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(1)

Das Schicksal von Hegels Philosophie wurde durch seine spaten

Werke bestilnΠ lto lhr spekulativer Charakter und ihr extretter Sch‐

wierigkeitsgrad sind bekannt. Von ihnen unterscheiden sich die Ge‐

danken von Hegels Jugendzeit durch ihren praktischen Charaktero Er

ergibt sich daraus, daS sie geschrieben wurden, um die Probleme der

menschlichen und politischen Wirklichkeit seiner Jugendzeit zu lё sen.

In den phi10sophischen Schriften von 1790 bis 1800 sind die logischen

Konstruktionen des ratiOnalen Systems noch nicht gegenwartig.

Tatsachlich kann man eine Untersuchung seines letzten philo‐

sOphischen SysteIIls,d.he Seiner ausgereiften Logik nur lnachen, wenn

sie, so ]meine ich selbst, eine vervollkoΠ Hnnete oder formale Berech‐

nung des junghegelianischen E)enkens ist。 {Эbwohl seine scharfen

Einsichten in den Jugendschriften eben ungeglattet sind, zeigen sie

sich jedoch unabhangig und an sich vollstandig.seine JugendSChriften

bieten wichtiges Material fiir die Untersuchung der spateren systeme

Hegels an.

Es bestehen zwei Mё glichkeiten, wenn man philosophisch arbeiten

mёchte: rnan konstruiert rrlit Hilfe der Logik oder der strengen Meta‐

physik ein System.Und man untersucht die Allgemeinheit und das

Wesentliche der Menschenexistenz des inneren Lebens oder des Geistes‐

lebens. ]Der Unterschied liegt also darin, da3 das erste, so kann man

sagen, elne sympathische und a prlorl Methode, das zwelte elne

historische und empirische Methode darstellt. ]Die Philosophie Hegers
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sieht im angemeinen so aus,als bestiinde sie inl Wesentlichen aus der

metaphysischen und a priori Methode. ]Der ausschlie31iche Charakter

der Philosophie des spaten Hegels,der aus seiner Analyse der Begriffe

und D)enkprozesse entspringt,scheint die Schwache seiner Religions‐

theorie zu begriinden: so hat sein Religionsbegrig einen unzugang‐

lichen{Charakter,und sein lntellektualislnus schlie3t aus,da3 1Religion

wirklich eine Sache des Herzens iste

ln den fruhen Entwicklungsbildern kann die Philosophie Hegels

als eine historische oder empirische Methode, die der sogenannten

ganz praktischen Philosophie angehё rt,betrachtet werden.“ Hier,wettn

irgendwO, in dieser einzigen Methode, sich iiber einen bedeutsamen

Sto∬ zu verstandigen, kann man die Natur des Hegel'schen Geistes

und die Genesis seiner Uberzeugungen belauscheno Sein Denken ist

nicht ein von Begriffen fortgehendes, sondern aus Anschauung und

Empindung zu Begriffen sich zu spitzendes".1)Innerhalb der philo‐

sophischen Schriften des jungen Hegels kё nnen wir einige Motive

erlautern, die aus seiner Begeisterung fur den MyStizismus Oder ftir

die lRomantik entstanden sind, wie es allgemein bekannt ist,entfernt

sich Hegel in seiner “Phanomen010gie des Geistes" von romantischen

und mystischen Tendenzen: auch in seiner “Logik'' stellen wir fest,

da3 Hegel iΠ Hner mehr von dem naiven Mystizislnus oder der unmit‐

telbaren Erkenntnis abweicht.

Wenn man die Jugendschriften mit der Entwicklung seiner letzten

Gedanken vergleicht, obwOhl sie ein Systern des vollbringenden

ldealisrnus darstellen, bleiben die Probleme, die im wesentlichen die

Beziehungen zv/ischen zwei philosophischen Motiven enthalten, zur

lnterpretation seiner Werke ogen: das eine erscheint als sinnbildliche

Darstellung und Au3erung des Wesentlichen der konkreten Mens‐

cヽhenerfassung oder des allgemeinsten Humanen, und das andere zeigt

sich zugleich als metaphysische oder logische Klonstruktiono Wichtige

Probleme sind die Beziehungen zwischen intuitivem und deduktivem

Denken, einer empirischen und einer vernunftgema13en Darstenung,

deHI Mystizisrrlus und denl Rationalisrrluso Die Philosophie Hegels
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scheint auch wie eine dOppelte Buchfuhrung zu sein. Kann man sie

aber als eine ver■ echtung zwischen dem intellektuellen, logischen

Systern und der lebendigen Anschauung geistiger Wirklichkeit betra‐

chten P

Wenn]man seine Jugendschriften untersucht, kann]man sich ein

ziemlich klares Bild seines Werkes in seiner Zeit machen, in der er

sich bemuhte das PrOblem der ReligiOn oder Moralitat zu lё seno ln

dieser Zeit sind jedenfalls mystische Tendenzen deutlich festzustellen.

