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Hegel und die franzosische Revolution 

Professor Dr. phil. Joachim Ritter, MunsterjWestf. 

I 

1. Die kritische Auseinandersetzung mit Hegels politischer Philosophie 
seit dem Erscheinen der "Rechtsphilosophie" (1821) 1 wurde durch 
Rudolf Hcryms "Vorlesungen uber Hegel und seine Zeit" (Berlin 1857) ab
geschlossen. Hegel wird schuldig befunden, als "philosophischer Dictator 
uber Deutschland" (357) die Philosophie zur "wissenschaftlichen Behausung 
des Geistes preuBischer Restauration" gemacht (359), dem "politischen 
Conservativismus, Quietismus und Optimismus" die "absolute Formel" 
(365) gegeben und sich dadurch in den Dienst der "wissenschaftlich formu
lierten Rechtfertigung des Karlsbader Polizeisystems und der Demagogen
verfolgung" gestellt zu haben (364)2. 

Beweis hierfur ist neben der Tatsache, daB Hegel uberhaupt den Ruf nach 
Berlin angenommen hat 3, und neben seiner als politische Denunziation ge
deuteten Kritik an Fries als "HeerfUhrer dieser Seichtigkeit, die sich 
Philosophieren nennt" (R. Ph. S. 8), an erster Stelle seine Philosophie selbst. 
Sie hat die Theorie des Staates und der Gesellschaft unter den Satz gestellt, 
daB das Vernunftige wirklich und das Wirkliche vernunftig ist, und damit 
fur Haym politisch die Aufgabe ubernommen, die Wirklichkeit zu recht
fertigen, "wie sie 1821 in PreuBen besteht" (Haym a. a. O. S. 366). Sie hat 
ferner den Staat mit den Pradikaten des Gottlichen, des Absoluten, der Ver
nunft und der sittlichen Substanz verbunden, urn seine Macht zu vergotten 
und gegen die Freiheit der Individuen zu setzen. Durch die Vergottung des 
Staates und durch die Rechtfertigung der Wirklichkeit als vernunftig wird 
fur Haym die reaktionare Absicht und Funktion der Hegelschen Philosophie 
unter Beweis gestellt. 

Seine Vorlesungen stellen sich daher die Aufgabe, Hegels System aus der 
Gegenwart zu verbannen und dem "erstorbenen oder halberstorbenen Leben 
zuruckzugeben, in welchem es seinen Grund hatte", urn es so in dem 
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"graBen Bau der ewigen Geschlchte" wie in einem "Grabmal" bei
zusetzen (8). 

Die Kritik Hayms war erfolgreieh. Hegels Phi!osophle blieb fur Jahr
zehnte ohne EinfluB; der Ruf des Etatismus und der reaktionaren Verab
solutierung der Staatsmacht halt sieh bis heute. Man kann noch immer nicht 
von Hegels politischer Phllosophle reden, ohne mit der Vorstellung yom 
preuBischen Reaktionar Hegel rechnen zu mussen4 • 

Die Satze, mit denen Haym die Anklage der Staatsvergottung begrundet, 
£lnden sieh vor aHem in der "Rechtsphilosophle". Hegel nennt hier den 
Staat "Wirklichkeit der sittlichen Idee" (§ 257) und das "an und fur sieh 
Vernunftige" (§ 258). Er sei "Geist, der sieh im Prozesse der Weltgeschiehte 
seine Wirklichkeit gibt" (§ 259) und im "Gang Gottes in der Welt" die 
"Gewalt der sich ... verwirklichenden Vernunft" (§ 258 Zusatz, VII, 336). 
Wei! der Staat die Welt sei, "die der Geist sieh gemacht hat", solIe man ihn 
"wie ein Irdisch-Gottliehes verehren" (§272 Zusatz, VII, 369 f.). 

AIle diese Aussagen sind fur Hegel seIber metaphysische Aussagen; die 
"Rechtsphi!osophle" wird von ihm methodisch auf die "Logik" bezogen 5; 
sie unterscheide sieh durch ihren "logischen Geist" und ihre "spekulative 
Erkenntnisweise" von einem "gewohnlichen Kompendium" (R. Ph. S. 4). 
Die Metaphysik wird dabei von Hegel im Sinn ihrer iiberlieferten Be
stimmung als theoretische Wissenschaft yom Sein des Seienden verstanden; 
sie hat "das, was ist" (16) als Gegenwart der "Substanz, die immanent", und 
des "Ewigen, das gegenwartig ist" (15), zu begreifen. Die von Haym be
anstandeten Satze bedeuten so, daB Hegel Staat und Gesellschaft in die 
metaphysische Theorie einbezieht und sie als Verwirklichung (actualitas) 
des Seins im geschlchtlichen Dasein versteht, wobei Sein fUr ihn zugleieh 
mit der Vernunft und dem Gottlichen der phi!osophlschen Tradition iden
tisch bleibt. 1m gleichen Sinn haben Aristoteles und Thomas das "philo
sophlsche Leben" und seine Theorie "gottlich" genannt, um sie von der 
praktischen Erkenntnis zu unterscheiden. Die Phllosophle grundet im 
Gottliehen und nieht in der Notwendigkeit des praktischen Lebens; sie ist 
daher seIber gottlieh, wei! sie sieh um das Gottliche sammelt (divina quia de 
divinis)6. 1m Zusammenhang dieser Tradition - Hegel setzt sie voraus und 
hat seine Philosophie immer als Vergegenwartigung der Einen, zu allen 
Zeiten gleiehen Phllosophie verstanden 7 - bedeuten die fur Ha ym politisch 
anstoBigen Satze der "Rechtsphilosophie" bei Hegel selbst, daB der Staat 
den Menschen in seinem Verhaltnis zum Gottlichen und nieht nur, wie in 
den Naturtheorien der Gesellschaft, in seiner Bedurfnisnatur zum Inhalt hat. 
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Seine Aufgabe ist es daher, die innerweltliche Verwirklichung der das 
menschliche Dasein tragenden geistigen, religiosen und sittlichen Ord
nungen zu ermoglichen. 

Den gleichen metaphysischen Sinn hat der andere von Haym als reak
tionar verurteilte Satz von der Identitat der Wirklichkeit mit der Vernunft: 
"Was vernunftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernunf
tig" (14). Er spricht den Kerngedanken aller Philosophie aus, daB die 
Seinsvernunft die grundende Substanz der Wirklichkeit und ihre Wahrheit 
sei, und ruft so fur Hegel die Idee in die Gegenwart zuruck, in der sich die 
Philo sophie immer begriffen hat, seit Parmenides die Identitat von Denken 
und Sein lehrte und Anaxagoras die Vernunft zum Prinzip der Welt erhob 8• 

Damit aber wird die Kritik Hayms an Hegel philosophisch wichtig. Was 
ihn dazu bringt, in dies en metaphysis chen Aussagen die politisch gemeinte, 
reaktionare Rechtfertigung der gegebenen politis chen Verhiiltnisse zu 
sehen, ist nicht die Meinung, daB Philosophie die politische Wirklichkeit 
idealisiere und uberfordere; das Anstojfige liegt fur Hqym vielmehr darin, daJ 
Hegel die fllCtaphysische Theorie auf die gegenwartige Gesellschaft und ihren Staat 
anwendet. Diese gegenwartige Gesellschaft ist die moderne, auf Technik und 
Wissenschaft gegrundete burgerliche Gesellschaft; mit ihr aber ist fur 
Haym ein neues Prinzip und eine neue Zeit heraufgekommen, "in welcher, 
Dank der groBen technischen Erfindungen des Jahrhunderts, die Materie 
lebendig geworden zu sein scheint" und "die untersten Grundlagen 
unseres physischen wie unseres geistigen Lebens ... durch diese Triumphe 
der Technik umgerissen und neugestaltet" werden (a. a. o. S. 5). Zu dieser 
Neugestaltung gehort, daB Theologie und Metaphysik ruckstandig ge
worden sind und ihre Wahrheit verloren haben: Die "Sterne des Glaubens 
(sind) auf die Erde" gefallen(9), die spekulative Philo sophie ist "durch den 
Fortschritt der Welt und durch die lebendige Geschichte beseitigt worden" 
(6). Was bisher als ein "objektives Ideelles" und als ein "Ewiges und Fixes" 
gegolten hat, ist "zu einem rein Historischen" herabgeholt und "pragmati
siert" worden (9). Mit dem Aufkommen der modernen Gesellschaft 
haben daher fur Haym die Hegelschen Begriffe des Seins, des Gottlichen, 
des Absoluten jeden positiven Inhalt und jede gegenwartige Wahrheit ver
loren, so daB ihre jetzige Anwendung nur noch als "Reaktion" verstanden 
werden kann; sie hat allein den Sinn, die neue, vom "Himmel" befreite Ge
sellschaft in Frage zu stellen; das "Aufwarmen" der an sich widerlegten 
metaphysis chen Theorie wird fur Haym zum ideologischen Trick, der 
die Kriifte der Ruckstandigkeit und des Widerstandes gegen den 
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Fortschritt im Glanz einer an sich wesenlos gewordenen Gottlichkeit 
verklaren soIl. Hegels Philosophie ist als Philosophie grundsatzlich zur 
Vergangenheit geworden, weil die gegenwartige Zeit sich von der Metaphy
sik und Theologie befreit hat. Daher gilt es, ihr Ende herbeizuful).ren; sie 
muB notwendig "falliren", "weil dieser ganze Geschaftszweig danieder
liegt" (5); sie hat auf dem Boden der burgerlichen GeseIlschaft keine gegen
wartige Bedeutung mehr; sie ist reaktionar geworden. 

