragen, 
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von "Sozialkontrakten" seinen auBeren Ausdruck findet. Und zwar ist 
der einzige Zweck des Staates gemeinsamer Schutz nach auBen und 
innen. Zu diesem Zwecke griinden iiberall die ersten Eroberer des 
Landes eine Genossenschaft; jeder, der ein Landlos erhalt, tritt in die
selbe ein, zu gleichen pflichten und ~leichen Rechten. Dies ist der erste 
"Sozialkontrakt". Derselbe kann natiirlich nur von denjenigen fortge
setzt werden, welche die Landlose erben. Wer kein Bodeneigentum be
sitzt, kann die Pflichten der politischen Genos'Senschaft nicht erfiillen 
und deshalb auch nicht an ihren Rechten teilnehmen. Er muB sich, 
wenn er gleichwohl ihren Schutz genieBen will, jede Bedingung ge
fallen lassen, und sei es auch die der LeibeigenSiChaft. In dieser Lage 
sind von vomherein alle Sklaven und Horige, sind weiter aile jiingeren 
Sohne und Nachkommen der ersten Landeigentiimer, sind endlich aIle 
diejenigen, die nach der Aufteilung des Landes neu hinzuziehen, urn 
als Pachter und Knechte oder als Handler und Handwerker ihren 
Unterhalt zu suchen. Der Staat ist und bleibt, wie Moser gem ausein
andersetzt, eine "Aktiengesellschaft", in der nur diejenigen raten und 
taten, die eine "Aktie" besitzen. Die weitere Entwicklung ist dann die, 
daB einerseits mit der steigenden Ungleichheit des Besitzes ein gewiSlSes, 
je nach dem Bediirfnis wechselndes MaB desselben als Bedingung flir 
die Teilhaberschaft an der politischen Genossenschaft festgestellt wird. 
Wer weniger besitzt, scheidet aus. Und wie sich in jeder andem Aktien
gesellschaft der EinfluB der Mitglieder nach der Anzahl ihrer Aktien 
richtet, so haben auch im Staate diejenigen, welche mehr leisten konnen 
und miissen, einen groBeren Anspruch auf seine Amter und Wiirden. 
Andererseits entwickelt sich in den Stadten aus dem steigenden Ver
kehr und Gewerbe ein neues Eigentum, das Geldeigentum, welches bald 
ebenbiirtig neben das bisher allein bekannte Landeigentum tritt. Zu
gleich wachsen die Aufgaben des Staates und sinken die Krafte seiner 
erst en Kontrahenten. Die Folge ist, daB sich der Staat immer h~ufiger 
an die Reicheren und Machtigeren unter seinen Schutzverwandten mit 
"Beeden" wendet und ihnen flir die Erflillung derselben immer giin
stigere Sozialkontrakte gewahren muB, bis er sie zu Sitz und Stimme 
auf der Landesversammlung zulaBt. Dies ist der Ursprung des "dritten 
Standes". des "tiers etat". Der Charakter des Staates wird indessen 
dadurch nicht geandert, daB jetzt neben die Besitzer von "Landaktien" 
solche von "Geldaktien" treten. Die neuen Mitglieder besitzen, sdbst 
wenn sie die Mehrheit bilden, nicht das Recht, einseitig das Eigentum 
der alten zu schadigen, wie das jetzt Clie franzosische Nationalversamm
lung tut, wenn sie die Leibeigenschaft aufhebt oder die Giiter einzieht, 
die man einst der Kirche iiberlassen hat. Noch weniger aber kann die 
groBe Masse derer, die auch jetzt noch auBerhalb des Staates bleiben, 
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sich zu "Menschen" erkliiren und daraus irgendeinen politischen An
spruch herleiten, so wenig als die englische Nation oder das englische 
Parlament, und ware es auch dariiber einig, die ostindische Kompagnie 
auflosen oder alle eingeborenen Englander zu Aktionaren machen kann. 
Moser betont immer wieder: auf den bloB en Begriff des Menschen laBt 
sich ein Staat so wenig griinden als ein Deichverband oder irgendeine 
andere reale Vereinigung. Eine besondere Eigenschaft, eine Aktie, muB 
iiberall hinzukommen, und wie nicht alle Menschen gleich gut zum 
Tanzen oder Musizieren taugen, so besitzen sie auch nicht fiir den Staat 
alle denselben Wert und dasselbe Recht. "Es muB den Theolo.gen iiber
lassen bleiben, ein Reich Gottes ohne Aktien zu errichten und die Men
schen unter der Rubrik von armen Siindem miteinander auszugleichen." 

Eine Auffassung des Staates, die zunachst als unendlich eng und 
starr erscheint, vor aUem, wenn man sie ohne das reale Detail ihrer Be
griindung wiedergibt. Ihr fehlt das Verstandnis fiir die Leistung der 
naturrechtlichen Ideen in den modemen GroBstaaten. Aber iiberaU 
verbergen sich unter dieser Form die neuen groBartigen Gedanken 
Mosers von dem organischen Zusammenhang aller menS'chlichen Ver
haltnisse, von ihrer inneren ZweckmaBigkeit im Ganzen und im Ein
zelnen, die daraus folgt, und von ihrem selbstandigen Lebenstrieb, nach 
welchem sie sich allen neuen Bedingungen anpassen, in bestiindiger, 
natiirlicher Entwicklung. Es war der Anfang der historischen Schule, 
wie das Savigny anerkannt hat. Und die Schwachen und Einseitig
keiten Mosers sind nur diejenigen, die in der Natur dieser ganzen 
Schule liegen. 

Und aus dieser historischen Betrachtung der Gegenwart erhob sich 
nun dieser Geist zu einer Idee der deutschen Geschichte, so groB und 
tief, daB sie bis heute noch nicht FJ,usgefiihrt worden ist. Ihr Mittel
punkt soUte der gemeine Landeigentiimer sein. Die Verandermlg seines 
Rechtes, seiner Sitten und Anschauungen unter den wechselnden Be
dingungen seiner Existenz, der EinfluB der Re~ierungen und der 
graBen politischen und kriegerischen Vorgange auf diese Entwicklung, 
der feine unsichtbare Zusammenhang, der von den hart en Alltaglich
keiten des wirtschaftlichen Lebens bis zu den hochsten Leistungen der 
Kultur reicht: alles das soUte zur Darstellung kommen. 

Welch ein Gegensatz zwischen der ganzen historischen Anschauung 
dieses unvergleichlichen Mannes und derjenigen der franzosis'chen und 
englischen Geschichtschreibung des J ahrhunderts I Die strukturlose Dar
stellung der Kultur einer Zeit, wie sie diese Voltaire, Hume, Robertson 
und Gibbo,n gegeben hatten, war hier ersetzt durch den Gedanken eines 
inneren Zweckzusammenhanges, welcher die verschiedenen Daseins
auBerungen in einer Epoche verkniipft. Der abstrakte Begriff des Fort-
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schrittes, in we1chem das ganze 18. Jahrhundert lebte, war iiberwunden 
durch den der Entwicklung, der, in Leibniz angelegt, nun zu frucht
barer Anwendung gebracht wurde. Und wie niemand vor oder nach 
Moser menschlicher, lebendiger, warmer den Zusammenhan,g zwischen 
den natiirlichen Lebensformen einer Zeit und dem Gliick der inneren 
Befriedigung der Individuen, die unter diesen Formen stehen, darge
steilt hat, so war nun auch jenes ungeschichtliche Verfahren der Auf
kllirung beseitigt, nach we1chem die Kultur des 18. Jahrhunderts den 
MaBstab fiir aile friiheren Zeiten bildete. J ede Zeit tragt fUr Moser 
ihren . MaBstab in sich selbst. Das innere Ziel, das immer Gliick, Zu
friedenheit, Harmonie der Gesellschaft ist, bildet den einzigen MaB
stab, der zunachst an ein Zeitalter gelegt werden muB. 

9· 
Der groBe Plan einer wirklichen Geschichte des deutschen Vol

kes, wie ilm Moser gefaBt hatte, wurde von niemand durchgefiihrt. 
Moser schrieb die Osnabriickische Geschichte, Spittler die Wiirttemr 
bergs. Aus un serer politischen Lage, die uns mitten hineinstellte zwi
schen kosmopolitische Universalitat und Partikularismus, ergab sich das 
Schicksal unserer politis chen Geschichtschreibung: uni versalhistorische 
Obersichten und Partikulargeschichte. Kein groBes Werk politischer 
Historie entstand in dem Deutschland dieses J ahrhunderts. Da~egen 
manifestierte sich das tiefsinnige Verstandnis der Krafte geistiger Kultur 
sofort in einem historis:chen Kunstwerk erSiten Ranges, der Kunstge
schichte Winckehnanns. 

Seit den Schriften von Goethe und Justi steht Winckelmann in 
seiner Entwicklung und seinem Werte so deutlich vor uns als kaum ein 
anderer deutscher SchriftsteUer. So geniigt es, kurz die Stelle zu be
zeiclmenj die in der Entwicklung der historischen Wissenschaft seine 
Geschichte der griechischen Kunst einnimmt. 

In seinen miihseligen Jugendjahren sammelte und vermehrte er be
standig die Kenntnis dessen, was Franzosen und EngUinder iiber die 
historische Wissenschaft gedacht hatten. Voltaire begleitete ihn nach 
Rom. Montesquieu war ihm stets gegenwartig und lehrte ihn den Ver. 
schiedenheiten in den Schopfungen der VOlker nachgehen bis in ihre 
natiirlichen Ursachen. Er war durchdrungen und gesattigt von den Be
griffen der Aufklarung iiber den Zusammenhang der Kultul' und die 
neuen Aufgaben der Geschichte. Die so gewonnenen Einsichten wandte 
er auf die griechische Welt an, in deren Studium er aufgewachsen war. 
Er lebte in ihren Dichtern, doch der starkste innere Zug seiner Seele 
war auf die Schonheit gerichtet, die dem bildenden Kiinstler in der sinn
lichen WeIt, vornehmlich in den menschlichen Gestalten erscheint. Er 
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sagte einmal, Gott habe einen Maler aus ihm machen wollen. In dem 
Enthusiasmus Platons fiir den Eros und die Gegenwart iibersinnlicher 
Ideale in der Schonheit der Gestalten fand er die Erklarung fUr die 
geheimnisvolle Beziehung zwischen dem Zug nach einer rein geistigen 
Vollkommenheit und der Sinnenfreude an der Schonheit der Korper, 
wie er sie in sich seIber empfand. Und als er nun in Elend und Kiimmer
nissen, ein DreiBigjahriger, nach Dresden zum Grafen Biinau sich 
durchgeschlagen hatte, wo er Gsers Kunstweisheit in sich aufnahm, WI> 