Ubrigens durfte dies kurz nach der Zeit gewesen sein, in der er die

MoralphilosOphie Oder ReligiOnstheorie Klants und der Aufklarung

akzeptiert hatte. Wir kё nnen aber den Weg zur Bildung des mys‐

tischen Elements, zugleich auch zu Hegels Trennung von der Re‐

ligiOnstheorie der Kantischen und Aufklarungsphilosophie genau ver‐

folgeno Nun mё chten wir in das Problem der Ausdehnung der mys‐

tischen Tendenz nach Hegels ′
Trennung von der Klantischen Philo‐

sophie eindringen。

(2)

Wir kёnnen uns in dern `Blld Christi' eine Veranderung der

Denkweise des jungen Hegels anschauen2): do he die Entwicklung

seines `Blldes Christi' 
―

sein Denkproze3 uber die `Liebe', die aus

seinem tiefen ExistenzbewuStsein heraus entsteht.

In seinem Fragment“Volksreligion und Christentun■ ''kё nnen wir

einige Schriften aus seiner spateren zeit vOn Ttibingen、 bis Bern

inden.Jesus Christus wurde von diesem jungen The010gen,der darrlals

von der Aufklarung, denl Rationalisrnus, von Lessing sowie Klant

beein■uSt war, zuerst als eine Personinkation der Kantischen mor‐

alischen Subjektivitat betrachtet. Jesus ist dann natiirlich hier die

R[echtschaffenheit in PersOno Es war eine Entartung der `Liebe', die

ihn damals in seiner Brust sehr beschaftigte. sie war zugleich eine

entschiedene Antwort von seiner Kant¨ Interpretation her. ]Diese `Re‐

chtschaffenheit' wurde von den sozialen Wechselbeziehungen, do h.
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von den sozialen Abhangigkeiten her verstanden. Wenn sich auch

Hegel vollstandig an die Kantische Moralitat gehalten hat, wobei

er das ldeal der `Vernunft‐]Religion' erlangte, verliert er trotzdem

den historischen, wirklichen Charakter der Religion.

Hegel steht wohl unter dem Ein■ u3von Kantischen Begriffen wie

`Autononlie', `Vernunft', `Freiheit' usw. Man braucht es nicht zu

betonen,da3 Hegel von daher die｀ Verkёrperuug der AufklalungSphilo‐

sOphie zu sein scheint, wie sie sich in der]Kantischen Philosophie

heraus kristanisiert hat. In diesem Punkt sto3en wir sehr oft darauf,

da3 die wichtigen Elemente bei Hegel die Kantischen Begri∬ e uber

die Vernunft‐Religion oder uber die moralische AutonoΠ lie voraus‐

setzen, und gleichzeitig merken wir,  da3  bel  ihIIl  aus seinem

lnneren, aus seinem Charakter ko■ lrnend ganz andere C}edanken

lnitschwingeno  Aus dieser Kristallforrrl entsteht spater das Element:

mystischer Pantheislnus. Hegel hat auSerdem einmal Πlit dem roman‐

tischen Geist sympathisierto Aus diesen Grtinden kё nnen wir begreifen,

warum er hier den anderen Weg gegangen ist, nicht den Weg wie

in der Behauptung seiner Vorrede der ``Phanomen。 1。 gie des G}eistes''。

Auf jeden Fall haben seine Jugendschriften zweifeHos zwei Motive,

und zwar ein Kantisches und non‐ Kantisches, also ein rationalistisches

und ein mystisChes Motiv.UIn es zu kurz sagen,seine Philosophie hat

zwei Seiten, naΠ llich das Wesen des G}emuts und die Mission der

Religion, und die zoziale Seite, narnlich die konkrete historische

Positivitat der Religion. Zu diesem Punkt woHen wir einige Worte

vOn Hegel selbst hё reno Nach Hcgel ist das Wesen der Religion eine

“Sache des Herzens''。
3)“Kalte Vernunft"4)und “Kalter Verstand''5)

ftihren zu moralischeΠI Unrecht und machen “Schё ne Phantasie''6)

unmёgliCh.“Eine solche Erkenntnis,bei der sich blo13 der rasOnierende

Verstand beschaftigt, ist Theologie nicht rnehr Religion"。 7)wenn

Hegel``Sache des Verstandes und Sache des Herzens"8)sagt: dann

unterscheidet er hier Theologie und Religion. Gleichzeitig erklart er

damit den Kontrast zwischen objektiver und subjektiver ReligiOn.

“E)ie objektive Religion la3t sich nur in Empindungen und Hand‐
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lungen― sag iCh VOn einem Menschen,er hat Religion, so heiSt

das nicht, er hat gro13e Klenntnisse derselben, sondern es hei13t,

sein Herz ftihlt die Taten, die Wunder, die Nahe der Gottheit, es

erkennt,es sieht Gott in seiner Natur,in den Schicksalen der Men‐

schen,er wirft sich vor ihEL nieder,dankt ihm und preist ihn seine

Taten―一一―".9)