2. Viele, die gern im Gefolge Hayms von der Vergottung des Staates 
durch Hegel sprechen, werden sich weniger gern mit dem Argument 
identifizieren, das fur Haym diese Staatsvergottung beweist. Aber daB 
Haym von der Emanzipation der modernen GeseIlschaft ausgeht und mit 
ihr die Kritik an Hegels Metaphysik des Staates begrundet, gibt ihr aIlein 
noch gegenwartige philosophische Bedeutung. Bereits fur Jakob Burck
hardt und Nietzsche hat die spekulative Philosophie jede Aktualitat ver
loren; sie ist fur sie nur nochKonstruieren und Meinen, "gothische Himmels
sturmerei" (Nietzsche, Musarion-Ausg. XVI, 82). Demgegenuber hat die 
Kritik Hayms und der liberalen Linken an Hegel die groBe positive Be
deutung, daB sie noch urn die politische Aktualitat seiner Philosophie weiB 
und sie voraussetzt. Haym begreift, daB in Hegels Philosophie - nicht 
weniger grundsatzlich und leidenschaftlich als bei seinen Gegnern - das 
Problem der gegenwartigen Zeit und der GeseIlschaft ausgetragen wird, die 
politisch mit der Revolution in Frankreich und - ebenso umwalzend - mit 
der Ausbildung der Industrie in England aufkommt und im Begriffe steht, 
die jetzige Wirklichkeit zu werden. Damit wird Hegel zum Gegenspieler 
schlechthin; er begreift die gleiche Gesellschaft, die fur Hcrym die Befreiung vonJ 
Himmel der Theologie und MetapkJsik herbeifuhrt, als Gegenwart und Erscheinung 
der vernunftigen Substanz, die von je fur die Philosophie die Wahrheit der Wirklich
keit und der Geschichte gewesen ist 9• 

Damit wird in der Tat die politische Philosophie Hegels in ihrem eigenen 
Problem und in ihrem eigenen Anliegen getroffen. Die "Rechtsphilosophie" 
macht Staat und GeseIlschaft, zusammengefaBt im Begriff des Rechts, zum 
Inhalt der Spekulation; dem entspricht, daB die V orrede zunachst die 
traditioneIle Definition der cognitio speculativa entis qua entis aufnimmt 
und von ihr als Erkenntnis der (Seins-)Vernunft ausgeht: "Das was ist zu 
begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie, denn das, was ist, ist die Ver
nunft" (16). Aber nun folgt etwas, das in dieser Form iiberhaupt zum 
ersten Mal in der Geschichte der Philosophie begegnet: Hegel setzt die 
traditionelle metapkJsische Theorie unmittelbar und als diese mit der Erkenntnis der 
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Zeit und der Gegenwart gleich. Die Philosophie als Erkenntnis des Seins ist 
zugleich "ihre Zeit in Gedanken erfaBt" (16). 

Die Geisteswissenschaften pflegen die geistige Bildung, Kunst, Dichtung 
und Wissenschaft als Ausdruck ihrer Zeit, als Objektivation und Gestalt ge
schichtlichen Lebens zu verstehen. Aber in diesem a11gemeinen geistes
geschichtlichen Sinn darf der Hegelsche Gedanke der Philosophie als "ihre 
Zeit" nicht verstanden werden; er wiirde damit entscharft und neutralisiert; 
ihm wurde die entscheidende Aktualitat genommen; denn Hegel reflektiert 
nicht a11gemein auf die Geschichtlichkeit der· Philo sophie und des Geistes 
uberhaupt, er will den gegenwartigen Vollzug der Metaphysik bestimmen. 
Sie kann fur ihn dann und nur dann Erkenntnis des Seins bleiben, wenn sie 
zugleich Erkenntnis der eigenen Zeit ist. 

Was sol1 diese Ineinssetzung von Phiiosophie und Deutung der Gegen
wart besagen? Gegenwart meint metaphysisch zunachst die Gegenwart des 
Seins (der Substanz); es ist im Entstehen und im Vergehen gegenwartig und 
erscheint im Jetzt und Hier in seiner bleibenden Gegenwart. So nenntAristo
teles den Gegenstand der Philo sophie das "jetzt und von alters und immer 
Gesuchte" (Met. VII, 1), und Hegel selbst benutzt den Begriff der Gegen
wart zunachst, urn mit ihm den spekulativen Gegenstand als solchen zu be
zeichnen; er ist die "Vernunft als vorhandene Wirklichkeit" (16), die "Sub
stanz, die immanent, und das Ewige, das gegenwartig ist" (15). Gegenwart 
ist metaphysisch fur Hegel zunachst die Gegenwart dessen, was immer war, 
immer ist und immer sein wird. 

Aber uber dies en metaphysischen Begriff der Gegenwart geht Hegel in der 
Gleichsetzung des philosophischen Gedankens mit dem Gedanken der Zeit 
zugleich hinaus; er ste11t die Frage, wie die Seinsgegenwart in dem gegen
wartigen Zeitalter gefunden und als seine Wahrheit begriffen werden kann, 
weil sie jetzt fragwiirdig und zum Problem geworden ist. Mit der Neuzeit ist 
eine neue Wirklichkeit in die Geschichte getreten, die - zum ersten Mal in 
der abendliindischen Oberlieferung - die Philosophie und ihre Wahrheit 
grundsatzlich "auBer sich" gesetzt hat; die gegenwartige Zeit hat begonnen, 
auf sie als auf ein fur sie Vergangenes und Totes zuruckzusehen; sie hat die 
"Menge der philosophischen Systeme" "hinter sich liegen", so daB sie nur 
noch die ,;iibrige Ko11ektion von Mumien und den a11gemeinen Haufen der 
Zufalligkeiten" vergroBert (Differenz des Fichteschen und Schellingschen 
Systems, I, 39 f). Dies also ist fUr Hegel geschehen; die Zeit, welche die Phi
losophie in Gedanken zu fassen hat, ist die eigene Epoche, weil diese fur sich 
selbst nichts mehr mit der Einen Philosophie und mit dem gemein zu haben 
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scheint, was diese in der Geschichte bisher bewahrte. Die Gegenwart hat 
sich aus der philosophischen Tradition emanzipiert; die Frage nach dem 
Wesen der geschichtlich-politischen Gegenwart und ihrer Wahrheit wird in 
der Zeit und Stunde zur Frage der Metaphysik, in der die Kontinuitat ihrer 
Geschichte und Uberlieferung unterbrochen und fragwurdig geworden ist. 
So nimmt Hegel in der Gleichsetzung der Philosophie mit der Theorie ihrer 
Zeit das Problem der Emanzipation aus der geschichtlichen Herkunft auf. 
Aber die Radikalitat ihrer Infragestellung kommt fur ihn nicht nur in der 
geschichtlichen und gesellschaftlichen Emanzipation als solcher zur Er
scheinung; die GroBe der mit ihr verbundenen Gefahr zeigt sich erst darin, 
daB auch die "Subjektivitat", die sich religios und philosophisch das Gott
liche dadurch zu bewahren sucht, daB sie es aus der gottlos gewordenen Ge
genwart in das Innere und in die Natur rettet, mit dies em Retten ihrerseits 
die Wahrheit des Gottlichen preisgibt und im Ruckzug aus der gegenwar
tigen Welt die Emanzipation anerkennt, so daB auch die subjektive Be
wahrung fur Hegel zu ihrer Erscheinung wird; als romantische Flucht aus 
der Wirklichkeit setzt sie ihrerseits voraus, daB das Gottliche die Macht 
uber die objektive Realitat verloren hat. Zwar ist es immer moglich gewesen, 
die Gegenwart des Seins gleichsam unbekummert urn die geschichtlich
politische Gegenwart unmittelbar in der Natur zu suchen und diese als seine 
Erscheinung zu ehren. Die Philosophie hat von jeher die Vernunft 
auch als die "ewige Harmonie" der Natur und als ihr "immanentes Gesetz 
und Wesen" begriffen (R. Ph. S. 7). Aber wenn dies heute geschieht, dann 
steht dahinter zugleich das ungeloste Problem der Zeit und ihrer geschicht
lichen Emanzipation. Wie auf dem Ruckzug sucht man jetzt, die gegen
wartige Vernunft in die Natur zu retten, urn sie wie den "Stein der Weisen" 
nur irgendwo noch suchen zu konnen, weil Staat und Gesellschaft als die 
sittliche Welt nicht mehr "des Glucks genieBen" sollen, "daB es die Ver
nunft ist, welche . .. in dies em Elemente sich zur Kraft und Gewalt ge
bracht habe, darin behaupte und inwohne" (7). So wird das Gottliche auf die 
Natur eingeschrankt, weil die politische Wirklichkeit aus seinem Zusammen
hang herausgetreten ist, weil Staat und Gesellschaft "dem Zufall und der 
Willkur preisgegeben" und "gottverlassen" sein sollen und so die immer 
seiende Wahrheit "auBer (sich)" haben (7). Diese Bereitschaft, die Losung 
aus der geschichtlichen Herkunft anzuerkennen, wird so fUr Hegel das 
Zeichen, in dem die Gefahr der Emanzipation in ihrer ganzen GroBe er
scheint. Man beginnt, Gott in der Natur zu suchen; man will das Gottliche 
in die Natur retten, das die geschichtlich-politische Gegenwart von sich aus-
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schlieBt. Die politische Umwa1zung der Zeit hat den Sinn der metaphy
sischen Tradition und ihre Wahrheit in Frage gestellt; sie schickt sich an, 
sie zu vernichten. Aber das hefit ftir Hegel auch, daB die Philo sophie vor 
die Frage gestellt ist, wie es sich hiermit verhalte. Geht in der Gegenwart mit 
dem Aufkommen der modernen Gesellschaft die alte Welt des Geistes und 
der geschichtlichen Herkunft zu Ende? 1st die Zeit dabei, ihre religiose, 
sittliche, geistige Substanz aufzulosen und tiber sie wie tiber ein Vergan
genes und historisch Gewordenes hinwegzugehen? Diesen Fragen kann die 
Philo sophie nicht mehr ausweichen; es gibt keine Rettung durch Flucht in 
die Natur oder in die 1nnerlichkeit. "Einfache Hausmittel" helfen da nicht 
mehr, wo die "mehrtausendjiihrige Arbeit der Vernunft und ihres Verstan
des" fragwtirdig wird (9). Das Ausweichen vor dem gestellten Problem ist 
schon die Preisgabe. Daher bleibt allein der Weg offen, das Problem der 
Emanzipation in seiner ganzen Radikalitat aufzunehmen; Hegel schlagt ihn 
ein, indem er die Hilfe der Einen Philo sophie herbeiruft und ihre Theorie 
zur Theorie der Zeit und der sich in ihr vollziehenden Umwalzung macht. 