ihn in den Bauten des prachtliebenden Konigs und in den Gemalden und 
Statuen der entarteten italienischen Schule die hofische Kunst dieses 
Jahrhunderts umgab, wo aber auch die Sixtinische Madonna in der Ga
lerie und antike Bildwerke waren, da erkannte er so fort mit der Divi
nation des Genies, welches aus wenigen Erfahrungen das Wesen def" 
Sache erfaBt, die unermeBliche Dberlegenheit der groB.en Kunst iiber
alles, was ihn an Werken der Zeit umgab. Er faBte nun aber das 
Wenige, was ihm von bildender Kunst zu Gesicht kam, von dem Ge
sichtspunkt auf, den Homer, Sophokles, Plat on und Raffael in ihm 
entwickelt hatten. Diese ganze WeIt atmete edle Einfalt und stille 
GroBe, die Stille der Meerestiefe bei bewegtester Oberflache, eine g,e
haltene Starke der Seele. Sie bestand aus typischen Gestalten. Es war 
eine Antizipation des groBen griechischen Stils, wie ihn dann die 
Skulpturen des Parthenon vollkommen sichtbar machten. Der Gegen
satz dieses Vollkommensten mit den Kunstprodukten der Zeit steigerte 
in ihm Sehnsucht und Begeisterung fUr etwas, was verloren war und 
des sen Spuren aufzusuchen ihm Lebensbediirfnis wurde. Das Vollkom
mene der Kunst erhob sich vor ihm wie ein femes ungeheures Gebirge 
in der Flachlandschaft seiner Zeit - ein Hochstes, das in der Ver
gangenheit lag. Er gelangte endlich nach Rom, und in den wenigen 
J ahren, die ihm noch vergonnt waren, bildete sich seine griechische 
Kunstgeschichte aus. 

Das Vermogen der nachschaffenden kongenialen Anschamung wurde: 
durch ihn in seinem Werte fUr das historische Erkennen zur Aner
kennung gebracht. Diese Anschauung erfaBt Werke des GeisteS durch 
eine innere Bewegung der Seele, sie' geht vom Ganzen aus und macht 
es aus der erzeugenden Kraft verstaudlich bis zu jedem Zuge der Tech
nik, in welchem das Innere sich ausdriickt, bis zu jeder Linie des Bild
werkes oder dem Rhythmus und Klange der V'erse. Winckelmann bildete 
dieses Verfahren aus, als er bald nach seiner Ankunft in Rom den 
Plan faBte, die Bildwerke zu beschreiben, die damals in dem Statuen
hof des Belvedere vereinigt waren. In dem ersten Gliick dieser romi
schen Tage, im Verkehr mit den Kiinstlem, gemeinsam mit dem Maler 
und Kunstkritiker Raphael Mengs, dem Freunde seines Herzens, be-
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$ann er die Beschreibul1:gen. Indem er bestandig fortarbeitete, vereini$
ten sich seine Beobachtungen zu konzentrierten Anschauungen der Bild
werke. "Diese Arbeit beschaftigt mich dergestalt, daB ich, wo ich stehe 
und gehe, daran denke." Er erlebte, wie erst ein innerer Zustand, der 
dem des schaff end en Kiinstlers seIber verwandt ist, das Versltlindnis 
der Werke desselben hervorbringt. Und aus langem Versuchen ging ihm 
auf, daB nur ein ganz neuer Sril und eine neue dichterische Sprache 
diesen hochsten Gegenstanden genugtun konnen; nur Buffon hatte \"or 
ihm ahnlich geschrieben. So entstanden die Beschreibungen des Apoll 
von Belvedere, des Herkulestorso, des Laokoon, des sogenannten Anti
nous, welche spater fast unverandert in seine Kunstgeschichte aufge
nommen wurden. In ihnen erfaBte er die unverwiistlich fortwirkende 
GroBe der alten Kunst, weil deren Idealbild in ihm lebte. Ihm scheint 
in diesen spateren Skulpturen leichter die Schonheit zuganglich ge
wesen zu sein als in dem Alteren und GroBeren, das doch auch in Rom 
und Pompeji von ihm gesehen und studiert wurde. Er versteht den Apoll 
als eine Erscheinung aus dem "Reiche unkorperlicher Schonheiten", die 
sich dem Beschauer entgegenbewegt, ohne Anstrengung der Krafte: er 
scheint der Zeitlichkeit entnommen, J ugend und reife Mannlichkeit sind 
in dem iiberschlanken Bau verschmolzen. In dem Herkulestorso ist die 
olympische Ruhe des vergottlichten Heros verkorpert, ein gleichsam un
sterblicher Leib, welcher dennoch Starke und Tiichtigkeit zu den grogen 
Vntemehmungen, die er vollbracht, behalten hat; aus dieser einheit
lichen Konzeption erklart er den Torso bis in das Einzelne der Musku
latur. Und jeder Zug in dem nackten Korper des Laokoon entspringt 
daraus, daB der Schmerz des Korpers und die GroBe der Seele durch 
den ganzen Bau der Figur mit gleicher Starke ausgeteilt und gleichsam 
abgewogen sind; das Gegenspiel von Leiden und von Widerstand, von 
Korperschmerz und Geistesstarke macht die anatomischen Einzelheiten 
verstandlich. Dies ist ein Verfahren, das von dem nackten Korper durch 
das sorgfaltigste Studium die einheitliche Intention abliest, aus dem er 
im Genie des Kiinstlers entsprang. So lehrt der Geschichtschreiber der 
Kunst sehen. Er wird zum Organ fUr das Verstandnis des KunstwerkeSl, 
wie der Kiinstler das Organ ist, durch das wir die Wirklichkeit schen 
lernen. Von der bildeaden Kunst wurde dies Verfahren auf Kunstwerke 
jeder Art durch Herder und Schiller, die Schlegel und Goethe an
gewandt, und es bildet einen wesentlichen Bestandteil jeder kunst
geschichtlichen Arb-eit. Eine solche Methode asthetischer Interpretation 
ist die Grundoperation auf diesem Gebiete. 

Vnd wie Winckelmann nun von diesen Beschreibungen fortgefiihrt 
wurde zum Stil der Kiinstler unld der Abfolge der Epochen des Stils, 
wie seine Kunstgeschichte sich ausbildete, entstand seine andere groBe 
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Leistung flir die Geschichtswissenschaft. Seine Anschauung von der 
Vollkommenheit griechischer Kunst durchbrach den Grundgedanken 
von einem allroahlichen Fortschritt durch gesetzmaBige Stufen zu der 
groBen Kultur des 18. Jahrhunderts. Ein ungeheures Phanomen war 
da, lange vor dieser Kultur liegend, in anderen Kraften als den ihrigen 
gegriindet, und es konnte in diesen Fortschritt nicht eingeordnet werden. 
Mit diesem Gedanken begann die deutsche Renaissance des Griechen
turns, welche riickwarts gewandt war auf die GroBe des' Kunstvermogens 
im griechischen Volke. Sie wurde bestimmt durch den asthetischen Ge
sichtspunkt, und von hier aus schuf sie allmahlich eine Anschauung 
des ganzen Zusammenhanges griechischen Lebens. Schon Winckelmann 
unternahm, die griechische Kunst wie ein organisches Gewachs aus den 
Bedingungen zu erklaren, unter denen es entstanden war. Er sietzte da
mit die Arbeit von Montesquieu fort. Von diesem groBen Denker lernte 
er die Abhangigkeit jeder geschichtlichen Gestalt von dem Klima, der 
Formation des Bodens, der Lebensweise der Mensehen auf ihm. Wie er 
em unermiidlicher Leser war, floB ihm von vie1en Seiten der Stoff 
zur Durchflihrung dieser Grundgedanken zu. Auf der Grundlage dieser 
gleichsam geographischen Betrachtung nebeneinander sich erhebender 
Kulturen erschien erklarbar, daB eine Nation in der Religion oder in 
der Kunst in friiher Zeit ein AuBerordentliches hervorbringt, ldas nie 
wieder nachher erreicht wird. Alle Ursachen, welche die Vollkommen
heit der griechischen Kunst erklaren konnen, wurden von ihm zu
sammengefaBt: die feinere Organisation der s'iidlichen Volker, das 
Melodische ihrer Sprache und ihr bildlicher Ausdruck, die Schonheit 
der griechischen Korper, die durch ihre Spiele, ihre Feste und ihren 
Kultus der schonen Erscheinung gesteigert wurde, die politische Frei
heit, welche die GroBe der Seele entwickelte und das U rteil iiber die 
Kiinstler nicht sinnlichen Fiirsten, sondern den Weisesten des Volkes 
iiberlieB. Auf dieser Grundlage erhob sich in Griechenland die Kunst 
des Ideal-Schonen, welche die Natur steigert, indem Sie ihre Ab
sicht, den vollkommenen nackten Korper zu bilden, von den Hem
mungen befreit, die der Zufall mit sich bringt. 

Den Gipfel der Leistung Winckelmanns bildet die Darstellung der 
Abfolge der Stilformen. Wie der altere Stil, der sich in den Kultbildem 
erhielt, in den hohen Stil des Phidias und Polyklet iibergeht. Wie die 
Derbheit desselben von einer himmlischen Grazie beg1eitet ist, die sich 
nicht anbietet. sondem gesucht sein will: "zu erhaben, urn sich 5'ehr sinn
lich zu machen". Wie dann mit Praxiteles der schone Stil anhebt und 
seinen hochsten Glanz in Apelles und Lysipp erreicht. "Die Freude 
schwebt hier wie eine sanfte Luft, die kaum die Blatter riihrt", auf dem 
Antlitz der Gotter, und mit der erst en und hochsten Grazie verbindet 
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sich die sinnliche, die sich herabHiBt zu der Bediirftigkeit der Menschen. 
Bis dann in der letzten Periode die lebendige Kontinuitiit zur Nach
ahmung wird und (liese Kunst fast plotzlich zusammenbricht. So be
schreibt dieses Werk die bildende Kunst der Griechen wie ein Gewachs, 
das unter einem andem Himmelsstrich, wo d.ie Korper anders gebildet 
sind, die Einbildungskraft anders geartet ist, ents'tand, emporwuchs und 
abbliihte: die einmalige hochste Verwirklichung des kiinstlerischen 
Ideals. Fremdartig steht diese Anschauung in seiner Zeit wie Winckel
manns ganze Erscheinung. 