Durch Hegels Haltung gegentiber der AufklarungSphilosophie la8t

sich verrnuten, da3 dic Kantische Philosophie,welche die K:ristallforin

der Aufklarung ist, insbesondere die Kantische Moral‐ Religion in

seinem Denkproze3 ver■ ochten ist.Kurz gesagt, Hegel hat jetzt die

Absicht, die Aufklarungsphilosophie Πlit Hilfe der Kantischer′ rracht

zu uberwinden. “Etwas anderes als Aufklarung, als Rasonnement ist

Weisheit 
―

 aber Weisheit ist nicht Wissenschaft 
一

Weisheit ist

eine Erhebung der Seele, die sich durch Erfahrung verbunden nlit

Nachdenken der Sinnlichkeit erhoben hat, und notwendig, wenn es

praktische Weisheit, nicht blo3e selbstgefaHige Oder prahlende Weis‐

heit, von einer ruhigen Warrrle, einenl Feuer begleitet sein mu3;

sie rasOniert wenig, sie ist auch nicht methodo mathematica von

Begriffen ausgegangen und durch eine Reihe von Schlussen, wie

Barbara und Barocco zu dem,was sie ftir Wahrheit nimmt,gekommen

―
sie hat ihre Ueberzcugung nicht auf dem allgemeinen Markt

eingekauft, wo man das Wissen an jeden,der richtig bezahlt, hergibt,

muste sie auch nicht in blanker Munze, in den Sorten auf den Tisch

wieder hinzuzahlen―一―・sondern spricht aus der Fulle des Herzens.''10)

(3)

Nach Hegels Auffassung ist die Religion eine Sache der inneren

E)rfahrung oder des Herzens. Sie schlie13t auch nicht aus, da3 die

mOralische Vernunft dennoch rigoros angewandt werden mu3. Selbst‐

verstandlich werden `Phantasie' und `G}efuhl', die keine Kantischen

E)lemente sind, fiilr Hegels reale Vernunft‐ Religion behaupteto lDurch

die Vereinigung von Moralitat und Vernunft wird die Klantische
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Religionstheorie noch realistischer, so da3 sie schlie31ich als ein

eigentliches Blld der Volksreligion erscheinto Auf solche Weise ist

die Volksreligion sOzusagen ein Zwischengleid zwischen der Kantischen

mOralischen]ReligiOn und der dogmatischen iReligion beziehungsweise

der positiven ReligiOn.

In dieser iRichtung hat sich Hegels unradikale mystische Tendenz

durch ein zweites non‐Kantisches Element auf ein Ziel hin zugespitzt.

E)iese Richtung des Hegelschen iDenkens ist in ihrer konkreten Aus‐

druckweise iln Wesen der Klantischen Vernunft‐ Religion verwurzelt。

Das Wesen der Volksreligion ist begrundet in ihren sozialen Funk‐

tiOnen, und das bedeutet ftir den damaligen Hegel die Denkweise

eines historischen und sozialen BewuStseins. In diesenl D)enkproze3

erscheinen hier drei wesentliche Elerrlente, und zwar die Vernunft,

die unΠlittelbare Erfahrung und das historische Leben.In den sozialen

Wirklichkeiten werden diese drei Elemente dann immer in einem

sich untereinander bestilnmenden Verhaltnis auftreten. 〕Dahingegen

ist die allgemeine Vernunft oder die forinale Kategorie Kants, die

selbstverstandlich keine historische Wirklichkeit hat, in der unn■ ittel‐

baren Erfahrung verwurzelte lDeshalb kё nnte man den Mystizismus

Hegels einen Sozial‐ Mystizismus nenneno Der wahre{G e i s t ist ein

Ausdruck uber dem menschlichen Herzen,der also tiber das lnenschliche

Fuhlen hinausgehto Er hat ein wirkliches, historisches und zugleich

konkretes Lebeno Spater einmal kann eine solche Lebensforin zum

Zentralbegril seines Mystizismus werden; auf der jetzigen  Stufe

kёnnen wir schon seine Keime sehen.Wenn man sich jetzt bei Hegel

die `Bilder des Lebens' anschaut, sind sie nichts anderes als eine

Weiterentwicklung seines Lebesbegriffs.

Ich habe das Geftihl, daS in den folgenden Worten Hegels ein

ganz anderer Ton der Kantischen oder der Aufklarungsphilosophie

vorherrschend wird: “―一一一 den Geist des Volks zu bilden ist zum

Teil auch Sache der Volksreligion, zum Teil der politischen Ver‐

haltnisse―.VolksreligiOn― die gro3e Gesinnungen erzeugt und

nahrt ‐一一一・geht Hand in Hand Πlit der Freiheit。 ''11)
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Hegel sieht in der altgriechischen Welt mit ihrer `Volksreligion'

die ideale Gestalt eines lebendigen, historischen und auch religiё sen

Lebens verwirklichto ln seinen Hymnen tiber die altgriechische Welt

kёnnen wir dies mit den schё nen Worten Hegels selbst hёren: ``Ach,

aus den fernen Tagen der Vergangenheit strahlt der Seele,die Geftihl

fur]menschliche Schё nheit,Grd3e im G}ro3en hat 一一一‐ein Bild ent‐

gegen――一 das Bild eines G}enius der Vё lker‐一一一 eines Sohnes des

Gliicks,der Freiheit,eines Zё gleins der schёnen Phantasieo Auch ihn

fesselte das eherne Band der Bedurfnisse an die Muttererde, aber er

hat es durch seine Empindung, durch seine Phantasie sO bearbeitet,

verfeinert, verschё nert, Hlit Hilfe der Grazien IIlit Rosen un■ wunden,

da3 er sich in diesen Fesseln als in seinem Werke, als einem Teil

seiner selbst gefallt. seine I)iener waren die Freude, die Kiraft und

ihrer Freiheit,seine Ernsthaftern, Freundschaft und Liebe, nicht der

Waldfaun, sondern der feinempindende, seelenv01le, Init allen Reizen

des Herzens und lieblichen Traume geschmtickte Amore''12)