II 

3. Das Ereignis, urn das sich bei Hegel aIle Bestimmungen der Philoso
phie im Verhiiltnis zur Zeit, in Abwehr und Zugriff das Problem vorzeich
nend, sammeln, ist die franzosische Revolution, und es gibt keine zweite 
Philosophie, die so sehr und bis in ihre innersten Antriebe hinein Philosophie der 
Revolution ist wie die Hegels. 

Hegel ist 1770 geboren und 1831 gestorben. Er hat niemals auf die Revo
lution wie auf ein abgeschlossenes Geschehen yom Ufer einer gesicherten 
Welt zurticksehen konnen. Alles, was die Zeit von 1789 bis 1830 erftiIlt, 
wird - in Hoffnung und Furcht - auch das eigene Geschick, in dem es zu 
stehen und zu bestehen gilt: die Umwa1zung in Frankreich selbst, ihre Aus
strahlung auf Europa und Deutschland, die Kriege Napoleons (die ftir 
Hegel immer Revolutionskriegewaren), sein Zusammenbruch, die Versuche, 
den forttreibenden revolutionaren Kriiften die Wiederherstellung der alten 
Welt entgegenzusetzen, die Garung der Zeit, in der nichts entschieden ist 
und alles offen, ungelost, unausgetragen bleibt, bis hin zu dem neuen, von 
Hegel vorausgesehenen Umsturz von 1830. "Ich bin", so schreibt er am 
30. 10. 1819 an Creuzer, "gleich 50 Jahre alt, habe 30 davon in dies en 
ewig unruhvollen Zeiten des Ftirchtens und Hoffens zugebracht und 
hoffte, es sei einmal mit dem Ftirchten und Hoffen aus. Nun muB ich sehen, 
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daB es immer fortwahrt, ja, meint man in triiben Stunden, immer arger wird" 
(Br.359). 

In diesem Hoffen und Fiirchten lebt seine Philo sophie von Anbeginn bis 
zum Ende. Die Schrift "iiber die englische Reformbill", die letzte Schrift 
von Hegels Hand iiberhaupt, schlieBt mit dem Hinweis darauf, daB Krafte 
im Spiel sind, die dahin drangen konnten, "statt einer Reform eine Revolu
tion herbeizufiihren" (Berliner Schriften S. 506). Wo die Revolution in die 
Welt eintritt, so heillt es drei Jahrzehnte friiher, da ist die Zeit aus der 
"ruhigen Geniigsamkeit an dem Wirklichen" und der "geduldigen Erge
bung" herausgerissen. Die Revolution ist das "Wanken der Dinge" (Schr. 
z. Pol. S. 150, 152). 1m Verhaltnis zu ihr muB die Philo sophie, die an sich 
"etwas Einsames" ist, "auf die Geschichte des Tages" aufmerksam werden 
(an Zellmann, Br. 85 vom 23. 1. 1807)10. 

Was bedeutet das? Warum fordern die Revolution und die Ereignisse, 
die ihr folgen, die philosophische Theorie, die schweren Begriffe des Seins, 
des Absoluten, des Gottlichen, der sittlichen Substanz? Warum fiihrt die 
Auseinandersetzung mit ihr schlieBlich zur metaphysischen Theorie des 
Staates, die Hegel dann den Verruf des Reaktionars, des riickstandig und 
iiberstandig Gewordenen einbringt? Die Antwort auf diese Fragen macht es 
notwendig, erstens das Verhaltnis zu bestimmen, in dem Hegel zur Revo
lution steht, urn dann zweitens das Problem zu fassen, urn dessen Austrag 
es in seiner Philo sophie der Revolution zuletzt und eigentlich geht. 

Die Begegnung mit der Revolution und der Enthusiasmus fur sie in der 
Tiibinger Zeit (1788-1793) stehen am Anfang des geistigen Weges Hegels. 
Von dies em Enthusiasmus ist alles ausgegangen; er stiftet die Freundschaft 
mit Holderlin und mit Schelling. Wie "aIle edlen Deutschen" wenden sich 
die Freunde damals dem "acht philosophischen Schauspiel" zu (Rosenkranz 
a. a. O. S. 32). Noch in der Berner Zeit ist Hegel von dem Gedanken an die 
"Revolution in Deutschland" erfiillt; ihr habe auch die Philo sophie zu 
dienen. Ais "Zeichen der Zeit" solie sie der "Beweis" werden, daB "der 
Nimbus urn die Haupter der Unterdriicker und Gotter der Erde ver
schwindet". Es gelte jetzt fiir die Philosophie, den Volkern ihre "Wiirde" 
zu zeigen, damit sie "ihre in den Staub erniedrigten Rechte nicht fordern, 
sondern selbst wieder annehmen, - sich aneignen" (an Schelling, Br. 11 
vom 16. 4. 1795)11. 

Diese Leidenschaft der unmittelbaren Teilnahme und Fortfiihrung be
ginnt etwa von 1795 an zuriickzutreten. Die Erfahrungen des Terrors ge
horen fortan zum Bilde der Revolution. Schon die "Phanomenologie" 
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(1807) behandelt sie unter dem Titel: "Die absolute Freiheit und der 
Schrecken" ('1, 414). Sie ist die "Furie des Verschwindens" (418), zu ihr 
gehoren der "platteste Tod", "der keinen inneren Umfang und Erfullung 
hat, ... ohne mehr Bedeutung als das Durchhauen eines Kohlhaupts oder 
ein Schluck Wassers" (418f), "ihre sich selbst zerstorende Wirklichkeit" 
(422), "der reine Schrecken des Negativen" (421). Das bleibt fortan gultig 
und kehrt immer wieder. 

Diese Negativitat der Revolution hat fur Hegel unmittelbar die Folge, daB 
sie keine dauerhaften politis chen Losungen gefunden und herbeigefuhrt 
hat. Es hat sich gezeigt, so urteilt Hegel im letzten Jahr seines Lebens (Phi
los. d. Gesch. XI, 563), daB mit ihr "nichts Festes von Organisation" auf
kommt. Die Verfassungen werden immer wieder geandert und losen ein
ander ab; noch jetzt, "nach vierzig Jahren von Kriegen und unermeBlicher 
Verwirrung", wo "ein altes Herz sich freuen (konnte), ein Ende derselben 
und eine Befriedigung eintreten zu sehen", ist "wieder ein Bruch geschehen, 
und die Regierung ist gesturzt worden" (562 f.). Wie die in die gleiche Zeit 
gehorige Schrift zur "Reformbill" mit dem Ausblick auf die mogliche Fort
dauer der Revolution schlieBt, so steht am Ende der "Philo sophie der Ge
schichte" die Ungelostheit aller durch die Revolution aufgeworfenen poli
tischen Probleme: "So geht die Bewegung und Unruhe fort". Das Problem 
der politis chen Stabilisierung bleibt der "Knoten, . .. an dem die Ge
schichte steht, und den sie in kunftigen Zeiten zu losen hat" (563). Es ist 
eine der wenigen Stellen, an denen Hegel uberhauptvon derZukunft spricht. 
Er tut es hier im Hinblick auf die ungelosten Probleme der durch die Re
volution konstituierten Gesellschaft und ihrer politis chen Ordnung. 

Aber weder die Erfahrung des Terrors noch die kritische Einsicht in die 
Unfahigkeit der Revolution, zu positiven und stabilen politis chen Losungen 
zu kommen, haben Hegel zu ihrem Gegner machen konnen. Die positive 
Meisterung der politis chen Probleme, die mit ihr in die Geschichte getreten 
sind, bleibt fur ihn die Aufgabe, vor die die Zeit unabdingbar gestellt ist. 
Hegel hat immer die franzosische Revolution bejaht; es gibt nichts Ein
deutigeres als diese Bejahung, und doch wird das ubersehen, weil das Pro
blem, das er in der Auseinandersetzung mit ihr austriigt, spater aus dem Ge
sichtskreis der Zeit verschwindet; damit werden dann auch die Zusammen
hange bedeutungslos und gleichsam unsichtbar, in denen es sich entfaltet. 

In demselben Abschnitt der "Phanomenologie", der die Revolution 
unter den Begriff des Terrors steHt, halt Hegel zugleich ihre Notwendigkeit 
und das geschichtliche Recht fest, das sie unwiderstehlich machte: "Die 



18 Joachim Ritter 

"ungetheilte Substanz der absoluten Freiheit erhebt sich auf den Thron der 
Welt, ohne daB irgend eine Macht ihr Widerstand zu leisten vermochte" 
(V, 415). Diese Notwendigkeit ist ihr geschichtliches Recht, das bleibt fur 
Hegel bestimmend. Noch in der "Geschichte der Philo sophie" (zuerst 
1805/6 in Jena, dann zweimal in Heidelberg und sechsmal in Berlin, zuletzt 
1829/30 vorgetragen) werden die Grunde, die die Revolution ausgelost 
haben, mit einer Leidenschaft der Parteinahme geschildert, die in nichts 
hinter der Emporung der Jugendzeit zurucksteht. Ihre Notwendigkeit ist 
der Widerspruch des entwickelten Gefuhls der Freiheit zu den herrschenden 
"alten Institutionen". In diesem Widerspruch sind sie substanzlos geworden; 
die Emporung muBte sich gegen sie erheben. Damit verhalten sich die Re
volution und die sie vorbereitende Philosophie zwar "zerstorend", aber was 
sie vernichten, war schon ein in sich Zerstortes, der horrible Zustand der 
Geseilschaft, Elend, Niedertracht, ins Unglaubliche gehende Schamlosig
keit und Unrechtlichkeit, die Rechtlosigkeit der Individuen in Ansehung 
des Rechtlichen und des Politis chen, des Gewissens, des Gedankens. 
Gegen dies ist der Sturm losgebrochen, notwendig und mit dem Recht der 
Vernunft, so daB Hegel die Manner, die ihn "mit ihrem groBen Genie, 
Warme, Feuer, Geist, Muth" vorbereiteten und entfachten, "heldenmiithig" 
nennt (vgl. G. Ph. XIX, 517). 1817 weist die Vorrede der "Enzyklopadie" 
auf die "jugendliche Lust der neuen Epoche" hin, "welche im Reiche 
der Wissenschaft wie in dem politis chen aufgegangen ist"; sie wird 
als "Morgenrothe" mit "Taumel" begriiBt (VI, 8). 1m gleichen empha
tischen Ton nennt die "Philo sophie der Geschichte" die Revolution einen 
"herrlichen Sonnenaufgang": "Aile denkenden Wesen haben diese Epoche 
mitgefeiert. Eine erhabene Ruhrung hat in jener Zeit geherrscht, ein Enthu
siasmus des Geistes hat die Welt durchschauert" (XI, 557 f.). So kehren 
von der Jugend an bis in die letzten Jahre eindeutig und eindringlich die 
AuBerungen des unbeirrten Festhaltens und Bejahens wieder. Hegel hat aile 
Jahre des Bastillesturms gedacht und seinen Tag feiernd geehrt, wahrend 
zugleich - nicht weniger eindringlich - die Erfahrung fur ihn bestehen 
bleibt, welche "die Gefahren und Furchterlichkeiten" vor Augen hat 
(VI,354). 