In einem groBen Zusammenhang schreitet von ihm aus das Ver
mogen, die geistige Welt zu erfassen, weiter. Mit derselben Urspriing
lichkeit, die aus der germanischen Personlichkeit entspringt, wird Her
der die Dichtung im Volkslied und in Shakespeare zur Auffassung 
bringen, als eine geistige Existenz, die weder aus unserem denkenden 
Vermogen verstanden noch Regeln unterworfen werden kann. Schleier
macher wird in derselben Linie weitergehen und die Religion verstehen 
als eine unwillkiirliche GesamtauBerung des menschlichen Wesens, 
welche die Aufklarung weder zu begreifen noch zu wiirdigen vermag. 

10. 

Wahrend der ganzen zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts geht von 
Gottingen eine zusammenhangende und hochst wirksame Arbeit flir 
die historischen Wissenschaften aus. Das Werk der englischen und 
franzosischen Aufklarung wird hier weiter geflihrt in der gelehrten, 
zusammenhangenden und systematischen Art, die im deutschen Uni
versitatsbetrieb enthalten ist. Von seiner Entstehung 1734 an war 
Gottingen die modemste unter den deutschen Universirtaten. Hier soll
ten die weltlichen Wissenschaften sich frei von theologischen Gesichts
punkten entwickeln. Die Verbindung mit England erweiterte den Hori
zont der historischen und politischen Anschauung. Sie forderte den 
EinfluB der englischen Wissenschaft. Zu dem Stamm der ersten Lehrer, 
den Gesner, Michaelis, Mosheim, Piitter und Achenwall, treten all
mahlich die jiingeren, Gatterer, SchlOzer, Meiners, Heyne, Spittler, 
Heeren, Sartorius. So wurde Gottingen zum Hal1.ptsitz der historischen 
Studien in Deutschland. 

G e s n e r schon sucht'e nach einer Verbindung der einzelnen Alter
tumswissenschaften, um den Zusammenhang und die Eigenart der an
tiken Kultur zu erfassen. Sein Nachfolger Hey n e stand dann bereits 
unter der Einwirkung Winckelmanns, und freudig begriiBte er das Buch 
des Englanders Wood iiber das Originalgenie Homers; hier hatte ein 
Mann, in den Heimatstatten der Homerischen Gesange wandemd, den 
ganzen Eindruck dieser Natur in sich aufgenommen und war so zu 
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einem lebendigen Verstandnis der Dichtungen gelangt. Heyne um
spannte als Lehrer und Schriftsteller das ganze Gebiet der klassischen 
und orientalischen Altertumswissenschaften, verstandesmiiBig, ntichtern, 
vielfach willktirlich und fltichtig, aber immer suchte er nach den Verbin
dungen der Volker und dem Zusammenhang ihrer Kultur. Heeren 
ging den Wechselwirkungen der kommerziellen und politischen Inter
essen und den internationalen Beziehungen der alten Volker auf der 
Grundlage der geographischen Bedingungen nacho Und auf der Grund
lage erweiterter Sprachkenntnis, der Berichte der Reisenden und der 
Landeskunde entstand das epochemachende Werk von M i c h a eli s tiber 
das mosaische Recht, das von den Ideen Montesquieus aus zuerst in den 
Zusammenhang und die Eigenttimlichkeit dieser Kultur und in ihre Be
dingtheit durch die Natur des Landes eindrang. Hier trat ein groBes 
Problem der heiligen U rkunden in das freie Licht der Geschichte. Das 
ganze gelehrte Deutschland blickte darauf, wie hier in Gottingen durch 
ein seltenes Zusammenwirken der Gelehrten der Zusammenhang der 
alten \Velt sich der ernsten Wissenschaft erschloB. 

Die zahlreichen deutschen Lehrbticher tiber allgemeine Geschichte 
aus der zweiten Halfte des 17. und der ersten des IS. Jahrhunderts, 
auBerlich, dtirftig, kritik- und geschrnacklos wie sie waren, entsprachen 
langst nicht mehr dem Bedtirfnis einer Zeit, die in den Gedanken der 
Einheit und des Fortschrittes der Menschheit lebte. Die vielfachen Be
mtihungen urn Obersetzung, Bearbeitung und Nachahmung eines jtingst 
erschienenen englischen Sammelwerkes miBlangen: man kam so nur 
zu einer Reihe von Einzelgeschichten ungleichen Wertes. In Gottingen 
empfing diese universalhistorische Richtung nun ihre festen Grund
lagen in gelehrter Arbeit und systematischem Denken. Die physische 
Geographie wurde hier durch Gatterer in Montesquieus Sinne ftir die 
Begrtindung der Geschichte verwertet. Die Statistik wurde durch 
Achenwall und Schlozer zur vVissenschaft erhoben und trat ebenfalls 
in den Dienst der Geschichte. Schlozer definierte wohl die Statistik als 
die ruhende Geschichte und die Geschichte als die in Bewegung gesetzte 
Statistik. I-Iiermit wirkte zusammen, was unter Buffons EinfluB Blumen
bach, Camper, Forster und namentlich Kant ftir die Erkenntnis des 
groBen Zusammenhanges leisteten, der von der Geschichte der Erde 
zur Erklarung der Gestalt ihrer Oberflache ftihrt, von da zu der Ver
teilung von Pflanzen und Tieren, dann der menschlichen Rassen. Es 
war eine auBerordentlich lebhafte Diskussion tiber diese Fragen. Auf 
diesen Grundlagen haben nun Gatterer und Schlozer in Vortdigen und 
Schriften die Universalgeschichte dargestellt. Zahlreiche Grundrisse in 
immer neuen Fassungen gingen von ihnen aus. Die ganze gebildete 
Welt Deutschlands wurde durch sie erftillt mit den leitenden Ideen des 
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Jahrhunderts tiber die WeItgeschichte. Und Schlozer ging dann schlieB
lich von der allgemeinen Geschichte zur Wissenschaft der Politik tiber, 
sie wurde zum Mittdpunkt seiner Interessen, wie sie es spater ftir den 
Verfasser der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert geworden ist. 

S c h 10 z e r war der bedeutendste historische Kopf dieses Gottinger 
:Kreises. Ein Charakter durch und durch, eckig und knorrig, selbstbe
wuBt und herrschstichtig, immer wieder hinausdringend in das politische 
Leben, in den mannhaften Kampf ftir die Gedanken der Aufklarung, 
gegen Ftirstenwillktir, Klassenherrschaft und Pfaffentum, gegen Dumm
heit und Ltige in jeder Gestalt. Ein unbandiger Trieb, Lander und Vol
ker kennen zu lernen, die entferntesten und 5a;genhaftesten am liebsten, 
ftihrte ihn frtih in die weite WeIt. Der Orient war sein Ziel - er sah nur 
Schweden und RuBland, und vierunddreiBigjahrig schon kam er in den 
still en Raumen einer deutschen Universitat zur Ruhe. Hier sammelte 
er nun rastlos alles, was ihm aus seiner Lekttire oder der Korrespondenz 
"mit den Malkontenten in der ganzen WeIt" an historischem und sta
tistischem Material zukam. Seine Interessen und Studien umspannten 
alle Volker und Zeit en, so wurde er von selbst zum Universalhistoriker. 
Die Vorlesung tiber allgemeine Geschichte bildete den Mittelpunkt seiner 
Lehrtatigkeit, bis er sie an Spittler und dann an Heeren abgab. Aus 
ihr sind seine Schriften tiber allgemeine Geschichte hervorgegangen. 
Ihr Ziel ist der Nachweis der "allgemeinen Verbindung aller Volker und 
Zeiten." Dieser Zusammenhang kann auch da aufgewiesen werden, 
wo ihn der auBerlich verfahrende Historiker nicht bemerkt. Und wenn 
uns die Quellen ganz im Stich lassen, muB er durch Analogie hergestellt 
werden. Er umfaBt die gesamte KuItur. "Die Gange der Verb in dung 
unter den Volkern suchte sonst der Weltgeschichtsforscher bloB auf 
HeerstraBen, wo Konqueranten und Armeen unter Paukenschall mar
schierten; nun sucht er sie auch auf Nebenwegen, wo unbemerkt Kauf
Ieute, Apostel und Reisende schleichen." "Erfinder sind die Lieb
lingsgegenstande der W eItgeschichte; Konige, falls sie nicht Erfinder 
sind, nutzt sie wie chronologische Krticken." Nicht nur die Revolutionen 
des Menschengeschlechtes, auch die des Erdbodens mochte er in den 
Zusammenhang der Weltgeschichte aufnehmen, ja selbst die Wande
rungen der Pflanzen und der Tiere. Und in dieser ganzen Entwicklung 
der menschlichen KuItur sieht auch er im wesentlichen eine aufsteigende 
Linie bis zu der Hobe, auf welcher sie sich nunmehr befindet. 

Aber von der Auffassung der allgemeinen Geschichte bei Voltaire 
und seinen Nachfolgern trennt sich Schlozer nicht nur durch die Grtind
lichkeit seiner Forschung, sondern auch durch die Energie des poli
tischen Gesichtspunktes in seinem Denken. Alles, was dem Franzosen 
.als die hochste Leistung der Kultur erschien, Literatur, Kunst, Ge· 
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schmack und Gesittung, tritt fiir Schlozer weit zuriick hinter die groBen 
realen Faktoren, wie sie sich ihm im Handel, in der Industrie und in (ler 
Wissenschaft, die zur Technik wird, vor aHem in der politischen Macht 
darsteHen. Dieser Mann der Tatsachen, der es fast als eine Beleidigung 
nahm, als Johannes Miiller einmal seinen Stil lobte, schatzt nur, was er 
zahlen und messen kann. Er hatte RuBland und das Re~ment Katha
rinas II. kennen gelemt. Es ist, als hatte er hier, wo alle Dimensionen in 
das Vngeheure wuchsen, sich seinen historischen MaBstab gebildet. 
Mehr als irgendein anderer Historiker dieser Zeit ist Schlozer erfiiUt 
von der Bedeutung der groBen Staaten der modemen Geschichte mit 
ihrer monarchischen Verfassung, ihrer zentralistischen Verwaltung, ihrer 
gleichmaBigen Fiirsorge fiir Wohlfahrt, Sicherheit und Freiheit, ihrer 
groBartigen Tatigkeit fiir die Kultur. An diesem MaBstab vor allern 
bestimmt er den allgemeinen Fortsehritt und den Wert der einzelnen 
Volker und Epochen. Wie schrumpfte ihm da alles zusammen, was die 
groBen Griechen je geleistet, und wie brutal wies er die Schwarmerei 
fiir die republikanische "Tugend" dieses Volkes zuriick, welche nun 
zuletzt noch Winekelmann 'Vertreten hatte. "Packvolk waren diese 
Griechen, ·einige wenige ausgenommen, wie weiland sehwedisehe Reiehs
stan de. " Ihre Zersplitterung in zahllose selbstandige Gemeinden und 
die ochlokratischen Verfassungen dieser R.epubliken maehten sie un
fahig, einen langen Zeitraum hindureh die planmaBige Arbeit groBer 
Staaten zu verrichten. "Vorzii'glich stiirmisch, rauberisch und'morderisen 
ging es bei den unsterblichen Athenem her." Vnd so ist aueh Sehlozers 
Gliederung der Geschiehte bestimmt durch die groBen wirtschaftlichen 
und politischen Revolutionen in dem Leben der Volker, die er mit. 
historisehem Blick zu finden und zu analysieren weiB. 