E)ie wahre Gestalt der VolksreligiOn ist in der griechischen Re`

ligion zu sehene Diese wahre Gestalt wird vom jungen Hegel als die

Vereinigung vOn Kantischem und non‐ Kantischenl Ele]ment begrifen。

Uber den Unterschied zwischen griechischer ReligiOn und Christentum

ausert sich Hegel iiberall in seinen Fragmenten,kurz gesagt,er weist

darauf hin, da3 dem Christentun■  der soziale Charakter fehlt, der

eigentlich ftir es wesentlich sei. ChristentuΠ l ist meistens “nicht mit

den■ Geist der F｀ rёhlichkeit verbrudert''。 13)IIn Gegensatz dazu sagt

Hegel uber die altgriechische Religion: “Wenn die Phantasie grie‐

chischer Bacchantinnen iberschnappte bis zum Wahn, die Gottheit

selbst gegenwartig zu sehen, und zu den mildesten Ausdrucken einer

regel10sen Trunkenheit― sO war dies eine Begeisterung der Freude,

des Jubels―一一 eine Begeisterung,die bald wieder ins ge]meine Leben

zuruckkehrte‐―一―''。
14) Da3 Hegel in die altgriechische Welt sehr

verliebt war, ist nichts anderes als der Ausdruck seines inneren und

praktischen BewuStseinso Angenommen,Hegel hat keine subjektive

Neigung, seine Kantische Tracht sofort abzulegen, so kё nnte man
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sich vorstellen, da3 er bereit ware, uber die Kantische Theorie einen

Schritt weiter hinaus zu gehen, wenn er den Hauptcharakter der

griechischen Religion folgenderma3en verstand: “Das Grundprinzip

des empirischen Charakters ist Liebe― 一―一 die etwas Analoges Πlit der

Vernunft hat, insofern 一一一・ als diC Liebe in anderen Menschen sich

selbst indet, oder viellnals sich selbst vergessend一  sich aus seiner

Existenz heraussetzt, gleichsan■  in anderen lebt, empindet und tatig

ist 一一一―so wie Vernunft, als Prinzip angemein geltender Gesetze sich

selbst wieder in jenem vernunftigen Wesen erkennt, als Mitburgerin

einer intelligiblen Welt".15)

Im Denkproze3 Hegels ist jetzt der strenge Dualismus der Kant‐

ischen Philosophie zwischen Vernunft und Sinnlichkeit, zwischen

intelligibler Welt und Erscheinungswelt iln Begriff sein Gleichgewicht

zu verlieren. Der strenge lDualislnus]Kants lnu3 nach der Denkweise

Hegels in dieser konkreten Welt durch ein Verfahren bewiesen

werden; die lnterpretation und Uberwindung des Kantischen]Dualismus

sollen der historischen Wirklichkeit gema3 gemacht werden, so da3

er als einer der substantiellen Begriffe gelten kann. ]Hegel erhalt den

Begri∬ “Leben'', indern er die Kantische Vernunft und Moralitat ans

Licht der sozialen Wirklichkeit bringt, und etwas Transzendentales

in Zeit und Raun■ , wie die]Kantische Freiheit oder Moralitat,ist von

Hegel in seiner mystisChen Gesinnung auf eine erfullende Weise in die

Natur und Menschenwelt heruntergezogen worden. Wie G. Lukacs16)

und auch To Hacring17)sagen, versucht 〕Hegel, nicht einen metaphy‐

sischen Weg zu beschreiten, sondern von einer historischen und

sOzialen Welt18)auszugehen. Es tut uns etwas leid, da3 die Hegel

eigenturrlliche Denkweise in seiner spateren Entwicklung auf einer

metaphysischen G}rundlage aufbaute und danlit von jener schlichten

Einsicht weiter abgeschweift ist。

(4)

E)ie hei3e Leidenschaft Hegels fur die altgriechische Religion,
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do h. seine tiefe Sympathie ftir die idealisierte, frele, phantasiereiche

Religion deutet an, daS er sich von der Verwirrung der Klantischen

Vernunft trennt. Nach Hegel lnu3 sich die V e r n u n f t aus ihrer

befestigten SteHung, do he aus ihrer Abstraktion, Entfremdung und

Forrnalitat begreifen und gleichzeitig soll sie die beiden Forderungen:

I. Abstraktion oder Universalitat, 2。  das Konkrete, Historische oder

das Lebendige uIIlfassen. Betrachten wir die Auffassung Hegcls, so

ist die altgriechische ReligiOn sicherlich ein Abbild des konkreten

Daseins der Universalitat. Wir w011en nun betrachten, wie Hegel

solche non‐ Kantischen Elemente in seine]Denkprozesse aufnilnmt.

Wir rnё chten zunachst einmal zu inden versuchen,was der junge

Hegel unter Christentunl verstanden oder in Jesus vOn der idealisierten

altgriechischen ReligiOn her gesehen hato Wie hat der iunge Hegel

das Verhaltnis zwischen der rationalen Vernunftreligion Kants un4

dem positiven, historischen Christentum betrachtet?Mit anderen Wor‐

ten, Ⅵrie hat er das Problem zwischen der Neigung des konkreten

lebendigen Menschen und der allgemeinen Vernunft geschenP In■ Jahre

1795 schrieb Hegel an Schelling folgenderma3en: “... Seit einiger

Zeit habe ich das Studium der Kantischen Philosophie wieder her‐

vorgenonllnen, um seine wichtigen Resultate auf manche uns noch

gang und gabe ldee anwenden zu lernen oder diese nach jenen zu

bearbeiten. ". Vernunft und Freiheit bleiben unsre Losung,und unser

Vereinigungspunkt die unsichtbare Kirche."19)In diesem Schreiben

gewinnt man den Eindruck, als habe Hegel seine urspriingliche

Absicht, sich zu den nOn‐ Kantischen iElementen zu neigen,aufgegeben.