So gehort in Hegels Verhaltnis zur Revolution der Enthusiasmus fur das, 
was mit ihr in die Geschichte getreten ist, mit dem Wissen um die Ungelost
heit ihrer Probleme und um die Notwendigkeit ihres Zusammenbruchs als 
"Tyrannei" zusammen. Die Revolution hat das Problem gestellt, das die 
Epoche auszutragen hat. In seiner Ungelostheit treibt es die Frage hervor, 
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warum es weder der Revolution selbst noch den revolutionaren und restau
rativen Versuchen der ihr folgenden Jahrzehnte gelingen konnte, zur poli
tischen Stabilitat zu kommen. 

4. Dies durch die Revolution gestellte und zugleich nicht geliiste Problem ist die 
politische Verwirklichung der Freiheit. Die Revolution hat sie zum "Gedan
kenprinzip des Staates" erhoben und in den "droits de l'homme et du 
citoyen" als "natiirliches Recht" gesetzt. Deswegen vermochte das "alte Ge
riiste des Unrechts" ihr gegenuber keinen Widerstand zu leisten; in dem 
Prinzip der Freiheit als Recht liegt das Einmalige, das "Unerhorte" der 
Revolution: ,,1m Gedanken des Rechts ist ... jetzt eine Verfassung errichtet 
worden, und auf diesem Grunde sollte nunmehr Alles basirt seyn. So lange 
die Sonne am Firmamente steht und die Planeten urn sie herum kreisen, 
war das nicht gesehen worden" (Ph. G. XI, 557). 

So nimmt Hegel die Idee der Freiheit auf, wie das Yolk sie zu seinem 
Panier erhoben harte, und macht sie zum "Grundelemente" und zum 
"einzigen Stoffe" seiner Philo sophie (E. Gans i. Vorw. z. R. Ph. VII, 7)12. 
Aber das bedeutet auch, daB Hegel die Philosophie auf diese Weise zur 
Theorie der Zeit macht; sie erhalt die Aufgabe, die politische Freiheit der Re
volution in ihrem Wesen zu begreifen; der Grund solI philosophisch be
stimmt werden, auf dem durch die Revolution "Alles basirt" wird. 

a) Freiheit ist fur Hegel philosophisch der Stand des Menschen, in dem 
er sein Menschsein verwirklichen und so er selbst sein und ein menschliches 
Leben fuhren kann. Sie wird damit von dem Stand des Menschen unter
schieden, in dem es dem Menschen nicht freigestellt ist, er selbst zu sein, 
und in dem er so nicht in sich, sondern in einem anderen (wie der Sklave in 
seinem Herrn) sein Sein hat, das nicht das seine ist. Daher versteht Hegel 
Freiheit als das "Beisichselbstsein des Menschen": "Das Bei-sich-selbst
seyn ... ist die Freiheit, denn wenn ich abhangig bin, so beziehe ich mich 
auf ein Anderes, das ich nicht bin; ... frei bin ich, wenn ich bei mir selbst 
bin" (Ph. G. XI, 44). Zur Freiheit als Beisichselbstsein gehort darum auch, 
daB der Mensch in der Welt "zu Hause" sein kann, daB sie nicht die 
fremde, sondern die seine ist (vgl. R. Ph. § 4 Zusatz, VII, 51). Sie gibt ihm 
Freiheit, wenn sie ihm frei gibt, das zu sein, was er als er selbst sein kann. 

b) Mit diesen elementaren Bestimmungen nimmt Hegel den Begriff der 
Freiheit aus allen Zusammenhangen heraus, die ihn im Laufe der Jahrhun
derte uberlagert und uberformt haben, und greift auf ihre klassische Defini
tion zuruck, die Aristoteles in der "Metaphysik" gegeben hat: "Frei ist der 
Mensch, cler urn seiner selbst willen, nicht urn dnes anderen willen ist"13. 
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Freiheit ist danach fur Aristoteles das Selbstseinkonnen des Menschen, und 
Hegel nimmt dies en Begriff auf. Das wird dann auch fur seine Theorie der 
politis chen Freiheit wichtig. Sie ist bei Aristoteles zuniichst die fUr die Polis, 
die griechische Burgerstadt konstitutive Rechtsform, durch welche die 
Teilnahme des Burgers (noA.('I]~) an den politis chen Entscheidungen 
der Stadt, an Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung geregelt und 
gesichert wird. Aber diese Rechtsform ist nicht selbst wieder politisch be
grundet; sie hat vielmehr ihren Grund in der Freiheit des Menschseins 
selbst, weil dem, der frei und so Mensch ist, notwendig auch die Teilnahme 
am politischen Leben zukommt. Mit der Polis ist so fur Aristoteles eine poli
tische Ordnung in die Geschichte gekommen, welche das Selbstseinkonnen 
des Menschen voraussetzt und seine substanziale Freiheit und damit den 
Menschen als Menschen zu ihrem Subjekt hat. Daher schlieBt fur ihn die 
Freiheit als politische Rechtsform auch die Z weckbestimmung der politis chen 
Ordnung ein; sie hat dem Einzelnen die Freiheit des Selbstseins zu ermog
lichen; er soIl in der Stadt als er selbst leben und zu seiner menschlichen 
Bestimmung, zur Euaaq.l.Ov[a kommen konnen14. 

c) Beides, die Begrundung der politis chen Freiheit als Recht in der sub
stanzialen Freiheit des Selbstseins und die hiermit gesetzte inhaltliche Be
stimmung politischer Ordnungen durch den Zweck, die Verwirklichung 
des Menschseins und seiner Freiheit zu ermoglichen, ubernimmt Hegel 
und macht sie fur seine Auseinandersetzung mit der Freiheitsidee der fran
zosischen Revolution fruchtbar. Wenn man den "Formalismus" der politi
schen Auseinandersetzungen und Kampfe durchbricht und nach dem "Ge
halt" der Revolution fragt l 5, um inhaltlich zur Bestimmung zu bringen, 
worum es in allen Fragen der Verfassung, der staatlichen und rechtlichen 
Formgebung zuletzt geht, dann macht die philosophische Freiheitslehre 
die Antwort moglich: Das ProbleJn, das die Forderung politischer Freiheit 
durch die Revolution atif:geworfen hat, liegt darin, die Rechtsform der Freiheit zu 
finden und d. h. eine Rechtsordnung auszubilden, die der Freiheit des Selbstsein.r an
gem essen ist und ihr gerecht wird und es dem Einzelnen ermb'g,licht, er selbst zu sein 
und zu seiner menschlichen Bestimmung zu kommen. 

So wird die Philosophie fUr Hegel der Schlussel, der ihm den Zugang zu 
der durch den faktischen Verlauf der Revolution und die aus ihr hervor
gehende allgemeine Garung der Zeit verschutteten und in Frage gestellten 
positiven Bedeutung der sich mit ihr vollziehenden Zeitwende aufschlieBt. 
Wahrend die Revolution selbst und ihre Theorie sich in der Emanzipation 
aus allen vorgegebenen geschichtlichen Ordnungen konstituieren und sich 
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so auch in der Entgegensetzung zur philosophischen Tradition bestimmen, 
wird fur Hegel ihre Positivitat gerade dadurch faBbar, daB er die substan
ziale Freiheit der Philosophie als den Grund begreift, auf dem durch sie 
"alles basirt wird". 

Die Einheit von Freiheit und Menschsein ist fur Hegel auch das Prinzip 
der Weltgeschichte; das hat den sehr genauen Sinn, daB Geschichte dann 
zur Weltgeschichte wird, wenn sie den Menschen im Sinn seines Mensch
seins zu ihrem Subjekt hat. Wo es den Menschen als Menschen nicht gibt, 
da gehort auch die Geschichte, so viel sie sonst bedeuten mag, nicht zur 
Weltgeschichte. Ihr Subjekt ist der Mensch als Mensch und damit die 
Menschheit. Weil aber das Menschsein des Menschen notwendigerweise die 
Freiheit einschlieBt, versteht Hegel die Weltgeschichte auch als die Ge
schichte, deren Prinzip die Freiheit ist, und deren Verlauf ihre Entwicklung 
und Entfaltung zum Inhalt hat. Die Philosophie hat es so "mit dem Glanze 
der Idee zu thun, die sich in der Weltgeschichte spiegelt. .. ihr Interesse 
ist, den Entwicklungsgang der sich verwirklichenden Idee zu erkennen, und 
zwar der Idee der Freiheit" (Ph. G. XI, 568 f.). 

Als Geschichte des Menschen und der Freiheit beginnt fur Hegel daher 
die Weltgeschichte mit der griechischen Polis, weil in ihr "erst das BewuBt
seyn der Freiheit aufgegangen" ist. Aber zugleich gilt, daB die Griechen 
(und ebenso die Romer) nur wuBten, daB "Einige frei sind,nicht der Mensch, 
als solcher"; sie hatten Sklaven, damit war ihre "schone Freiheit" nur eine 
"zufallige, vergangliche und beschrankte Blume". Zu ihr gehorte noch die 
"harte Knechtschaft des Menschlichen, des Humanen" (45). Erst das 
Christentum hat dann das BewuBtsein gebracht, daB der Mensch als Mensch 
frei ist, und daB so alle als frei zu gelten haben, und daB Freiheit des Men
schen "eigenste Natur" ist. Durch das Christentum wird daher die Freiheit 
uneingeschrankt mit dem Menschsein identifiziert und die Geschichte der 
europaischen Volker wird actu zur Weltgeschichte, sofern sich ihre parti
kulare Geschichte mit dem Christentum zur Geschichte des Menschen und 
seiner Freiheit erweitert. 