So viel griindliche Arbeit, so viel Seharfsinn - und doeh entstand 
weder hier in Gottingen noeh irgendwo sonst in unserem Vaterlande 
ein Werk der politischen Geschichtsehreibung, das wie die Schopfungen 
von Voltaire und Montesquieu, Hume, Robertson und Gibbon in die 
nationale Literatur iibergegangen ware. Zu fest hielt die Enge des. 
deutsehen Lebens die Geister gebunden. Es fehlten der lebendigeUnter
grund eines machtigen national en Staates, die praktische Sehulung in 
groBen politischen 'Geschaften, der personliehe Zusammenhang mit 
den Fiirsten und den regierenden Personen. Welch ein Abstand zwi
schen Voltaire, der mit Konigen wie mit seinesgleiehen verkehrte, und 
Gatterer, dem still en, bescheidenen Gelehrten, der nur Sleiner Wissen
schaft und seinen Studenten lebte I Oder zwischen der politis chen Tatig
keit Humes, der eine zeitlang als Geschaftstrager in Paris und dann als. 
Staatssekretar des Auswartigen im Mittelpunkt der Politik der eng
lischen Weltmacht stand, und der Schlozers, der als PubliziS't die Sun den 
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der deutschen Miniaturtyrannen abstrafte, oder der Spittlers, der sich 
in den Miseren des damaligen herzoglich wiirttembergischen Staats
ministeriums aufrieb. So bleibt die Bedeutung dieser Gottinger Histo
riker auf ihre Stellung im wissenschaftlichen Leben eingeschrankt. Sie 
haben durch ihre Lehrbiicher und noch mehr durch ihre Vorlesungen 
neue fruchtbare Gesichtspunkte und Methoden erschlossen. Durch 
ihre Schule ging die nachste Generation der Historiker. Und sichtbar 
tritt doch ihre Einwirkung hervor in Johannes Miiller und Friedrich 
Christoph Schlosser, die in Gottingen zu den FiiBen Schlozers gesessen 
haben. 

Gottingen vollzog nun auch durch Mosheim und Spittler die Ver
weltlichung der Kirchengeschichte; auBerhalb dieser Universitat schrie
ben Planck und Schrockh in derselben Richtung. Die kirchliche Ge
schichtschreibung trat hier unter das Gesetz desselben pragmatischen 
Zusammenhanges, der alle andere Historie beherrschte. Sie hatte bis
her den polemischen Bediirfnissen der Konfessionen gedient. Sie hatte 
aIle kirchlichen Erscheinungen auf ihre Dbereinstimmung oder ihren 
Widerstreit mit dem Dogma der Gegenwart untersucht. Und auch 
Arnold hatte das Recht der Ketzer auf ihre Dbereinstimmung mit dem 
Glauben der alteren christlichen Gemeinden gegriindet. Die Aufklarung 
des 18. Jahrhunderts vollzog die Umbildung der harten Satze der Ortho
doxie zu menschlicheren Begriffen. So gewann sie ein freieres Ver
haltnis zu allen vorausgegangenen Epochen der Religiositat. Indem 
sie ihre verstandesmaBigen Begriffe von Moral und Religositat auf die 
Vergangenheit anwandte, erwies sie sich freilich -gerade hier besonders' 
unfahig, die groBten Erscheinungen zu wiirdigen. Spittler, der weit
aus begabteste unter diesen Kirchenhistorikern, hat auch am ents'chie
densten diese Auffassung durchgefUhrt. Er betrachtet die ganze Ent
wicklung der Christenheit nach ihrem Verhiiltnis zur religiosen Auf
klarung. Er mochte das bestandige Fortschreiten derselben erweis'en 
und kommt zu dem zukunftsfrohen SchluB - es waren die Tage der 
ersten J osefinischen Kirchengesteze - daB nun die Zeiten der Finsternis 
fUr immer voriiber seien. Ihm ist in dieser Entwicklung alles Plan, Ab
sicht, Berechnung der einzelnen Menschen. Jesus hat die Kirche plan
maBig gemacht. Sein Verhaltnis zu seinen Jiingern ist ungefahr das des 
Professors auf dem Katheder in Gottingen zu seinen Studenten. Es war 
doch begreiflich, daB Spittler zur politischen Geschichte iiberging. 

Die pragmatische Geschichtschreibung des 18. J ahrhunderts zeigte 
an diesem Stoff besonders deutlich ihre Begrenzung. Vergegenwartigen 
wir uns noch einmal das Wesen dieser Methode. Ihre Merkmale 5ind 
die Richtung auf die Kausalerkenntnis, die Anerkennung der Individuen 
als der einzigen wahren, d. h. empirisch nachweisbaren Ursachen, und 
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die Betrachtung dieser Individuen nicht aus dem Gesichtspunkt von un
bewuBt in ihnen wirksamen Kraften, sondem von Absicht, Plan, kurz 
von verstandesmaBiger Tatigkeit, welche vomehmlich im eigenen Inter
esse gegrtindet ist. Sonach ist fUr sie bezeichnend die Abwesenheit 
jedes Begriffes von innerer Verbindung der Personen in der Gesell
schaft, welche mit ihrem Einzeldasein zugleich gegeben ware - von 
Volk oder Staat als einer ursprtinglichen geschichtlichen GroBe. Hier
mit verbindet sich ein anderer Grundzug dieser pragmatischen Ge
schichtschreibung. Sie ist auf den Nutzen gerichtlet, und si'esucnt diesen 
in der Belehrung des Lesers tiber die Beweggrtinde der handelnden 
Personen, der Parteien, der religiosen Schulen oder der Massen, die 
unter ihrer Einwirkung stehen. Sie will ihre Leser "nicht bloB gelehrt, 
sondem auch weise" machen, indem sie zeigt, wie der menschliche Geist 
sich "durch die machtigsten Strebungen und unglaublichsten Verwir
rungen durchgearheitet hat." Sie will die Gegenwart begreiflich ma
chen. Spittler definiert die Geschichte als die Wissenschaft von der 
Entstehung der Gegenwart. 

Diese Art, den Menschen in der Geschichte anzusehen, entsprang, 
indem das 18. J ahrhun:dert den Menschen, wie ihn die Gesellschaft die
ses Jahrhunderts gebildet hatte, als die Norm menschlicher Existenz zu
grunde legte. Es ist die Regel, B 0 Ii n g b r 0 k e als den SchOpfer dieser 
'Geschichtschreibung zu betrachten. Dieser gewissenlose Politiker, die
ser kleine Mensch, der zwischen dem Ehrgeiz und den Enttauschungen 
hofischer Politik und der gesuchten Haltung philosophischer Zurtick
gezogenheit aus den Geschaften schwankte, so geschichtsunkundig, dati 
er den Guicciardini clem Thukydides g1eichsetzen konnte, so flach, daB er 
das Studium der geschichtlichen Anfange und des Altertums miBach
tete und fUr Herodot kein Geftihl hatte, dieser Dilettant, der in seiner 
Schrift nichts Wahres sagte, was nicht vor ihm gesagt worden ware, 
des sen Kenntnisse ihn nicht befahigt hatten zu irgendeiner soliden ge
schichtlichen Arbeit kleiner, untergeordneter Art, geschweige denn zum 
Richteramt tiber Geschichte tiberhaupt: dieser Bolingbroke hatte doch 
nur das Verdienst, mit Wahrheiten zu spielen, welche emste Denker, 
wie Polybios, Machiavelli, Guicciardini und Hobbes gefunden hatten, 
und verwegen auszusprechen, was die Weltleute und Staatsmanner seiner 
Zeit der Geschichte gegentiber empfanden. Die erste Schrift, welche 
die pragmatische Geschichtschreibung an einem groBen Stoffe griind
lich durchfUhrte, sind M 0 n t e s q u ie u s Betrachtungen tiber die U r
sac hen der GroBe und des Niederganges der Romer (1734) gewesen. 
Das groBe Thema des Polybios und Machiavelli empfangt hier eine 
neue Beleuchtung durch die methodische Anwendung psychologischer 
Begriffe auf die Auffassung eines politischen Ganzen und der Art, wie es 
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funktioniert. "Da die Menschen zu allen Zeiten dieseIben Leidenschaften 
gehabt haben, so sind zwar die Anlasse groBer Veranderungen ver
schieden, die Ursachen aber immer die gleichen." Er geht von den 
romischen Menschen aus, welche die Kriege der Konigszeit fiihrten. 
Sie sind von religioser Festigkeit, treu ihren Eiden, die Verteilung der 
Beute nach siegreichem Kriege spomt sie zur auBersten Tapferkeit an; 
er denkt sich diese Bevolkerung in Mauem eingeschlossen, in bestandi
ger Kriegsbereitschaft, immer sich schlagend mit anderen Stammen 
und iiberall ihrem Vorteil nachgehend; er erwagt die psychologischen 
Wirkungen einer solchen Lage, die Gewohnungen, die aus ihr ent
sprinlgen - kurz, er sucht den Seelenzustand, der als die "mannliche 
Tugend des Romers" den alten SchriftsteUem als Hauptursache ihrer 
Erfolge gilt, aus den Bedingungen, unter denen sie leben, zu erkUiren. 
Die Ursachen, die in dem Kampfe zwischen Rom und Karthago cnt
schieden, liegen ihm ebenfalls vornehmlich in den psychischen KraIten, 
wie sie durch di·e Lebensbedingungen heider Staaten bedingt waren. 
Und auch der Unt·ergang der romischen Freiheit wird abgeleitet aus 
dem Nachlassen der moralischen K~aIte, welche auf den Zusammen
halt des Ganzen gerichtet und dessen Verfassung zu erhalten erforderlich 
waren, und die nun dem EinfluB der veranderten Bedingungen, welchen 
die Ausdehnung des Reiches mit sich brachte, unterliegen. 