In der Abhandlung ``lDas Leben Jesu" erscheint Jesu als eine

Personi■ kation der Kantischen Ethik. E)r redet tiber dic Praxis der

P■icht und des rationalen Befehls des`Klategorischen lmperativs'。 Aber

die konkrete, wirkliche Vernunft oder der empirische Charakter der

Liebe, wie]Hegel sie fruher in der `Volksreligion' andeutete, sind hier

nur nOCh iln VerbOrgenen vorhanden. ]Dic Predigten Jesu sind wie

die lReden Kants; Hegel versucht hier alsO einfach das Evangelium

Kantisch zu erklaren.``Das Leben Jesu''(am 24。 Juli 1795 zum Ab・
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schlu3 gebracht)und“ I)ie Positivitat der christlichen Religion''(am 2。

November grё 13tenteils fertig gestent) handeln vonl gleichen Gegen‐

stando Besonders in der letzten Abhandlung ist das non_Kantische

E)lement des Mystizismus deutlich zu spureno E)ies wurde eigentlich

aber schon in seinen fruhesten F｀ragmenten angedeutet.

Unter den jetzigen Umstanden aber geht Hegel mit schnellen

Schritten in die ausftihrliche Beobachtung der reinen moraliSChen

Religion, und er indet ein Motiv fur das scheitern der Religion

Jesu: ihren abstrakten Charaktere Hegel hat in einer sozialen Wirk‐

lichkeit eine Durchdringung der reinen moralischen Religion im Auge,

aber er beginnt bel ihrer historischen Betrachtung das innere Leben

der griechischen Rleligion und des Christentunls zu berucksichtigen.

Hier kё nnen wir seine klare Tendenz zuΠ I Mystizismus hin deutlich

spuren.

E)ie Mission Jesu ist nach Hegel, die Religion und die Moralitat

in ihrem Werte wachsen zu lassen, aber Jesu selbst hat keine Ten‐

denzen, den G〉 rund fiir eine positive ReligiOn zu setzen, die dann

narnlich aus einer absoluten Autoritat oder einer ewigen Sanktion

heraus entsttinde.

Aus welchenl G}rund hat sich dennoch diese reine moralische

Religion in Sekten getellt?Was hat sie auf den Weg der Positivitat

geleitet?]Dieser Punkt ist ein historiSChes Problem,das Hegel ftir sich

gesetzt hat.

Fiir  Hegel war die idealisierte,  altgriechische  Religion die

Religlon,die alle konkreten I)rscheinungsfor]nen des Menschenlebens

zur geistigen Einheit organisierto I)ie lReligion,die er fand, war eine

wahre lReligion.

(5)

E)ie]Religion, die alle konkreten E)rscheinungsformen des Men‐

schenlebens zur geistigen Einheit organisiert,uberschreitet die Funk‐

tion der Kantischen Vernunft oder Moralitat bei weitemo Warurrl konnte
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diese ReligiOn nicht die sOgenannte¬ VolksreligiOn Hegels werdenP Die

Predigt Jesu wird von den Menschen als die StiΠ Hne einer ubernatur_

lichen AutOritat angenommen,ohne seine Persё nlichkeit zu berucksi_

chtigeno I)iese einseitige Betrachtung dieser reinen moralischen Auto‐

nonlie durch sie er]nё glicht ihnen nur,Jesu zuzuhё ren und zu glauben.

E)ie Erwartungen der damaligen Menschen auf rationale E)rklar_

ungen Jesu sind in■ lner geringer geworden,und die Hoffnung auf den

Messias hat sich in eine HOInung auf ein Gotteszeichen umgewandelt,

obwohl Jesus sich bemiihte, die moralische Seite zu betonen. ]Diese

Haltung zu Jesu gab es auch unter seinen Nachfolgerno Sie hatten

nanllich die Neigung,die eigentliche Richtung seiner wahren,moralis‐

chen und religiё sen Erklarungen ■li13zuverstehen.

Die Nachfolger haben nur eine Seite der Persё nlichkeit Jesu

ober■ achlich betrachtet, sO daS sie einfach seine naiven Nachfolger

geworden sind, Ohne uber das wirkliche Menschenleben nachzudenken。

IIn Gegensatz zu dem hatten die Freunde des Sokrates``...von′
「

ugend

auf ihre Kirafte vielseitiger entⅥウickelt, hatten republikanischen Geist t

einbezogen,der jedem etwas guten Kopfe unmё glich macht,ganz und

gar nur an einer Person zu hangen; in ihrern Staate war es noch der

Mtihe wert,sich ftir ihn zu interessieren, und ein solches lnteresse

kann nie aufgegeben werdeno Sie hatten meist schon andre Philo‐

sophen, andre Philosophie wegen, nicht die Tugend und seine Philo‐

sophie unl seinetwillen''。 20)