Es gibt kaum einen Zusammenhang in der Philosophie Hegels, der so sehr 
wie die Theorie der Weltgeschichte miBverstanden und als bloBe Spekulation 
abgetan worden ist, seitdem fur die historische Wissenschaft der Begriff der 
Weltgeschichte jeden inhaltlichen Sinn verloren hat und zum bloBen Sam
melbegriff fur alle bekanntgewordenen Kulturen und Volkergeschichten 
geworden ist. Fur Hegel selbst aber ist er in einem sehr unmittelbaren und 
grundsatzlichen Sinn mit der Theorie der eigenen Zeit und der Revolution 
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verbunden16• Das Weltgeschichtliche der europaischen Geschichte ist die 
Freiheit des Menschseins, das bedeutet aber, daB die Revolution seIber, indem 
sie die Freiheit zu dem Grund macht, auf dem aIle Rechtssatzung basiert 
wird, positiv als Epoche der europaischen Weltgeschichte und ihrer Freiheit des 
Menschseins gel ten muj. Hegel nennt sie daher ihrem "Gehalte nach ... 
welthistorisch" (563) und spricht von ihr als "welthistorischer Wende", als 
"Weltzustand" und als "Epoche der Weltgeschichte" (vgl. z.B.: G. Ph. 
XIX, 511). Das hat den genauen Sinn, daB die Revolution, und zwar im 
Widerspruch zu ihrer emanzipativen und den Zusammenhang mit der Ge
schichte der Herkunft ausschlieBenden Selbstbestimmung geschichtlich als 
das Ereignis gelten muB, durch das die "schwere lange Arbeit" der Welt
geschichte, den weltlichen Zustand mit der Freiheit des Menschseins 
zu durchdringen (vgl. Ph. G. XI, 45), nicht nur fortgesetzt, sondern im 
politischen Sinn zum AbschluB gebracht wird. Wahrend am Anfang der 
Weltgeschichte der Burger der antiken burgerlichen Gesellschaft politisch 
und rechtlich den Sklaven und Unfreien neben sich hat, wird in der franzij
sischenRevolution zum ersten Male die politische Freiheit als Recht und damit das 
SelbstseinkO"nnen des Menschen universal und im Verhaltnis zu allen Menschen zun? 
Prinzip und zum Zweck der Gesellschaft und des Staates erhoben. Erst durch sie 
wird so der Mensch uneingeschrankt zum Subjekt der politis chen Ordnung, 
sofern und "weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, 
Deutscher, Italiener u. s. f. ist" (R. Ph. § 209, vgl. u. S. 43). 

5. 1m unmittelbaren Verhiiltnis zu diesem positiven welthistorischen Ge
halt der Revolution wird dann fur Hegel die Auseinandersetzung mit ihrer 
emanzipativen Selbstbestimmung notwendig. Abet zunachst folgt aus der 
Einsicht in ihren welthistorischen Sinn, daB es politisch keine Moglichkeit 
mehr gibt, hinter die Revolution und das von ihr Erreichte zuruckzugehen. 
Jede gegenwartige und kunftige Rechts- und Staatsordnung muJl von dem universalen 
Freiheitsprinzip der Revolution ausgehen und es voraussetzen. Demgegenuber ver
lieren aIle Vorbehalte gegen ihren Formalismus und ihre Abstraktheit an 
Gewicht. Nachdem in der alten Welt die Polis und mit ihr das Menschsein 
als Rechtsprinzip (wenn auch in der Beschrankung auf den Burger und in 
der Ausschaltung des Sklaven) in die Geschichte getreten waren, muBten 
aIle Staats- und Rechtsformen, die ihm nicht entsprachen, fUr die politische 
Theorie unwesentlich werden. Platon und Aristoteles grunden daher die 
politische Philosophie allein auf die Polis. Wo Recht zum Recht des Men
schen geworden ist, da kann Recht, das nicht Recht des Menschen ist, nur 
noch in homonymen Sinn "Recht" genannt werden. Dasselbe gilt fur die 
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franzosische Revolution. Nachdem sie die Freiheit fur aile als Menschen 
zum Rechtsprinzip erhoben hat, verlieren fur Hegel geschichtlich wie sach
lich aIle Institutionen und positiven Rechte, die ihm widersprechen, mit 
geschichtlicher Notwendigkeit jeden legitimen Anspruch auf Gehung. Dk 
fur die europiiische Weltgeschichte konstitutive Freiheit ist durch die Revo
lution zum Prinzip ailer staatlichen und rechtlichen Ordnung erhoben wor
den. Es ist nicht mehr moglich, hinter dieses Prinzip zuruckzugehen. 
Recht - jetzt prinzipiell Menschenrecht - hat die Ailgemeinheit der Gat
tung erreicht; das kann nicht wieder eingeschriinkt werden, ohne daB dies 
zum Widerspruch gegen das Menschsein des Menschen und damit gegen 
das nunmehr gewonnene universale Prinzip aller Rechtssatzung fuhrt. 

In den politis chen Abhandlungen (Uber die neuesten inneren Verhiilt
nisse Wurttembergs, besonders uber die Gebrechen der Magistratsver
fassung 1798, Verfassung Deutschlands von 1800/3, die 1817 in den Heidel
berger Jahrbuchern veroffentlichte kritische Auseinandersetzung mit den 
Verhandlungen der Landstiinde des Konigreichs Wurttemberg im 
Jahre 1815 und 1816, schlieBlich die Schrift zur englischen Reformbill 
von 1830), in seinen Briefen und auch sonst hat sich Hegel in der Erorte
rung konkreter politischer Verhaltnisse und Ereignisse darum auch immer 
wieder, bisweilen leidenschaftlich, mit der politischen Restauration ausein
andergesetzt. Bei der Veriinderung, die eingetreten ist, ist die eigentliche 
Gefahr, zumal in Deutschland, die Passivitiit, beim "Gefuhle eines Wankens 
der Dinge sonst nichts tun, als getrost und blind den Zusammensturz des 
alten, uberall angebrochenen, in seinen Wurzeln angegriffnen Gebiiudes zu 
erwarten und sich von dem einsturzenden Gebalke zerschmettern zu lassen" 
(Schr. z. Pol. S. 152). Wahrend sich aber in der Offentlichkeit dies "farb
und geschmacklose Mittelwesen" halt, welches "nichts so arg und nichts 
so gut werden liiBt" (an Niethammer, Br. 255 yom 23. 11. 1815) - Aus
druck der "Nullitat und Unwirklichkeit des offentlichen Lebens" (Stande
schrift, VI, 356) und der "politis chen Erstorbenheit" (ibid.) _17, geht uner
kannt der Weltgeist seinen Gang fort und hat "der Zeit das Kommando
wort zu avancieren gegeben" (an Niethammer, Br.271 yom 5. 7. 1816, 
vgl. G. Ph. XIX, 266). Dazu gehort, daB aile alten geschichtlichen, durch 
Uberlieferung und Gewohnheit geheiligten Einrichtungen in FluB geraten. 
"Wir stehen", so heillt es am SchluB der 1806 in J ena gehaltenen V orlesung 
zur spekulativen Philosophie (Dok. 352), "in einer wichtigen Zeitepoche, 
einer Giirung, wo der Geist einen Ruck getan, uber seine vorige Gestalt 
hinausgekommen ist und eine neue gewinnt". W 0 dies geschieht, da lost 
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sich "die ganze Masse der bisherigen V orstellungen, Begriffe, die Bande 
der Welt" auf, sie "fallen wie ein Traumbild in sich zusammen" (ibid.). 
Das ist die Erfahrung der Zeit. Die letzten 25 Jahre haben sich als der 
"furchtbare Morser" erwiesen, in dem die "falschen Rechtsbegriffe und 
Vorurteile iiber Staatsverfassungen" zerstampft worden sind (1817, 
Standeschrift, VI, 396). Wo sich so ein "neuer Hervorgang des Geistes" 
(Dok. 352) vorbereitet, da wird es daher die Aufgabe der Philosophie, seine 
neue Erscheinung "zu begriiBen und ihn zu erkennen, wahrend Andere, 
ihm unmachtig widerstehend, am Vergangenen kleben" (ibid., vgl. Ph. G. 
XI, 270 f.). 

So steht Hegel grundsatzlich und in unmittelbarem Zusammenhang mit 
seiner Uberzeugung, daB in der Revolution sich die bleibende weltge
schichtliche Substanz zu gegenwartiger poIitischer VerwirkIichung bringt, 
allen Versuchen der Restauration als einem "unmachtigen Widerstehen" 
gegeniiber18• Sie sind grundsatzIich im Unrecht, weil und sofern sie die 
Wiederherstellung von Institutionen und positiven Rechten betreiben, die 
dem durch die Revolution gesetzten Prinzip der Freihiet aller als Recht 
widerstreiten. Denn geschichtliches Recht verIiert auch dann, wenn sich 
in ihm "die Gerechtigkeit und Gewalt, die Weisheit und die Tapferkeit 
verflossener Zeiten, die Ehre und das Blut, das Wohlsein und die Not 
langst verwester Geschlechter und mit ihnen unt:::rgegangener Sitten und 
Verhaltnisse ... ausgedriickt" hat (Verfassung Dcutschlands, Schr. z. Pol. 
S. 7), seine Giiltigkeit, wenn es im Widerspruch zu dem Leben steht, das 
"itzt in ihm wohnt" (ibid.). Geschichtliches Alter ist daher fUr Hegel grund
satzlich kein Prinzip, das Recht begriinden oder seine Erhaltung recht
fertigen kann: "Hundertjahriges und wirkliches positives Recht" geht "mit Recht 
zu Grunde", "wenn die Basis wegfa!!t, we!che die Bedingung seiner Existenz ist" 
(Standeschrift, VI, 397). Wird aber solches positives Recht gleichwohl fest
gehalten oder wiederhergesteIlt, so kommt es zum Widerspruch zwischen 
"FormaIitat undReaIitat", und das fiihrt notwendig zum poIitischen"Nicht
sein" der ReaIitat(VerfassungDeutschlands, Schr. z. Pol. S.59). Die ungelosten 
Probleme der Gegenwart werden im scheinbaren Fortbestehen der alten 
Formen, wahrend die "Sache nicht mehr" ist und "unwiderrufIich nicht 
mehr" sein kann (Standeschrift, VI, 354), im Schein geschichtlicher Kontinuitat 
zum Verschwinden gebracht - sie treiben anarchisch im Grunde fort; es 
wird verhindert, daB sich die "itzige Lebendigkeit" in Gesetze faBt (vgl. 
Verf. D.'s, Schr. z. Pol. S. 7). Solches Erhalten und Wiederherstellen nennt 
Hegel daher einen "Betrug" (Standeschrift, VI, 354). Demgegeniiber hat 
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die Philo sophie die Einsichten zu vermitteln, die eine Entscheidung daruber 
moglich machen konnen, was haltbar und was unhaltbar ist; die rechte 
Unterscheidung zwischem dem, was rechtens vergangen ist, und dem, was 
bewahrt werden kann, muB als die einzige Gerechtigkeit und Macht gelten, 
"die das Wankende mit Ehre und Ruhe vollends wegschaffen und einen 
gesicherten Zustand hervorbringen kann" (Magistratsverfassung, Schr. z. 
Pol. S. 151). 