Und indem die pragmatische Geschichtschreibung sich zu dem uni
versalhistorischen Standpunkt des 18. Jahrhunderts erhebt, wird sie 
seIber zu einer historischen Macht von der groBten Bedeutung: denn 
sie erst macht das BewuBtsein von der SoHdaritat und dem Fortschritt 
unseres Geschlechtes und von der Kultur als ihr·em Ziel zu einer :liberall
hin wirkenden Kraft, welche die ganze gebildete Welt durchdringt: was 
sie aus dem veranderten Lebensgefiihl des Menschen empfangen hat, 
gibt sie erhoht und an der Fiille der geschichtlichen Wirklichkeit be
statigt der Zeit zuriick. Sie wird popular, urn das leisten zu konnen. Sie 
wird zum Kunstwerk, weil sie von der inneren Macht einer neuen Lebens
auffassung getragen ist. 

Nun ergaben sich a'her aus der Arbeit der Geschichtschreibung sel
ber Gesichtspunkte, welche die Grundgedanken der Aufklarung ein
schrankten. Es entstand die Frage nach der Gesamtkraft, welche einem 
Staate seine Macht verleiht und die Verfassungen erhalt. Und von An
fang an lag in dem deutschen Geiste eine Art, die Geschichte zu sehen, 
welche die hervorragendsten historischen Kopfe unsereS Volkes iiber 
die Schranken des Verstandnisses der geschichtlichen Welt in der Auf
klii.rung hinausfiihrte. Moser und Winckelmann stehen mitten in der 
Epoche der Aufkllirung mit ihrem originalen historischen Denken, ein
sam, Anfanger eines Neuen. In He r d e r vollzog sich die Krisis. Seine 



268 Das acktzelmte Jakrkundert und die gesckicktlicke Welt 

wissenschaftliche Grundlage lag in der Erkenntnis von der Evolution 
des physischen UniversumS', der Bildung der Erde, dem EinfluB der 
geographischen Bedingungen auf das Leben der Nationen; hierin ist 
er der Sohn des 18. Jahrhunderts und der Schiiler von Buffon und Kant. 
Aber seine Auffassung vom Selbstwert jeder geschichtlichen Stufe und 
jeder Form des Daseins in irgendeinem Landstrich der Erde, von der 
Verwirklichung des Gltickes und der Vollkommenheit unter den ver
schiedensten Bedingungen, von den unwillktirlich bildenden Krafte.n 
der menschlichen Natur ftihrt ihn hinaus tiber die Schranken dieses 
18. Jahrhunderts. Mit ihm beginnt die Bewegung, die einheitlich, zu
sammenhangend, unablassig fortschreitend durch die Romantik zu den 
Humboldt, Niebuhr, Schleiermacher und Hegel fortgeht, und so hin
tiberreicht in das 19. Jahrhundert. 



ANFANGE DER HISTORISCHEN 
\VELTANSCHAUUNG NIEBUHRS 

Es ware ein Gegenstand yom hochsten Interesse, Natur und Ent
wicklung des historischen Genies aus dessen Zeugnissen iiber sich selbst 
aufzukliiren, die verschiedenen Stellungen, die es zur ges'chichtlichen 
WeIt eingenommen hat, zu verfolgen. In diesem Zusammenhang mochte 
ich einen Blick auf Niebuhrs J ugendgeschichte werfen. Wir sehen hier 
aus dem Leben selbst und seiner philosophischen Auslegung die An
fange einer bestimmten geschichtlichen Weltanschauung hervorgehen, 
die dann Niebuhrs historische Werke erfiillt. 

Barthold Georg Niebuhr, der Begriinder der kritischen Geschichts
wissenschaft, war am 27. August 1776 in Kopenhagen geboren. Sein 
Vater, der bekannte Reisende Carsten Niebuhr, lebte dort, mit der Aus
arbeitung seines Reisewerkes beschaftigt. Die Mutter stammte aus einer 
thiiringischen Familie, und wie Sohne oft nach der Mutter arten, hatte 
Barthold seine zarte Konstitution und "die ganze Heftigkeit und Reiz
barkeit seines Naturells mit den Gesichtsziigen von ihr geerbt". Schon 
im zweiten Lebensjahre des Kindes siedelte der Vater nach Meldorf iiber. 
Die alte Hauptstadt der Dithmarsen, an der Grenze zwischen Geest und 
Marsch in einer baumlosen, einformigen Gegend gelegen, war nun zu 
einem stillen Ackerbauflecken herabgesunken; mancher Winter ver
ging, ohne daB ein Fremder hier erschien; nur die Anwesenheit des 
Dichters Boie, der als Landvogt in das Stadtchen kam, offnete den Blick 
in literarische Interessen: im Sommer pflegte diesen sein Schwager 
J oh. Heinrich VoB zu besuchen. Dann saB der Knabe zwischen den 
Freunden und lauschte ihren Gesprachen mit der ganzen Friihreife ein
samer Kinder. Der Vater, ernst, von der festesten Wahrhaftigkeit und 
R'echtschaffenheit, die dem ganzen Hause zum Lebensgrunde wurde, 
nacn der Weise jener alten Zeit die Zartlichkeit fUr den Knaben und 
seine grenzenlosen Hoffnungen auf desisen Zukunft hinter strengen An
forderungen verbergend. Die Mutter kranklich. Und er selber in friihen 
Jahren durch Krankheiten in seiner korperlichen Entwicklung .gehemmt, 
ohne den Segen des abhartenden Verkehrs mit gleichaltrigen Genossen 
und der Zucht und RegelmaBigkeit einer offentlichen Schule. 
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Hiedtir boten wenige und mangelhafte Privatstunden und der Unter
richt des Vaters keinen Ersatz. So wuchs er als Autodidakt auf. 

Aber das war doch der Gewinn eines solchen Bildungs.ganges 
flir diese unvergleichlich begabte Natur: ungehemmt yom langsamen, 
regelrechten Gang der Schule bildete er sich seine eigene innere Welt, 
seltsam gemischt aus einem Wissen, das sich in seinem achtzehnten 
Lebensjahre tiber viele Sprachen. und die verschiedensten Volker der 
alten Welt erstreckte, aus praktischen Kenntnissen, welche er im Ver
kehr mit dem Vater, in Arbeiten flir ihn und in leidenschaftlichem 
Interesse flir die Ereignisse der Zeit sammelte, und aus Traumen seiner 
gewaltigen historischen Phantasie, welche die Szenen der alten Welt 
mit ihren Gestalten bevolkerte. 

Denn in seiner kranklichen Einsamkeit hatte sich der Knabe ge-
wohnt, den Stoff seines Phantasielebens nicht auS: Leben und Natur, son
dem aus Btichem, Kupfem und Gesprachen zu nehmen; so baute sich 
seine Einbildungskraft unter dem Zwang ihrer Lage eine geschichtliche 
Welt auf, die von da ab ihre Heimat blieb. Gem auBerte er sich in spa
teren ]ahren tiber diese merkwtirdigen Erscheinungen seiner Jugend,. 
und diese Berichte sind die wichtigsten, welche wir iiber die geschicht
liche Einbildungskraft haben. Die Natur hatte ihn mit der unentbehr
lichsten Gabe des groBen Historikers, einem Gedachtnis von auBewr
dentlicher Starke ausgestattet, wie es auch Ranke und Macaulay eigen 
gewesen ist. Ein unbezwingbarer WissenSdurst trieb ihn vorwarts, die 
ganze geschichtliche Welt in ihrer Tatsachlichkeit zu umfassen. So er
wuchs aus einem machtigen Ans'chauungsvermogen, das in einer ande
ren Verbindung geistiger Anlagen ihn hatte zu,m Dichter machen kon
nen, in ihm die his tori s c he P han t a s ie, deren Merkmal es ist,. 
mit den Kr1iften des eigenen Innem die Reste der Vergangenheit zu 
beleben, die so sich formenden Bilder des Vergangenen besrandig ·zu 
genieBen, und sie daher durch jedes Erlebnis und jede erworbene Ein
sicht reicher, wahrer, wirklicher, gegenw,a!"tiger zu machen. Kein an
derer Bildungsgang haUe diese historische Phantasie so in ihm zur 
herrschenden Macht erheben konnen als der, den er in seiner einsamen 
autodidaktischen ]ugend durchgemacht hat. Und keiner h1itte auch die 
Eigenart und die Eigenwilligkeit, welche diese Phantasie in ihm zeigt,. 
so entwickeln konnen: das Divinatorische, beinahe Nachtwandlerische 
derselben, das der methodischelll Untersuchung sprung haft und in einem 
durch keine bewuBten SchluBketten vermittelten Erblicken vorauseilt,. 
die subjektive SelbstgewiBheit der genialen Anschauung. 

Das Zeitalter, in welchem er heranwuchs, gab seiner historischen 
Phantasie die Richtung auf die po Ii tis c h e Gesthichte. Er war drei
zehn Jahre alt, als die Revolution ausbrach; ganz Deutschland folgte 
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den Vorgangen in hochster Spannung, die ldeen und Gesprache seines 
Vaters umspannten die groBe Politik aller Weltteile. Vater und Sohn 
verehrten die politische Erbweisheit Englands und verurteilten die 
Revolution. 

So machte schon dem Knaben die groBe Garung der Zeit die Welt 
der Alten lebendig. Es bildeten sich damals bereits in ihm umfassende 
Hypothesen tiber die Zusammenhange der alten Geschichte; denninden 
ersten Tagen seiner Anwesenheit auf der U niversitat eroffnet er dem 
Professor Hens1er in Kiel seine ,,!deen tiber die Entstehung der grie,
chischen Volkerstamme, tiber die alteste Volkerwanderung von Westen 
nach Osten". 

Die Neigung des Knaben ftir das stille Aufbauen einer inneren Welt 
in gelehrter, historisch·philologischer Arbeit wurde gekreuzt durch den 
herrischen Willen seines Vaters. Dieser war in seiner erzwungenen Ruhe 
in Meldorf hochst fruchtbar in Planen, dem Sohn in der groBen Welt 
eine bedeutende Rolle zu sichern. So entschied sich der Eintritt des 
frtihreifen historischen Genies in das tat i g e Leben. Das doppelte Ziel 
seiner Lebensarbeit, wie es von da ab ihm gegeben war, hat immer wie
derkehrendes Schwanken und tiefe seelis'che Leiden in das Leben des 
Heranwachsenden gebracht; aber zugleich fUhrte ihn so das Schicksal 
den Weg, auf welchem er ftir seinen universalhistorischen Standpunkt 
die Weite des Blickes und die reale Kenntnis der Lebensverhaltnisse ge
wann, und fUr seine kritische Genialitat den festen Ausgangspunkt in 
den Realitaten der Verwaltung, der Finanzen, des wirtschaftlichen 
Lebens auf dem Lande und in den Stadten, des sen sie neben der philo
logischen Kritik der Quellen bedurfte. 