Infolgedessen sind Sekten und politische]Kё rper,die eine gё ttliche

Autoritat gegriindet hat, als die Verkё rperung des Christenturns

herausgekonllneno Was frtiher ganz spontan war, wurde durch diese

Entwicklung zu einem Gottesdienst ■lit ubernattirlichenl Rituso Auf

solche Weise,ist z.Bo das heilige Abendmahl ``in eine religiё se P■ icht,

und das Ganze in eine mysteriё se gOttesdienstliche Handlung ver‐

wandelt''21)wordeno Eine solche Bewegung zur`Positivitat' hin kOΠ Hnt

durch den Mangel an Freiwilligkeit und Autononlie zustande. Das

ChristentuIIl ist also anscheinend vё llig festgefahren.  Hegel sagt:

“Die Christen sind wieder dahin gekommen,wo die Juden waren;
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das Charakteristische der judischen Religion 一
 die Knechtschaft

unter einenl Gesetz 
一

von der frei geworden zu sein''。 22)

Obwohl die Religion auf die Forderung der Vernunft und Mora‐

litat eigentlich die beste Antwort geben sollte, tritt sie in Wirk‐

lichkeit nicht so,sondern objektiv als ein Symbol der Autoritat, der

Forrrl, der Organisation und der Macht auf, und hat sich schlie31ich

in die sogenannte positive Religion verwandelt. Wie kann Religion

die moralische Forderungen der Vernunft und konkreten Forderungen

eines historischen, lebendigen Lebens berticksichtigen? Das klarzu‐

stellen war die Aufgabe Hegels.

E)ieses Problenl, in dessen Bearbeitung Hegel eine Antwort auf

die Frage nach dem Kantischen Motiv gibt, hat in unserer weiteren

Untersuchung eine wichtige Bedeutung. Wie wir schon erfahren

haben, war die Kantische Vernunft durch etwas Soziales zu erganzen.

Deswegen geht Hegel in seiner Untersuchung einerseits vom Rahmen

des]Kantischen ldealismus oder der lReligion,andererseits vom Sozialen

aus.

E)ie wahre Religion spricht die Phantasie an und gibt ihr zugleich

konkrete Forlneno So wird sie wie eine gro3e Persё nlichkeit geschatzt,

als ware sie ein Symbol der Erwartungen eines Volks. “I)iese Helden

leben nicht isoliert, aHem in der Phantasie der Vё lker; ihre Ge‐

schichte,die Erinnerung ihrer Taten ist an ёffentliche Feste,National‐

spiele, an manche innere Einrichtung oder auserliche Verhaltnisse

des Staats― 一一―an wohlbekannte Hauser und Gegenden― 一―一an ёttent‐

liche′Tempel und andere D)enkmaler gekntipft''。23)Das Christentum

lehnt Phantasien und ihre konkreten Darstellungen ab. Nach Hegel

vernachlassige das lChristentun■ , insbesondere der gegenwartige Pro‐

testantismus mit einigen Ausnahmen die Aufgabe oder Mission der

Bildung des frohlockenden sozialen Geistese “Wer Πlit der Geschichte

der Stadt Athen, ihrer Bildung und Gesetzgebung unbekannt ein

Jahr in ihren Mauern lebte, konnte aus den Festen sie ziernlich

kennen lernen''.24)

Unter diesen UInstanden kann ein ldeal nicht realisiert werden,
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das eine `phantasie'reiche Ausdehnung der Werte einer konkreten

sOzialen Erfahrung zum lnhalt hat, und auch kein Leben, das das

Wahre der Religion enthalto ln der Welt des wahren Geistes inden

wir eine Vereinigung des rationalen, spontanen Lebens mit dem

konkreten sozialen lnteresse vor, und dieser Welt folgt man einem

selbst‐ bestilnmenden G}esetz, darnit tritt man von seinem Einzelsein in

das Sozialsein iiber.

“E)ie ldee seines¬ Vaterlandes, seines Staates war das Unsichtbare,

das Hёhere, woftir er arbeitete,das ihn trieb,dies`w ar'sein Endzweck

der Welt, oder der ]Endzweck seiner Welt 
一

den er in der Wirk‐

ilchkeit dargestellt fand, oder selbst darzustellen und zu erhalten

Πlithalf.Vor dieser ldee verschwand seine lndividualitat, er verlangte

nur ftir jene Erhaltung, Leben und Fortdauer, und konnte dies selbst

realisieren; fur sein lndividuum Fortdauer oder ewiges Leben zu

verlangen, oder zu erbetteln, konnte ihn■  nicht, oder nur `selten'

einfallen,er konnte nur in tatenlosen, in tragen Augenblicken einen

Wunsch, der blo3 ihn betraf, etwas starker empfangen 
一

 Cato

wandte sich erst zu Platos PhadOn, als seine Republik zerstё rt war;

dann■tichtete er sich zu einer noch hё heren C)rdnung一 "。25)

Wenn bei ihm ein geeignetes Phantasieleben die inneren Erforder‐

nisse des Menschen ausftinen s。 11, kё nnen wir in der Denkweise

Hegels ein MOtiv des Romantizislnus feststellen.