Was diese zuerst in der Magistratsschrift (1798) formulierte Unterschei
dung des Haltbaren von dem, was unhaltbar geworden ist, fernerhin fUr 
Hegels Auseinandersetzung mit der Restauration bedeutet, zeigt sich dann 
mit besonderer Eindringlichkeit in der "Standeschrift" von 181719• In 
Wurttemberg hatten die Stande das Angebot einer Verfassung durch den 
Konig abgelehnt; mit dieser Ablehnung setzt sich Hegel in dieser Schrift 
auseinander und nimmt in ihr fur den Konig gegen die Stande Partei; selbst 
ein so naher Freund wie Niethammer hat darin eine schwer begreifliche 
reaktionare Stellungnahme Hegels gesehen20 • Aber die wahre Sachlage ist 
anders. Die Standeversammlung hiitte die vom Konig angebotene Ver
fassung durchaus mit der Begrundung als ungenugend kritisieren oder ab
lehnen konnen, daB "sie dem Rechte, welches Untertanen aus dem ewigen 
Rechte der Vernunft fur sich in der Staatsverfassung fordern konnen, ent
gegen sei" (VI, 385). Sie hatten sich dann auf den Boden des "modernen" 
Prinzips gestellt und mit dem Konig um die Frage seiner politis chen und 
verfassungsrechtlichen Verwirklichung verhandelt. Aber das ist nicht ge
schehen, sondern die Stande haben die konigliche Verfassung verworfen, 
"weil sie nicht die altwurtembergische Verfassung" und so "nicht das bloBe 
Wiederherstellen und Wiederaufleben des Alten" war (385). Hierin liegt 
der "Grundirrthum" der Stande (394); es hat sich gezeigt, daB sie als bloBe 
"Altrechtler" verhande1n; nicht sie, sondern der Konig vertritt daher da:> 
moderne Prinzip; darin liegt das "verkehrte Schauspiel", das diese Ver
handlungen in Wurttemberg fur Hegel bieten. Wahrend der Konig "seine 
Verfassung in das Gebiet des vernunftigen Staatsrechts" stellt und so von 
dem modernen Prinzip ausgeht, ,,( werfen sich) die Landstande ... dagegen zu 
Vertheidigern des Positiven und der Privilegien auf" (396). Diese Stellung
nahme der Wurttembergischen Landstande ist beispielhaft fur das, was 
Restauration politisch fur Hegel bedeutet und ist,' das "Extrem des steifen Be
harrens auf dem positiven Staatsrechte eines verschwundenen Zustandes" (395) und 
damit das bloje "Widerspiel von dem, was vor funfundzwanzigJahren in einem be
nachbarten Reiche begann, und was damals in allen Geistern wiedergeklungen hat, 
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daft niimlich in einer Staatsverfassung nichts als gilltig anerkannt werden solie. als 
was nach dem Recht der Vernunft anzuerkennen sry" (395). Politische Restau
ration ist so fur Hegel die bloBe Antithese zur Revolution; sie spielt ohne 
Beziehung zum geschichtlichen Prinzip der Gegenwart gegen sie das Ver
gangene aus und macht dies damit selbst zu einer leeren Form, die ge
schichtlich keinerlei realen Inhalt mehr hat. Hegel hat deshalb gegen die 
wurttembergischen Stande die scharfsten Worte verwandt: sie "dreschen 
leeres Stroh" (397); sie handeln wie ein Kaufmann, "der auf ein Schiff hin, 
das sein Vermogen enthielt, das aber durch den Sturm zu Grunde gegangen 
ist, noch dieselbe Lebensart fortsetzen und denselben Kredit von Anderen 
darauf fordern wollte" (394). Sie haben "nichts vergessen und nichts ge
lernt"; die groBe Erfahrung der Zeit ist fur sie umsonst gewesen; sie 
haben die letzten 25 Jahre "verschlafen", "die reichsten wohl, welche die 
Weltgeschichte gehabt hat, und die fur uns lehrreichsten, weil ihnen unsere 
Welt und unsere Vorstellungen angehoren" (396). Damit zeigt sich in 
Hegels Auseinandersetzung mit dem falschen Wiederherstellen, was seine 
weltgeschichtliche Deutung der Revolution positiv bedeutet; mit der Er
hebung der Freiheit zum universalen Prinzip des Rechts hat sie die Zeit vor 
die Aufgabe gestellt, die Idee politisch zum Inhalt des Rechts und des 
Staates zu machen, die von Anbeginn Prinzip und Sinn der europaischen 
Weltgeschichte ist. Nicht die Restauration, sondern die Revolution vertritt daher 
das Prinzip der europaischen Geschichte. Darum leidet die politische Restauration 
an einem inneren Widerspruch,. ihre Verkehrtheit besteht darin, daj sie sich anti
thetisch dem gegenwartigen Prinzip entgegenstellt und so die geschichtliche Substanz 
selbst verneint, die sie doch bewahren und wiederherstellen will. Das verstrickt sie 
mit Notwendigkeit in einen leeren Formalismus und verurteilt sie zuletzt 
auch zu politischer Ohnmacht gegenuber den wirklichen Problemen der 
Zeit, die damit ungelost bleiben. 

Die restaurative falsche Bewahrung ist daher flir Hegel die eigentliche 
Gefahr der Zeit; die Auseinandersetzung mit ihr hat ihn Zeit seines Lebens 
nicht losgelassen, und so nimmt er sie 1830 in seiner letzten Schrift, nun 
in der Erorterung der englischen Verhiiltnisse und der Versuche, durch 
eine Reform des Parlaments zu einer stabileren Ordnung zu kommen, noch 
einmal auf ("Uber die englische Reformbill")21. Die Englander besitzen 
eine von vielen bewunderte moderne politische Verfassung, sie muhen sich 
um die Reform und Besserung ihres Parlamentssystems. Aber zugleich 
ignorieren auch sie die gewandelten gesellschaftlichen Verhiiltnisse und 
halten an uberholten feudalen Vorrechten, Privilegien und positiven Rech-
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ten fest und nehmen dabei die aus den Widerspriichen zur Realitat resultie
renden Erscheinungen der Korruption in Kauf. Wo dies geschieht, sind 
aber notwendig alle politischen Formanderungen zur Wirkungslosigkeit 
verurteilt, wenn nicht zuvor die Tendenz iiberwunden wird, "den alten 
Glauben an die Giite einer Institution noch immer festzuhalten, wenn auch 
der davon abhangende Zustand ganz verdorben ist" (Bed. Schr. S. 466). Der 
"grelle Widerstreit" zwischen den herrschenden positiven Rechten und 
dem, wie sich die wirklichen gesellschaftlichen Verhiiltnisse der Bevalke
rung, des Reichtums, der Interessen in neueren Zeiten gestellt haben (467), 
ist der "Krebsschaden" (479), an dem England politisch leidet; er hat dazu 
gefiihrt, daB es in den "Institutionen wahrhaften Rechts hinter den andern: 
zivilisierten Staaten Europas" auffallend zuriickgeblieben ist (469). Dieser 
Widerspruch zwischen der Formalitat des positiven Rechts und der mit 
ihr nicht identischen Realitat ist so wie tiberall auch hier das Problem, urn 
des sen Lasung es in der "Anwendung und Einfiihrung der verniinftigen 
Grundsatze in das wirkliche Leben" gehen mtiBte (vgl. 500), wenn nicht 
statt tragfahiger Reformen die Fortdauer der Revolutionen das Ende sein 
soll. 

So geht es Hegel philosophisch wie politisch bis zuletzt darum, das 
revolutionare Prinzip der Freiheit als Recht aus dem politischen Kampf 
herauszuholen und vor der Uberflutung durch den Strom der Ereignisse 
in der Garung der Zeit sicherzustellen. Die Staatslehre von 1821 nimmt es 
auf und setzt es als den Gedanken und die Vernunft der Gegenwart voraus. 
Wo Freiheit zum Rechtsgrund wird, da muB der Staat als "die Wirklichkeit 
der konkreten Freiheit" (R. Ph. § 260) begriffen werden. Er wird Rechts
staat und existiert als dieser, wenn die Individuen als Menschen sie selbst 
sein kannen und "die persanliche Einzelnheit" mit ihren besonderen In
teressen in Familie und Gesellschaft "die Anerkennung ihres Rechts fiir 
sich" hat (§ 260). Die "substanziale Freiheit" wird so zum einzigen Grund 
und Zweck der Staatsmacht gesetzt. Damit werden fiir Hegel auch alle 
bisherigen Begriindungen des Staates aufgehoben und korrigiert. Es ist 
nicht mehr maglich, ihn auf einen "Socialitatstrieb", auf das "BediirfniG 
der Sicherheit des Eigenthums ... der Frammigkeit" oder auf eine "gatt
liche Einsetzung der Obrigkeit" zuriickzufiihren (XI, 556). Uber alle diese 
Begriindungsmaglichkeiten hat das Gedankenprinzip der Revolution hin
ausgefiihrt; sie sind in ihrer Idee der Freiheit als Recht aufgehoben worden. 