Die Vorbildung fUr den Eintritt in die Geschafte fand er, nach 
einem rniBgltickten Aufenthalt in Hamburg, auf der Kieler Universitat. 
Die Jahre in der damals noch stillen Gelehrtenstadt zwischen den 
Buchenwaldern und der blauen See wurden entscheidend fUr seine 
geistige Entwicklung. Die Freunde des Vaters, vor aHem Hensler und 
Hegewisch, schufen ihm eine zweite Heimat; er fand freudige J ugend
genossen, die seinen Geist aus seiner tiefen Einsamkeit erlosten, und 
die zarteren Beziehungen der Geselligkeit erOffneten sich ihm in der 
Freundschaft mit einer tiberlegenen edlen Frau, der verwitweten Schwie
gertochter Henslers. 

Und wie sich ihm so ganz neue und wichtige Lebensbeziige auf tat en, 
vollzog sich auch eine auBerordentliche Erweit~rung seines wisS'en
schaftlichen Horizontes. Er nahm nun in Kiel die hochste Gestalt der 
Philosophie des 18. Jahrhunderts, den kritischen ldealismus Kants und 
seiner Schule, in sich auf. Er erfaBte den Zusammenhang, in welchem 
dies Zeitalter, unter der Einwirkung des allumfassenden Kant, Natur-
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wissens'chaften, Geographie, Anthropologie und Geschichte der Mensch
heit zu verkntipfen strebte. Er wurde zum Universalhistoriker. 
,,:Mein Beruf ist zur Geschichte, und der will ich vielleicht meine einst 
erworbenen philosophischen Kenntnisse dienstbar machen." - "Ich will 
die Grundsatze der Philosophie zur Bearbeitung der GeSChichte ver
wenden." 

So erwies sich wieder einmal an diesem groBen Geiste die logisch
organisierende Kraft der Philo sophie. 

Die grundlegende Schopfung der europaischen Philo sophie des 
Jahrhunderts von den groBen Astronomen zu Buffon, Haller, und von 
da zu Kant, Herder und der Gottinger Schule war die universale Ver
kntipfung der Einsichten in die Evolution unseres Sonnensystems, in 
die Geschichte der Erde und ihrer Organismen und in das Fortschreiten 
des Menschen aus primitiven Zustanden zur Zivilisation. AIle fortge
schrittenen geschichtlichen Denker dieser Zeit waren einig in diesem 
universalhistorischen iStandpunkt und in dem Streben, alle Wissen
schaften in den Dienst der Geschichte und der Erkenntnis der Gesell
schaft zu stellen. Zwischen dem Studium der physiS:Chen und der geisti
gen Welt entwickelten sich als Bindeglieder Geographie, Anthropologie, 
Studium der Rassen und der Verteilung der Volker tiber die Erde, sta
tistische Erforschung des durch die Zahl MeBbaren in den geschicht
lichen Erscheinungen. Auch das wissenschaftliche Leben des damaligen 
Kiel war ganz erfiillt von diesen Tendenzen. In Niebuhrs Verkehr mit 
Hensler und Hegewisch, in dem was ihm die Freunde von den Vor
lesungen von Hensler tiber Anthropologie und denen von Hegewisch 
tiber Universalg.eschichte mitteilten, waren sie enthalten. 

Auf solchem Hintergrunde empfingen seine alteren Ideen tibeT 
Herkunft und Verbreitung der griechischen Stiimme eine allgemeinere 
Fassung. Er arbeitete fortan beSitandig an dem ethnologischen Unter
bau der Geschichte der alten VOlker. In diesen Studien untersttitzten 
ihn sein Sprachgenie, die Verbindung der Kenntnis ostlicher und abend
liindischer Sprachen sowie sein umfass'ender geographischer Horizont, 
und mit verwegenen Hypothesen eilte er der methodischen ForSlchung 
voraus. Der Umfang seiner Studien tiber die alte Welt und ihre Volker, 
wie er sich von dieser Zeit ab allmahlich in ihm ausbildete, ist das 
sprechendste Zeugni:s ftir den weltgeschichtlichen Ausgangspunkt, in 
welchem der groBe Forscher auf dem Boden des 18. Jahrhunderts 
stand. Diesen U mfang tiberblickt man, wenn man Niebuhrs romische 
Geschichte verbindet mit seiner Kritik des Werkes von Heeren (18 [3 ), 
in der er viele seiner Ergebnisse niederlegte, und mit verwandten Ab
handlungen dieser Zeit, endlich mit seinen Vortragen tiber alte Lander
und Volkerkunde und tiber alte Geschichte. 
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Gr6Beres gedachte Niebuhr in diesen s'chwarmenden J ugendtagen 
in del Phi los 0 phi e zu finden: "Kultur des Verst andes .wm Selbst
schaff en " und eine kritisch begriindete Weltansicht. Seine griiblerische 
Natur verlangte nach Harmonie mit der Welt, und sein politisches 
Denken suchte in den harten Gegensatzen dieses RevolutionszeitalteTs 
eine begriindete Dberzeugung. In jedem tiefen Menschen erhebt sich 
einmal in seinem Leben dies Verlan.gen, mit den R~tseln urn ihn und 
iiber ihm sich denkend auseinanderzusetzen. 

Die Philo sophie Kants fand nun den Dbergang von dem natur
wissenschaftlichen Zusammenhang des! Universums zu der Erfahrung 
der letzten Tiefen der Menschenwelt in der Lehre von cler moralischen 
Natur des Menschen und von den Ideen. U nd ein giinstiges Geschick 
brachte Niebuhr eben in seiner damaligen Verfassung den kritischen 
Idealismus von Kant, Reinhold und Jacobi entgegen, welcher seinem 
Wesen allein an gem essen war. Von friih auf hatte ihn die moralische 
Rationalitat umgeben, welche in dem BewuBtsein derWiirde des Men
schen und seiner sittlichen Verantwortlichkeit gegriindet ist. Er nahm 
sie in sich auf mit der Luft seines elterlichen Hauses. Seinem Vater 
geistig verwandt, hat dessen Freund Joh. Heinrich VoB den Heran~ 
wachsenden in diesen Dberzeugungen bestarkt. In Klopstock trat ihm 
dan'n die h6chste Steig;erung des Gefiihls unserer moraliSchen Wiirde 
entgegen. Sein Ideal un serer Dichtung war damals: die Fiille des deut
schen Gemiites mit seiner herben, nordischen Tiefe und seiner von 
einem reinen Familienleben getragenen Heiterk,eit, aufgefaBt und dar
gestellt in der klaren, hellen griechischen Form. Die Idyllen von VoB, 
insbesondere die "Luise", waren ihm das H6chste in unserer Poesie. 
Er liebte das biirgerliche Dasein seiner Heimat, die einfachen Acker
dorfer in mitten der weiten Ebene, auf der die Halme schwan ken, die 
Reste der alten Selbstverwaltung und Gemeindefreiheit bei ihren Be
wohnern, deren moralisch gerichtete Fr6mmigkeit. Noch in spaten 
Jahren erschien ihm die Zeit, als aus der Barbarei unser Familien
leben sich zu feinerem Gefiihl erhob und un sere Dichtung dem einen 
Ausdruck gab, als einer der sch6nsten Momente un serer geistigen Ge
schichte: ein wahres Friihlingsleben und Morgenrot. "Die Luise von 
VoB", so sagte er in diesen Kieler Zeiten, "hat Tranen der Freude aus 
meinen Augen gezogen." Dieser moralische Rationalismus; der im 
Familienleben, in dem schlichten Verhaltnis zur Natur, in dem uner
schiitterlichen und harten U nabhangigkeitssinn dieses Bauernvolkes 
wurzelte, war die Grundlage seiner eigenartigen konservativen Ge
sinnung, seines festen Verhaltnisses zum Christentum und seiner histo
rischen Weltansicht. Wie muBte er sich nun in diesen Oberzeugungen 
bcfestigt finden, als ihm in den Vorles'ungen von Reinhold Kants Idealis-

D i1 the y, Gesammelte Schriften II I 18 



Anjiinge der historischen Weltanschauung Niebuhrs 

mus der Freiheit entgegentrat! Kant hatte zuerst dies en Typus der Welt
anschauung kritisch begriindet und gelautert. Durch ihn ers'chien der 
Widerspruch aufgelost, in welchem derselbe mit der Naturwissenschaft 
gestanden hatte. Und Reinhold war der beredteste unter den Verkun
digern dieser neuen Philosophie. Eben ihr Begriff von der moralischen 
Wurde des Menschen hatte ihn zu ihr hingezogen, und etwas von dem 
philosophischen Ton des Predigers war in seinen Vorlesungen. Niebuhr 
schloB sich mit Begeisterung an Reinhold an. So wenig seinem Geiste 
systematisches Denken gemaB war, vertiefte er sich doch mit auBerster 
Energie in die von ihm vertretene kritische Philo~phie. Ais sein Freund 
Moltke ihm gegenuber die Freiheit des Willens und das Sittengesetz 
bestritt, glaubte er sich von ihm trennen zu mussen. Von Reinhold ging 
er auf Kant zuruck. Unter allen Philosophen hatte der Entdecker des 
kritischen Standpunktes in der Philosophie dem Begrunder der kri
tischen Geschichtsforschung am meisten zu geben. Er lehrte ihn, die 
historische Kritik in Verbindung zu setzen mit der kritischen Stellung 
des Geistes zu dem Gegebenen uberhaupt. Er offnete ihm den Weg in 
die Tiefen des schaffenden Vermogens, das in der Mens:chennatur wirkt 
und auch in Mythos, Sage und Sitte sich .auB:ert. Ein cleutlicher Ab
stand trennt die historischen Kopfe, welche unter dem EinfluB der 
von Kant ausgehenden Bewegung sich dies V'erstandnis von der schopfe
rischen Kraft im Menschengeschlecht ,erworben haben, von denen, 
die vor diesem ldealismus gedacht haben. Endlich aber gab Kant der 
Dberzeugung Niebuhrs von der sittlichen Natur des Menschen eine wohl
begrundete Fassung. Und wenn die tiefen Abstraktionen Kants, wenn 
insbesondere seine formelhafte Fassung des sittlichen Gesetzes unserer 
Natur dem anschaulichen Geiste des Historikers' eine volli.ge Befriedi
gung nicht gewahren konnten, so bot ihm der ldealismus cler Freiheit, 
wie ihn Friedrich Heinrich Jacobi entwickelt hatt-e, die willkommenste 
Erganzung. Er machte die Bekanntschaft Jacobis im Hause Henslers 
wahrend dieser schonen Kieler Studentenzeit; dann suchte er ihn einig'e 
Male in Eutin auf. Jacobi bezauberte Niebuhr durch die Reinheit seines 
Herzens, die menschlich gutige Hingebung, wo ihm verwandte Ge
sinnung entgegenkam, die sittliche Grazie seines Weslens und den FluB 
seiner Beredsamkeit. Unter allen Mannern, die er .gesehen, schien e r 
ihm der Vollkommenheit am nachsten gekommen zu sein - sJo hat er 
auch spater noch geurteilt. Es war ganz Jacobi, wenn er in dieser Zeit 
einmal schrieb: "lch kann die A b s t r a k t ion e n der Tugend nicht an
beten, sie kann nur durchs Herz, durch Liebe, aus der sie bliiht, ent
zucken." Und so intensiv seine Abneigung gegen Fichtes politis:chen 
Radikalismus war, 90 hiitte er doch auch diesen Vollender des: kritischen 
ldealismus, dessen Analyse des schCipferischen Ich in die letzten Tiefen 
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'vorzudringen schien, gem gehort. Noch in der Zeit seines Geschiifts
lebens in Kopenhagen rechnet er unter die "unnachliiBlichen Be
dingungen fUr jeden, der offentlich auftrete und sich einiges Gewicht 
zu erwerben trachte", eine systematische Philo sophie als die Grundlage 
aller Oberzeugungen. . 