(6)

Wenn Phantasie und Enthusiasmus das ldeal eines Sozialen zum

Ziel haben, zeigt sich dieses ldeal in ftir Hegel legitimer Gestalt. Der

soziale l」msturz in einer Nation macht die Realisierung der sozialen

Werte unmё glich und laSt auch kaum eine Solidaritat des G}eistes

besteheno Auch Hlit Loyalitat kann diese geistige soziale Ver■ echtung

nicht wieder in C)rdnung gebracht werden.

Nach Hegel lnu3 aber solche Phantasie oder ein solcher Enthu‐

siaslnus der ]Realisierung der Vernunft oder Autonomie,und auch dem
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Ziel der konkreten sozialen lnteressen nutzlich seino Wie wir schon

oft angeftihrt haben, staΠ llnt diese Denkweise Hegels urspriinglich

von seiner Sympathie zu der altgriechischen ReligiOn ab. An dieser

Stelle kё nnte rnan in seiner D)enkweise den Einttu3 Schlegels und

Herders spuren, aber wir wonen sein Verhaltnis zu diesen Roman‐

tikern jetzt nicht zu Sprache bringen.

Nun die Frage, warum tiberlie3 die wahre, namlich die altgrie‐

chische ReligiOn,dern positiven Christentum ihren PlatzP``Wie kOnnte

eine Religion verdrangt werden, die seit Jahrhunderten sich in den

Staaten festgesetzt hatt, die rrlit der Staatsverfassung aufs innigste

zusanllnenhing, wie konnte der Glaube an Gё tter aufhё ren,denen die

stadte und Reiche ihre Entstehung zuschrieben, denen die Vё lker

alle Tage(Э pfer brachten, deren Segen sie zu allen Geschaften an‐

riefen, unter deren Panier die Armeen allein siegreich gewesen waren,

denen sie fur ihre Siege gedankt hatten,denen die Frё hlichkeit ihre

■′ieder, sowie der E)rnst seiner Gebete weihte, deren Tempel deren

Altare, Reichttimer und Statuen der Stolz der Vё lker, der Ruhm der

Kunste war,deren Verehrung und Fest nur Veranlassungen zur ange_

meinen F｀ reude waren―一一― wie konnte der Glaube an die Gё tter, der

lnit tausend Faden in das Gewebe des menschlichen Lebens ver‐

schlungen war, aus diesen■  Zusanllnenhange losgerissen werden P"。 26)

Das ist eine Beschreibung einer Phantasiereligion,die die Philosophie

der Aufklarung uberwindet. Hegel setzt seine Rede fort: ``...wer aber

nur die einfaltige Berrlerkung gemacht hat, da3 jene Heiden noch

auch Verstand hatten,da3 sie auSerdem in allen, was gro8, schё n,

edel und frel ist, noch so sehr unsre Muster sind, da3 wir uns uber

diese Menschen als ein uns fremdes G}eschlecht nur verwundern

kёnnen― wer eS Wei3, da13 Religion, besonders eine Phantasie‐

religion,nicht durch kalte Schusse,die lnan sich da in der Studienstube

vorrechnet, aus den■  Herzen, am wenigsten aus den■ Herzen und dem

ganzen Leben des Volks gerissen vrird 
―

 wer eS ferner wei3, da3

bei der Verbreitung der christlichen ReligiOn aber alles andre als

Vernunft und Verstand sind angewendet worden― 一一―wer, statt durch
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die Wunder den Eingang des Christenturrls erklarbar zu inden, eher

sich die Frage schon aufgewOrfen hat: wie mu3 das Zeitalter be‐

schaffen gewesen sein,da3 Wunder,und zwar solche Wunder, als uns

die Geschichte erzahlt, in demselben mё glich wurden 
―

wer diese

Be]merkungen schon gemacht hat, wird die oben aufgeworfene Frage

durch jene Antwort noch nicht befriedigt inden一 ".27)

In den■ letzten Augenblick der sOzialen, politischen Veranderung

der alten Welt hat Hegel die Grtinde fiir eine Verdrangung der

griechischen PhantasiereligiOn durch die christliche positive ReligiOn

behandelt.

Kurz gefaSt, wir kё nnten es so verstehen, da3 die Religion ein

`phantasie'reicher Re■ ex des sOzialen G}eistes eines Volks ist, und wir

spiiren hier eine soziale oder eine wirtschaftliche lnterpretation der

G}eschichte in ihrem weiteren C}eschichtsfeld, und zwar einen Keiln

einer dialektisch verstandenen Geschichte.

Auf jeden Fall au3ert sich Hegel in diesem Werke: “Die grie_

chische und rё n■ ische iReligiOn war nur eine ReligiOn fur freie Vё lker,

und Πlit dem Verlust der Freiheit mu13 auch der Sinn, die Kraft

derselben,ihre Angemessenheit ftir die Menschen verloren gehen''。 28)

spater sagt er folgendes: ``Alle Tatigkeit, ane zwecke bezogen sich

jetzt aufs lndividuelle; keine Tatigkeit mehr ftir ein Ganzes, ftir eine

ldee― ''.29)was das Ziel der menschlichen Handlungen oder der

Zentralpunkt, vOn den■  man in seinem Leben ausgehen soH, ist, be‐

schreibt folgender Satz ―――‐ “I)ie Vernunft kOnnte es nie aufgeben,

doch irgendwo das Absolute, das Selbstandige, Praktische zu inden,

in dem Willen der Menschen war es nicht mehr anzutreren''。 30)

(7)