So dringt die Philosophie durch die Schale der Erscheinungen zu dem 
Kern vor, dessen Schale sie sind; sie bringt aus der Zeit selber das Prinzip 



28 Joachim Ritter 

hervor, das im Grunde des Tageskampfes, des Widerstreits der Meinungen 
und im Gegensatz von Revolution und Restauration treibt und geschicht
lich Gestalt werden will. 

III 

6. Hegels Auseinandersetzung mit der franzosischen Revolution kommt 
in der "Rechtsphilosophie" zum AbschluB, und dieser AbschluB besteht 
darin, daB ihre Staatslehre das Freiheitsprinzip der Revolution aufnimmt 
und es als die Voraussetzung alIer kiinftigen rechtlichen und politis chen 
Ordnungen versteht. Der jugendliche Enthusiasmus fiir die Revolution, 
der bei Hegel am Anfang des philosophischen Weges steht, geht in 
seine Philosophie selbst ein und wirkt in ihrer ausgereiften Gestalt le
bendig fort. Seine Philosophie bleibt in dem genauen Sinn Philosophie 
der Revolution, daB sie von ihr ausgeht und bis zuletzt aus ihr lebt. Es 
gibt nichts in Hegels geistiger Entwicklung, was sie mehr kennzeichnet 
als dieses positive Verhiiltnis zur Revolution; es bestimmt ihr Ende wie 
ihren Anfang. 

Aber zu ibm gehort nicht nur die Abwehr alIer restaurativen Tendenzen, 
sondern ebenso und nicht weniger eindeutig die Kritik an der Revolution 
selbst, die grundsatzliche Einsicht in ihre Unfahigkeit, zu tragfahigen Ver
fassungen zu kommen und bestandige, standfeste politische und rechtliche 
Ordnungen herbeizufiihren, so daB es aussehen kann, als geriete Hegel auf 
seinem Wege gleichsam zwischen die Fronten, die sich in Frankreich, in 
Deutschland und sonst in Europa als unmittelbare Folge der revolutio
naren Bewegung formieren. Aber in diesem auBeren Zwischen kommt das 
innere Anliegen der Hegelschen Philo sophie in ihrem Verhiiltnis zur Re
volution zur Erscheinung. Das perennierende Forttreiben der Revolution 
und die sich ihr entgegensetzende WiederherstelIung des Alten gehoren fiir 
Hegel zusammen. In ihrer Entgegensetzung erscheint die Abstraktheit der 
Revolution. Nicht zwei Prinzipien, zwei selbstandige geschichtliche Welten 
treten nach der Revolution erneut gegeneinander, sondern die Restauration 
ist selber das - wesentlich nachrevolutionare - Erzeugnis der Revolu
tion. Die Restauration ist darin begriindet, daB die Revolution in der 
Setzung der universalen, auf den Menschen als Menschen bezogenen Frei
heit zugleich den Widerspruch in sich tragt, daB sie die geschichtlichen 
Substanzen des menschlichen Daseins von sich ausschlieBt und ihre Ver
neinung ist. 22 
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In der gleichen Zeit, in der Hegel in Bern und in Frankfurt in einer 
ihn selbst von den Freunden isolierenden Sammlung seine philosophische 
Position vom Enthusiasmus zur Theorie der Revolution fortschreitend aus
bildet, bringt Novalis die (bis heute in der romantischen Opposition gegen die 
moderne Welt fortwirkende) Abhandlung "Die Christenheit oder Europa" 
(1799) zum AbschluB. Sie hat die Form einer historischen Studie, die sich 
suchend dem Mittelalter als der vormodernen Welt zuwendet. Indem sie es 
aber als die "schonen, glanzenden Zeiten" feiert, "wo Europa ein christ
liches Land war" (WW Wasmuth I, 279), wird in der Entgegensetzung zu ihm 
die Gegenwart als Verlust des schonen Lebens bestimmt. Es geht mit der 
neuen Zeit zu Ende. Das Heilige wird entfernt, die Musik des Weltalls ver
stummt, die Religion verliert ihren politischen, friedestiftenden EinfluB; die 
Revolution zerreiBt endgultig das Band, das einst das "Eine Oberhaupt", 
die "zahlreiche Zunft", die "schonen Versammlungen in den geheimnis
vollen Kirchen" miteinander verknupfte (279 f.). Mit der neuen Zeit und 
in ihrer Revolution ist das Bnde der Christenheit politische Realitat und 
das Schicksal der Zeit geworden. Ihr "neuer Glaube" ist "rastlos beschaf
tigt, die Natur, den Erdboden, die menschlichen Seelen und die Wissen
schaften von der Poesie zu saubern, - jede Spur des Heiligen zu ver
tilgen" (291)23. 

Ais Hegel drei Jahrzehnte spater die "Philo sophie der Geschichte" und 
in ihrem Zusammenhang die Deutung der Revolution als Epoche im welt
geschichtlichen Gang der Idee zum letzten Mal vortrug, beginnt in Frank
reich Comtes "Positive Philo sophie" zu erscheinen (1830). Das "Dreista
diengesetz" wird als das groBe Axiom des Fortschritts formuliert. Mit der 
modernen Gesellschaft und Wissenschaft werden Theologie und Meta
physik und die durch sie getragenen "Stadien" der Menschheitsentwicklung 
zur historischen Vergangenheit. Der zu sich seIber gekommene und von 
ihrer Herrschaft befreite Mensch schreitet zur V ollendung der Menschheit 
durch die moderne Wissenschaft und Gesellschaft fort und laBt die bis
herige Geschichte und ihre Tradition als tote, historisch gewordene Ver
gangenheit hinter sich zuruck24• 

Hegel hat weder Comtes These noch die romantische Poetisierung des 
Mittelalters durch Novalis gekannt, aber die Tendenz, die bei beiden 
philosophisch Gestalt gewinnt, die romantische Wiederherstellung des 
Alten und seine Uberwindung im Fortschritt, ist typisch fUr das Verhalt
nis, in das die Welt der geschichtlichen Herkunft und die neue Zeit mit 
ihrer Zukunft des Fortschritts zueinander geraten. Sie treten auseinander; 
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die geschichtliche Kontinuitat zerreillt; die neue Zeit wird zum Ende der 
bisherigen Geschichte; Novalis versteht sie als Untergang der geschicht
lichen Substanz, Comte als Befreiung des Menschen aus ihr. 

Erst damit wird verstandlich, was es bedeutet, daB Hegel die Freiheit 
der Revolution als die gegenwartige, universal gewordene Form der ur
sprunglichen metaphysis chen Freiheit des Selbstseins versteht und so die 
Revolution selbst als welthistorischen Stand und als Epoche der Einen 
Weltgeschichte begreift, deren Prinzip in der Tradition der Einen Philo
sophie gewuBt und geistig bewahrt wird. Die philosophische Theorie, die 
auBerlich als das Fortspinnen und Ausspinnen der Spekulation, als die 
innere Entfaltung des philosophischen Gedankens zum System erscheinen 
kann, erweist sich als der Austrag des durch die Revolution gestellten Problems, 
daj die Kontinuitat der Weltgeschichte fur sie seiber wie fur ihren restaurativen 
Gegner nicht mehr besteht und zerbrochen ist. Was mit der neuen Zeit und mit der 
Revolution heraufkommt, ist fur beide das Ende der bisherigen Geschichte,. die 
ZukunJt ist ohne Beziehung zur Herkunft. Das Problem dieser geschichtlichen 
Diskontinuitat nimmt Hegels Theorie auf; sie stellt die Frage, was die fUr 
die Revolution selbst wie fur ihre Gegner in gleicher Weise entscheidende 
Deutung der Gegenwart als Ende der Geschichte bedeutet, und was ihr 
zugrunde liegt und sie hervortreibt. Aber Hegel schlagt sich nicht auf die 
eine oder die andere Seite, sondern faBt das Problem dieser weltgeschicht
lichen Diskontinuitat in seiner ganzen Radikalitat. Die romantisch restau
rative Verneinung der neuen Zeit und ihrer Revolution und die revolutio
nare Emanzipation aus der Herkunftsgeschichte gehoren zusammen; sie 
haben den gleichen Grund. Beiden ist der "Atheismus der sittlichen Welt" 
CR. Ph. S. 7) gemeinsam; wahrend fur die revolutionare Theorie und ihre 
Nachfolger die Gegenwart das Ende der alten Welt und die Befreiung der 
Menschen von den "irreal" gewordenen Miichten der Religion und der 
Metaphysik bedeutet, erscheint auf der anderen Seite dies gleicherweise 
anerkannte Ende der Herkunftsgeschichte als Entgotterung der Welt, als 
Verlust des Wahren, Heiligen und Schonen, als Untergang des Menschseins 
des Menschen selbst. Die revolutionare Verneinung der Vergangenheit und die 
restaurative Verneinung der Gegenwart sind daher in der Voraussetzung der ge
schichtlichen Diskontinuitat von Herkunft und Zukunft identisch, und diese Dis
kontinuitat wird so fur Hegel zu dem entscheidenden Problem der Zeit,. es treibt 
ungeliist in allen ihren Spannungen und Gegensatzen. Er nimmt es auf und tragt 
es philosophisch aus, indem er damit seine Philosophie selbst - fast mit 
Notwendigkeit - der doppelten Milldeutung als Reduktion der religiOsen 
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Substanz auf das Politisch-Geschichtliche und als reaktioniire idealistische 
Verhiillung der revolutioniiren Befreiung des Menschen yom theologischen 
und metaphysis chen Himmel aussetzt. 

7. Was geschieht? Was gewinnt Hegel, indem er die Revolution auf die 
antik-christliche Freiheit und ihre Weltgeschichte bezieht, um sie so als 
Epoche ihrer universalen politischen Verwirklichung zu begreifen, und 
damit sowohl der Vemeinung der Herkunft durch die Revolution wie der 
Vemeinung der Gegenwart durch Restauration und romantische Philo
sophie und so der von beiden vorausgesetzten Entzweiung von Herkunft 
und Zukunft die Kontinuitiit der Weltgeschichte entgegenhiilt? 