So entwickelte sich in den erst en J ugend jahren Niebuhrs sein Idealis
mus der moralischen Person und ihrer Freiheit, durch den er dann kon
genial den romischen Geist verstand, wie er in der romischen Stoa, in 
Cicero, in Marc Aurel seinen Ausdruck gefunden ha.t. 

IS· 
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Wilhelm Dilthey, Gesammelte Schriften 

Einleitung in die Geisteswissenscha/ten. Versuch einer Grund
legung fUr das Studium der Gesellschaft und der Geschichte. 2. Auf!. 
Geh. RM 12.-, geb. RM 15.-, in Halbleder RM 22.-. Band I. 

Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renais
sance und Reformation. Abhandlungen zur Geschichte der 
Philosophie und Religion. 3. Auflage. Geh. R M 13.-, geb. RM 16.-, 
in Halbleder RM. 23.-. Band II. 

Stttdien sur Geseltichte des deutschen Geistes. Geh. ca. 
RM 8.-, geb. ca. RM. 11.-. Band III. 

Die jugendgeschichte HegeTs und andere Abhandltt1lgen 
sur Entwickltmg des detlischen Idealismtts. Geh. RM 14.-, 
geb. RM 17.-, in Halbleder RM 25.-. Band IV. 

Die geistige Welt. Einleitutzg ill die Philosophie des 
Lehells. I. Halfte: Abhandiungen zur Grundiegung der Geisteswissen
schaften. Geh. RM 12.-, geb. RM 15.-, in Haibleder RM 22.-. 

2. Ralfte: Abhandlungen zur Poetik, Ethik und Padagogik. Geh. 
RM 8.-, geb. RM 11.-, in Halbleder RM 17.-. Band V und VI. 

Der Au/hatt der gesellichtlichen Welt itt detz Geisteswissen
sellaften. Geh. ca. RM 10.-, geb. ca. RM 13.-. Band VII. 

In Vorb.: Band VIII: Philo sophie der Philosophie. Abhandlungen 
zur W eltanschau ungslehre. 

"Diltheys Werke geboren nacb ibrem gedanklicben Gehalt zu dem Tirfsten und Reifsten, 
nach ihrer kunstleriscben Gestaltung zu dem GHinzendsten, was der deutsche Geist im 
19. J abrbund .. rt geschaffen bat. Dilthey ist Historiker nnd Philosopb, in beid~n aber waltet 
seine kiinstlerische Natur. die mit feinsten ethischen uDd religiOscn Antrieben vorhunden ist. 
Eine Geschichte der europaischen Kultur ist hier entfaltet, getragcn von einer umfassendt'n, 
aUe Tiefen durcbdringenden Einzelforschung, fiber deren ungebeuren Stoff Dilthey in sicherer 
Meisterschaft gebietet. Die von ibm hier erreichte Tiefe der Anschauung. die gHinzende 
Analyse des Seelischen, die Plastik in der Menschendarstellung ergeb~n unvergleicblich lebens· 
volle Bilder der Personlichkeit, die Dilthey darstellt. FUr alles geschicbtliche Leben hat er 
ein seltenes Vermogen tiefster EinIublung, einen wunderbar feinen Blick fUr die unendliche 
FUlle der Lebenswirklichkeit. Ein Konig im Reich des Geistes ist es, der hier sein Werk 
getan hat." (Zeltschrift fUr Deutsehkunde.) 

Der Weg in die Philo sophie 
Eine philosophische Fibel. Von Prof. Dr. G. Misch. Geh. RM 14.-, 

in Leinwand geb. RM 16.-
Das Buch ruhrt in die Pbilosopbie ein, aber nicht wic Ublicb durcb Aussagen Uber die 

Philosophie. Es lallt vielmehr die Pbilosophi .. selbst - und zwar nicbt nur die europaische, 
sondern vor aHem anch die des Orients - in ihren groBen Vertretern zu Worte kommen. 
Dargeboten wird das Ganze der Philosophie, die "ewige Philosophi .. ". Mit der padagogischen 
Zielsetzung verbindet sich also die wissenscbaftlicbe: Erkenntnis der Philosopbie selbst. Die 
Auswahl der LesestUcke ist personlicber WillkUr entrUckt dadurch, daB sie in die liesamt
entwicklung der Philosopbie eingeordnet wird. Von der "natiirlicben EinstelJung" nnd dem Er· 
wachen des pbilosopbischen Frageus an macht der Leser den Gang der Pbilosophie selbst 
mit nnd wiederholt ibn in seinem eigenen Denken. 
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Allgemeine Geschichte der Philosophie. (D. Kult. d. Geg. hrsg. v. Prof. 
Dr.P.Hinneberg. TeilI, Abt.V.) 2.,verm.u.verb.Aufl. 2.Abdr. Geb.RM2S.-

Inhalt: Einleitung. Die Anfinge der Philosophie und die Philosophio der primitiven 
Volker: W. WDndt. A. Die orientalische (ostasiatische) Philosophie. L Die indische Philo· 
sophie: H. Oldenberg. II. Die chinesische Philosophie: W. Grube. Ill. Die japanische 
Philosophie: T. Inouye. - B. Die europiische Philosophie (nnd die islam.-jiid. Philo.ophie 
des Mittelalters.) I. Die europiische Philosophie des Altertums: H. v. Arnim. II. Die pa
tristische Philosophie: Cl. Baeumker. III. Die islamische Dnd die jiidische Philosophie des 
Mittelalters: J. Goldzih er. IV. Die cbristliche Philo.ophie des Mittelalters: CI. B aeumker. 
V_ Die neuere Philosophie: W. Windelband. 

"Dao W erk kann aIs die beste Dnd umfassendste Gesamtdarstellung der Entwicklung der Philo
sophie vom Standpunkt der gegenwirtigen Forscbung aus bezeichnet werden." (Kantstudien.) 

Geschichte der Philosophie in 7 Bd. (ANuG, Bd. 741/47). Geb.je RM '1.-

t. Griechische Philosophie von Thales bis Plato. Von Prof. Dr. E. Hoff man n. (BeL 741.) 
5. Das Jahrhundert der Aufklllrung. (Vom englischen Empirismus bis Kant.) Von 
Prof. Dr. S. Marck. (Bd.745.) 6. Der deutsche Idealismus. (Nacbkantiscbe Philosophie, 
erote Hiilfte.) Von Prof. Dr. J. Cohn. (Bd.746.) 7. Die Phllosophie im Zeitalter des 
Spezialismus. (Nachkantische Philosophie, zweite Hiilfte.) Von Prof. Dr. J. Cohn. (Bd.747.) 

In Vorbereitung befinden sich 1926: Bd. IL Anlike Philosophie bis Poseidonios. Helle
nlstische und altchristliche Philosophie. (742.) Bd. IlL Philosophle des Mittelalters 
und der Renaissance. (743') Bd. IV. Philo sophie von Descartes bis Leibniz. (744.) 

SystematischePhilosophie.(DieKult.d.Gegenw.,hrsg.v.Prof.Dr.P.Hinne· 
berg. Teil I, Abt. VI.) 3.Aufl. 2.Abdr. Geb. RM 16.-. in Halbleder RM 21.-

Inhalt: Allgemeioes. Das Wesen der Philosophie: 'V. Dilthey. Die einzelnen Teil
gebiete. I. Logik ond Erkenntnistheorie: A. RiehL IL Metapbysik: W. Wundt. Ill. Psycho. 
logie: H. Ebbinghaus. IV. PhiJosophie der Gescbicbte: R. Eucken. V. Ethik: B. Bauch. 
VL Pidagogik: Th. Litt. VIL Asthenk: M. Geiger. VIII. Die philosophischen Stromungen 
der Gegenwart: K. Oesterreich. 

"Alles in allem besitzen wir in der ,Systematischen Philosophie' ein Sammelwerk von 
lehr hohem Wert. das in hervorragendem MaJle geeignet ist, in die verwickeIte Struktur nnd 
iu die materielle FiilIe der Philosophie einzufdhren, also als ,Einleitung in die Philosophie' die 
vorzUglichsten Dienste zu leisten imstande ist. Diese Bedeutung baben die Beitrige darum, 
weil sie die VorzUge einer vorbildlichen Gliederllng und Anordnung des an sicb iiberreicben 
Stolfe. mit der denkbar saubersten Begrilfstechnik nnd der scharfsten Gedankendisziplin vcr
binden, die kein leeres Wort und keine selbstgcfalligen Umschweife duldet." (Kantstudien.) 

WISSENSCHAFTLICHE GRUNDFRAGEN 
Philosophische Abhandlungen in Gemeinschaft mit Fachgenossen 

herausgegeben von Pro/. Dr. R. HO'nigswald, Breslau 
Zllnachst liegen vor: 

1. Heft: Das Naturgesetz. Ein Beitrag Zllr Philosophie der exakten Wissen
schaften. Von Prof. Dr. B . .Bauch. Geh. RM 3.20 

2. Heft: Uber die Entwicklung d. Begriffe d. Raums und d. Zeit und ihre Be· 
ziehungenz. Relativitiitsprinzip. Von Prof. Dr.A. Schouten. Geh. RM2.40 

3. Heft: Vom Begriff der religiOsen Gemeinschaft. Eine problemgeschichtliche 
Untersuchung iiber die Grundlagen des Urchristentums. Von Prof. D. Dr. 
E. Lohmeyer. Geh. RM 4.-

4. Heft: Kulturbegriff und Erziehungswissenschaft. Ein Beitrag zur Philo· 
sophie der Piidagogik. Von Privatdozent Dr. H. Johannsen. Geh. RM 3.-

5. Heft: Vom Problem des Rhytbmus. Eine analytische Betrachtung iiber 
den Begriff der Psychologie. Von Prof. Dr. R. Hiinigswald. Geh. RM 4.80 

6. Heft: Atomismus und Kontinuitiitstheorie in der neuzeitlichen Physik. 
Von Prof. Dr. E. Lohr. Geh. RM 4.-
~V"ilere He/Ie sind i" Vor6l!1'eiiuHg: Bommenheim, Ding und Gesetz. - Koebner. 