Das Leben wird ohne Loyalitat fortbestehen, die griechischen

Gё tter, die einst ein `phantasie'reiches Symbol des G}emeinwesens

und auch der sozialen Werte waren, haben jedoch nlit dem Sturz

des lGemeinwesens ihre eigentliche Wurde und zugleich ihre eigene
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Hoheit verloren: denn diese Gё tter konnten nicht den Verlust des

G}leichgewichts und des Sinns inl Leben des Menschen wiedergut―

machene “In diesem Zustande, ohne Glauben an etwas Haltbares, an

etwas Absolutes, in dieser Gewohnheit, einern fremden Willen, einer

fremden Gesetzgebung zu gehorchen,ohne Vaterland,in einem Staate,

an dem keine Freude haften konnte, dessen E)ruck der Btirger allein

fuhlte, bei einem Gё tterdienste, zu dessen Feier, zu dessen Festen sie

den F｀ rohsinn, der aus ihrem Leben ent■ ohen war, nicht nlitbringen

konnten 一一一。 in einem Zustande, in welchem der Sklave, seinem

Herrn ohnehin sehr haufig an naturlichen Fahigkeiten und an Blldung

uberlegen,bel ihm den Vorzug der Freiheit und Unabhangigkeit nicht

mehr erblicken konnte, 一一一― in diesen■  Zustande bot sich den Men‐

schen eine Religion dar, die entweder schon den Bedtirfnissen der

Zeit angeIIlessen War,denn sie war unter einem Volke von ahnlicher

Verdorbenheit und ahnlicher, nur anders gefarbter Leerheit und Man‐

gel entstanden ―一一一 oder aus der die Menschen dasjenige forrrlen,

sich an das hangen konnten, was ihr Bedurfnis heischte''.31)

Unter diesen UInstanden entsteht eine Bedingung fur das Zustan‐

dekoHHnen des positiven Christentun■  mit folgender Konsequenz; das

Lebensideal,das einmal in dem humanen Wert oder einer Erfahrung

imlnanent war, hat sich schrittweise zuIII Transzendentalen und zum

Au6erlichen gewandt. AuSerdem ist eine Doktrin der E)rbsunde und

danlit iEntartung der Menschentugend entstanden.

Der so vOrhandene lsolations‐ charakter weist darauf hin, da13 der

Begriff Gott als eine transzendentale Einheit, Objektivitat und Sub_

stanz zu verstehen iste“ So hatte der D)espotismus der rё mischen Fursten

den Geist des Menschen von dein Erdboden verjagt, der Raub der

Freiheit hatte ihn gezwungen, sein Ewiges, sein Absolutes in die

Gottheit zu nuchten―一―一das Elend,das er verbreitete,(31uckselichkeit

im Himmel zu suchen und zu erwarteno Die Objektivitat der Gottheit

ist mit der Verdorbenheit und Sklaverei der Menschen in gleichem

Schritte gegangen,und jene ist eigentlich nur eine Offenbarung, nur

eine Erscheinung dieses Geistes der Zeiten"。 32)
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Noch deutlicher zeugt sich Gottes objektiver Charakter im Verlust

der moralischen Autononlie des NIenschen. Eine andere I(ategorie ist

jetzt wichtiger,als sich mit dem Problem Gott auseinanderzusetzen,

der als Objekt seinen Platz im inneren Leben des freien ⅣIenschen

hat,namlich die Doktrin:die Kategorie der Subjektivitat mu3 der

Substanz gehorchen, in seiner ``Phanomen010gie des Geistes''.

Durch die Gegenuberstellung der Phantasiereligion der altgrie‐

chischen Welt rrlit dem positiven Christentum,das Gott als das Ewige,

den ubernatiirlichen Charakter und die autoritative Substanz darstellt,

deutet ]Hegel an, da13 seine :DOktrin iln gewissen Sinne, eine ldentitat

von universalem BewuStsein der Kirche und von Gott enthalt, und

da3 Gott auch irn BewuStsein der Menschen,die sich vor ihrrl knieend

verbeugen, innerlich existiert.

Wie恥rir oben gezeigt haben, hat Hegel eine realistische Mё go

lichkeit gegentiber der reinen moralischen Religion Kants lrlit der

`Volksreligion' und der `Positivitat' gesucht. ]Dabei bringt Hegel seine

Herzensforderung mit hinein, die vonl G}eftihl und der unΠ littelbaren

Erfahrung ausgeht und danlit eine Realisierung des sOzialen und

historischen Wertes ist.

In seinem Werke“ E)er Geist des Christenturrls und sein Schicksal''

schlieSt Hegel sicherlich nun seine Beschaftigung nlit der ]Kantischen

Tracht ab und setzt sich nlit dem non‐ Kantischen Element auseinan‐

dere Wir werden seiner non‐ Kantischen Ansicht und seiner mystischen

Tendenz spater noch deutliche Auflnerksamkeit widmen.

Unter Berucksichtigung dieser Elemente 
―

 durch eine neue,

tiefe ChristentuⅡ ls‐interpretation und durch seine `Kategorie Leben',

und dann auch Πlit Hllfe seiner Denkweise,die uns in seiner spateren

E)ialektik begegnet 
一

wird es uns nach und nach gelingen, diese

Abhandlung zu vollenden.(wird fortgesetzt)

13。 Aug。 1972

zur Zto Heidelberg.
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