Vom Begrilf der geschichtlicheu Aufgabe. - Pehelt. Das Problem des Blinden. -
Rademacher, Zur logischen Grundlegung der Mathematik. - SchHnfeld. Die logische 
Natur de. Rechts.attes. - Stenzel. Das Problem der Zeit bei Plotin. Ein Beitrag zur 
Erkenntnislehre des Neupiatonismul. 
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Schriften von Prof. Dr. TIt. Litt: 
Geschichte und Leben. Probleme und Ziele kulturwissenschaftlicher Bil
dung. 2., teilweise umgearb. u. erw. Aufl. Geh. RM 6.-, geb. RM 8.-

Die Ergebnisse der inzwischen veroffentlicbten eigenen Forschungen verwertend, gibt Litt 
in der zweiten Auflage eine einbeitlicb durcbgebildete Darstellung seiner Gescbicbtspbilo
sophie, die im Verstehen der Wechselbeziebungen zwischen Vergangenheit nnd Gegenwart, 
zwischen Einzelnen und Gemeinscbaft ibre Hauptaufgabe siebt und dem Geschichts· nod 
Sprachunterricht auf dieser Grundlage neue Ziele weist. 

Individuum und Gemeinschaft. Grundlegung der Kulturphilosophie. 
3., abermals durchgearb. u. erw. Aufl. Geh. RM 11.-, geb. RM 13.-

,,'Ver an Deatschlands geistigem "Wiederaufbau fruchtbar mitarbeiten will. dart nicht von 
der Hand in den 1I1und leben, sondern muB iiber die nlicbsten Aufgaben des Tages hinaas .. 
blicken und Kulturpolitik auf lange Sieht treiben. Er wird deshalb nicht nar um auBere 
Erweiterung seiner Erfahrung bemiiht sein, sondern auch um innere, begriffiiche Durchdringung. "r er nacb solcher theoretischen KHirung und Erleucbtung strebt, greife obne Scheu za Litts 
gedankenreichem Werk, das in seiner DelleD Auflage Doch an Geschlossenheit nnd Formsicher~ 
heit gewonnen hat. 1\tlan findet bier eine tiefgreifende Einfiihrung in all di~ vielen und schweren 
Probleme, die in dem Verhaltnis des Individuums zur Gemeinschaft liegen, und zwar eine 
theoretische EinfUhrung aus der Ifeder eines vom ganzen Ernst seiner hohen Aufgabe erfdllten 
PhiJosophen." (Kolnische Zeitung.) 

Erkenntnis und Leben. Untersuchungen iiber Gliederung, Methoden und 
Beruf der Wissenschaft. Kart. RM 4.20, geb. RM 4.80 

In der alten, in der heutigen Zeitenw~nde wieder auftaachenden Frage nach dem Werte der Er
kenntnis, insbesondere der Wissenschait fdr dasLeben sieht die Schrift ein schlechthin grundlegendes 
Problem aller Wissenschaftstheorie auf einen zusammenfassenden Ausdruck gebracht, das sie in 
geschicbtlichen, erkenntnistheoretiscben uud methodologiseben Untersuchungen za klli.ren sucbt. 

Die Philo sophie der Gegenwart und ihr EinfluB auf das Bildungs
ideal. In Biitten RM 2.20 

"l\fir ist unter den vielen Biichern fiber die Beziebuagen zwischen Philosophie und Pad .. 
agogik kaum eins bekannt geworden. das, mit gleicber Klarheit die Lage der Padagogik in 
der Gegenwart herausgearbeitet hatte. Statt einer verwirrenden Vielheit von Einzelbildern, 
statt cines Nebeneinander von widerstreitenden Theorien gibt der Verfasser einen mit zwingen
der Notwendigkeit sich ergebenden Entwicklangsgang, der im hochsten Sinne des 'Vortes 
Hegelschen Geist atmet." (Zentralblatt fUr d. ges. Unterrichtsverwaltung.) 

MBglichkeiten und Grenzen der Pildagogik. Abhandlungen zur gegen
wlirtigen Lage von Erziehung und Erziehungstheorie. [Erscheint Oktober 1926.] 

An der Spitze der Sammlung steht eine bisher niebt veroffentlichte umfangreiche Arbeit, 
die zum Kern die Gedaaken bat, die der Verfasser am 8. Oktober d. J. dem in 'Veimar 
versammelten padagogischen KongreB vorgetragen bat. Sie entwickt-lt uud begrUndet die in 
der ganzen Reihe von Abhandlungen und Aufsatzen wirksame Gesamtanschauung in um
fassender Rechenscbaftsablage. Ihnen allen gemeinsam ist die Absicht, die der Titel der 
Sammlung zum Ausdruck bringt: der ungebeuer gesteigerten padagogischen Erregllng der 
jUngsten Zeit dasjenige abzuKewinnen, W.!lS die erzieherische Praxis zu fordern und zu be
leben vermag, zugleich aber auch die Ubersteigerungen und Grenziiberscbreitungen aufzu
decken, die den Ertrag dieser Bewegungen zunichte zu machen drohen. 

Theorie des objektiven Geistes. Eine Einleitung in die Kulturphilosophie. 
Von Prof. Dr. H. Freyer. Geb. RM 3.40 

"Man mull das inbaltreiche and fesselnde Buch .elbst lesen, urn sicb von der Fiille von 
Anreguagen, die es vermittelt, ein Bild zu Machen. Neben den Arb.iten von Jonas Cobn, 
Adolf Dyroif, Karl Joel, Max Scbeler, Georg MehUs u. a. wird es alo Zeuge eines hoben 
Idealismus seinen selbstandigen Platz bebaapten." (Deutsche Revue.) 

Der Einzelne und sein Staat. Von Privatdozent Dr. jur. et phil. W. 
Schulze-Soelde. Geh. RM 4.-, geb. RM 5.-
Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland. 
Ein Beitrag zur politischen Gei~tesgeschichte. Von Privatdozent Dr. H. Heller. 
Geh. RM 5.-, geb. RM 6.40 

Der gegenwilrtige Stand der Geisteswissenschaften und die 
Schule. Von Prof. Dr. E. Spranger. 2. Aufl. Geh. RM 2.60, geb. RM 3.20 

Theorie und Bildung. Von Geheimrat Prof. Dr. G. Kerschensteiner. 
Geh. RM 15.-, geb. RM 18.-
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Geschichte der christlichen Religion. Mit Einleitung: Die israelitisch
jiidische Religion. (Die Kultur der Gegenwart, hrsg. v. Prof. Dr.P. Hinneberg. 
Teil I, Abt. IV, I. I. u. 2. H1ilfte.) 2. Aufi. 2. Abdr. I. H1ilfte. In Halbleinen 
RM 20.-, in Halbleder RM 24.-. 2. H1ilfte. In Halbleinen RM 16.-, in 
Halbleder R M 20.-
Systematische christliche Religion. (Kultur der Gegenwart, brsg. v. Prof. 
Dr. P. Hinneberg. Teil I, Abt. IV, 2.) 2. Aufl. Geh.RM 11.-, geb. R~ 13.50 
Doktor Martin Luther. Ein Lebensbild fiir das deutsche Haus von Super
intendent D. Dr. G. Buchwald. Mit zahlreichen Abbildungen im Text und 
auf 16 Tafeln nacb Kunstwerken der Zeit. 3., vollig umgearbeilete Auflage. 
In Halbleinen RM 14.-, in Halbpergament RM 18.-

D. Martin Luthers Briefe. Ausgew1ihlt von Superintendent D. Dr. G. B u ch
waldo Mit 1 Bildnis uDd 1 Handschrift. Geh. RM 6.-, geb. RM 7.-
Luther irn Lichte der neueren Forschung. Ein kritischer Bericht 
von Prof. Dr. H. Boehmer. 5. Aufl. Mit 4 Bildnissen Luthers. Geh. RM 6.-, 
geb. RM 8.-
Die Reformation in ihrer Wirkung auf das Leben. Von Geh.-Rat 
Prof. Dr. A. Hauck. Kart. RM 4.-
Weltdeutung in Grimmelshausens Simplicius Simplicissirnus. 
Von Prof. Dr. E. Ermatinger. Mit 3 Tafeln in Lichtdruck nacb Kupfer
stichen der Originalausgaben. (Gewalten und Gestalten, Bd. II.) Geh. RM 4.-, 
geb. RM 5.60 
Baroek und Rokoko in der deutschen Dichtung. Von Prof. Dr. 
E. Ermatinger. (Gewalten u. Gestalten, Bd. IV.) Geh. RM 7.20, geb. RM 9.

Rousseau. Von Prof. Dr. P. Hensel. 3. Aufl. Mit 1 Bildnis Rousseaus. 
(ANuG, Bd. 180.) Geb. RM 2.-

Das Grundproblem Kants. Eine kritische Untersuchung und Einftihrung 
in die Kant-Philosophic. Von Prof. Dr. A. Brunswig. RM 6.-, geb. RM 8.-

Immanuel Kant. Darstellung und Wiirdigung von Geh. Hofrat Prof. Dr. 
O. K ii I P e. Mit I Bildnis. 5. Auflage herausgegeben von Oberschulrat Prol. 
Dr. A. Messer. (ANuG, Bd. [46.) Geb.:\1. 2.-

Friedrich der GroBe. Von Prof. Dr. Th. Bitterauf. Mit 2 Bildn. 2. Aufl. 
(ANuG, Bd. 246.) Geb. RM 2.-
Die deutsche Lyrik seit Herder. Von Prof. Dr. E.Ermatinger. 2. Aufl. 
I. Bd. Von Herder zu Goethe. II. Bd. Die Romantik. III. Bd. Vom Realismus 
bis zur Gcgenwart. Geh. je RM 7.-, geb. je RM 9.-
Geschichte der franz6sischen Literatur. Von Prof. Dr. V. Klemperer. 
Bisher erschien: Band V: Die franzosische Lileratur von Napoleon bis zur Gegen
wart. I. Teil: Die Romantik. Mit 2 Bildnissen in Kupfertiefdruck. Geh. R M 10.-, 
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