Hegel hat weder diese Entzweiung und ihre reale Macht uber die Men
schen und ihr BewuBtsein noch den Schmerz wegzuinterpretieren versucht, 
der das in sie verstrickte Dasein erfiillt. Sie ist fur ihn die Grundverfassung 
der neuen Zeit. 

Von dem Leiden an ihr geht seine Philosophie aus; in der Entzweiung 
entspringt ihr Bediirfnis: "Wenn die Macht der Vereinigung aus dem 
Leben der Menschen verschwindet, und die Gegensiitze ihre lebendige 
Beziehung und Wechselwirkung verloren haben ... , entsteht das Be
diirfniB der Philosophie" (Duf., I, 46); sein "Quell" ist die "Entzweiung" 
(44); in ihrer "Zerrissenheit" liegt die "Zerriittung des Zeitalters" (150). 
Wie Schiller und Holderlin blickt Hegel am Anfang seines Weges auf die 
griechische Welt zuriick, die die jetzt in der Entzweiung verlorene "be
seelte Einheit" noch besaB: "Ach, aus den femen Tagen der Vergangen
heit strahlt der Seele ... ein Bild entgegen - das Bild eines Genius der 
Volker - eines Sohns des Gliicks .... Wir kennen diesen Genius nur yom 
Horensagen, nur einige Ziige von ihm, in hinterlassenen Kopien seiner 
Gestalt ist uns vergonnt, mit Liebe und Bewunderung zu betrachten, die 
nur ein schmerzliches Sehnen nach dem Original erwecken" (Volksreligion, 
Nohl S.28f.). Die Gegenwart lebt in der Entzweiung; die Sehnsucht 
sucht die verlorene Einheit. Dem entspricht die geschichtliche Begriindung 
der Entzweiung. Wie bei den Dichtem erscheint sie zuniichst als das Werk 
der neuen Zeit und ihres "aufkliirenden Verstandes"; sie ist die Frucht 
seines Sieges. Durch ihn und seine Wissenschaft wird das gottliche All in 
die tote mechanische Natur verwandelt. Das Gottliche der Herkunft wird 
der Realitat entfremdet; es geht fur den Verstand "in den Begriff entweder 
des Aberglaubens oder eines unterhaltenden Spiels" iiber (Diff., I, 47). 
Damit wird das Schone zum Ding, der Hain zu Holz, der Tempel zu "Klot
zen und Steinen"; von der durch ihn verdinglichten objektiven Realitiit 
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schlieBt der Verstand das Gottliche aus. Das Ding ist nur noch Ding und 
hat den Zusammenhang mit dem ubergreifenden ursprunglichen Sinn des 
Daseins verloren. Aber schon in den Schriften der ] enaer Zeit kiindigt 
sich die Einsicht an, die es Hegel dann ermoglicht, den Grund der Diskon
tinuitat und das in den Vorstellungen yom Ende der Weltgeschichte trei
bende Problem zu positiver Bestimmung zu bringen. Wahrend Aufklarung 
und Verstand die objektive dingliche Realitat verselbstandigen und absolut 
setzen und so "das Ewige ... nur jenseits haben" konnen (Glauben und 
Wissen, 1,281), gehort fur Hegel zu diesem "negativen V erfahren der Auf
klarung" (280) und ihrer Verdinglichung der Welt in geschlchtlicher 
Gleichzeitigkeit die Subjektivitat. Hegel nennt sie im Verhaltnis zur "west
lichen Lokalitat" der Aufklarungsbildung (Difl'., I, 148) das "Princip des 
Nordens, und, es religios angesehen, des Protestantismus"; sie tritt als die 
andere "groBe Form des Weltgeistes" zur Aufklarung hinzu (G. u. W., I, 
281). Durch diese Subjektivitat wird auf dem Boden des geschichtlichen 
Daseins selbst das aufgenommen, was der Verstand von seiner objektiven 
dinglichen Realitat ausgeschlossen hat; sie bewahrt in "Gefuhlen und Ge
sinnungen" die Schonheit und Wahrheit, die der Verstand preisgibt: "Die 
Religion baut im Herzen des Individuums ihre Tempel und Altare, und 
Seufzer und Gebete suchen den Gott, des sen Anschauung es sich versagt, 
weil die Gefahr des Verstandes vorhanden ist, welcher das Angeschaute 
als Ding, den Hain als Holzer erkennen wurde" (281 f.). Was in der alten 
Welt Eins war, tritt mit der neuen Zeit auseinander; das Gottliche und 
Weltliche, das Sein und das Seiende werden gegeneinander selbstandig; 
was der Verstand nicht halt, indem er das "Objektive ... genau von dem 
Subjektiven" als demjenigen "scheidet", "was keinen Werth hat und Nichts 
ist", sucht der "Kampf der subjektiven Schonheit ... gegen die Nothwen
,digkeit gehorig zu verwahren" (282). 

So wird von Hegel die Entzweiung als die Form der modernen Welt und 
ihres BewuBtseins verstanden. Wahrend aber sowohl fur die Subjektivitat 
wie fur den Verstand und seinen Begriff der objektiven Realitat das sub
jektiv festgehaltene Schone und Wahre und die dingliche Endlichkeit 
absolut entgegengesetzt und ohne Beziehung einander entfremdet sind, 
begreift Hegel ihre Entzweiungpositiv als die Form, in der sich unter der Bedingung 
der modernen Welt ihre tlrspriingliche Einheit geschichtlich erhalt. Die ob jektive 
Realitat der AttjklCirttng tlnd die bewahrende Stlb jektivitat sind komplementar atlf
einander bezogen; die Subjektivitat baut ihre Altare im Herzen, weil die ob
jektive Welt des Verstandes vorhanden ist. Was als Subjektivitat und 
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Objektivitiit auseinandertritt und sich im Widerspruch gegeneinander ver
selbstiindigt, bleibt in der Form der Entzweiung geschichtlich zusammen. 
Hegel hat vor Augen, was man die Zweigleisigkeit der modernen Geistes
geschichte nennen konnte, in der zu Descartes' "Methode" Pascals "Logi
que du coeur", zur "veritas logica" die "veritas aesthetica" (Baumgarten), 
zum Gelehrten und seinem rationalen System die aesthetische Subjektivitiit 
des Genies (Shaftesbury), zur Natur Newtons die schone Natur der aesthe
tischen Dichtung und Kunst, zum Rationalismus der Pietismus der Ge
fuhlsreligion gehoren. In iihnlicher Weise hat spiiter auch Dilthey (z. B. 
Jugendgeschichte Hegels, 1905) neben die Aufkliirung den Zweig einer 
subjektiv mystischen Entwicklung des Geistes gestellt, zu dem er dann 
Hegels Philo sophie in Beziehung setzt; wiihrend aber bei ihm die beiden 
Linien nebeneinander herlaufen, ohne daB die Frage nach ihrer Beziehung 
und dem Grund ihrer Entzweiung gestellt wird, begreift Hegel die Ent
zweiung des geschichtlichen Daseins in Subjektivitiit und Objektivitiit als 
die Form, in der sich seine Einheit erhiilt und in der modernen Welt die 
ihr gemiiBe Gestalt findet. 

So kommt Hegel seit etwa 1800 mit den ersten Druckschriften in J ena zu 
der entscheidenden Einsicht: Es gibt keine Miiglichkeit, dadurch aus der 
Entzweiung herauszukommen, dajJ man sich entweder auf die eine oder die andere 
Seite schlagt, um das ihr jeweils Entgegengesetzte als nichtseiend zum Verschwinden 
zu bringen. Subjektivitiit und Objektivitiit sind vielmehr geschichtlich auf
einander verwiesen; sie sind zusammen das substanziell ganze geschichtliche 
Dasein. In der Form der Entzweiung ist seine Totalitiit vorhanden; als 
dieses "schon Vorhandene" (Diff., 1,49) hat sie die Philosophie zu begreifen, 
indem sie das Ganze - "das Absolute" - in die Entzweiung setzt und in 
ihr als die "Macht der Vereinigung" begreift und sich so dem "absoluten 
Fixiren der Entzweiung" entgegensetzt, um die "festgewordenen" Gegen
siitze in ihrem Widerspruch zu vermitteln und zu versohnen (46). Ihre Auf
gabe besteht darin, die in der Entzweiung von Subjektivitiit und Objek
tivitiit getrennten "Voraussetzungen zu vereinen . .. die Entzweiung in 
das Absolute, - als dessen Erscheinung; das Endliche in das Unendliche, -
als Leben zu setzen" (49) 25. 

So geht Hegels Philosophie von der Entzweiung als dem geschichtlichen 
Bildungsprinzip der Zeit aus; ihre Theorie schafft ihm die V oraussetzungen, 
die es ermoglichen, das Problem der politischen Revolution und der mit 
ihr gesetzten Diskontinuitiit von Herkunft und Zukunft auszutragen. Aber 
fur dies en Austrag wird ein zweiter Schritt wichtig. Die Philosophie selbst 
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wird auf die Analyse der konkreten geschichtlichen Bewegung verwiesen 
und damit uber die Bildungsform des Gegensatzes der romantischen Sub
jektivitat und der Aufklarung hinaus zu den Problemen gefuhrt, die ihn im 
geschichtlichen ProzeB selber bedingen und tragen. Das beginnt in Bern, 
und damit kommt es zu der entscheidenden Wende, die Hegel dann auch 
von seinen Freunden und von dem Ideal der Jugendzeit fortfuhrt. In den 
gleichen Jahren, in denen sich seine Theorie der Entzweiung bildet, hatte 
Hegel hier begonnen, sich auf das grtindlichste im unmittelbaren Zusam
menhang mit den allgemeinen Problemen der Revolution in die Fragen der 
konkreten politis chen, wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Verhalt
nisse der Zeit zu vertiefen. Diese Studien spiegeln sich unmittelbar in den 
Anmerkungen wider, die er seiner - 1798 anonym in Frankfurt erschei
nenden - Ubersetzung der "Vertraulichen Briefe tiber das vormalige 
staatsrechtliche Verhiiltnis des Wadtlandes (Pays de Vaud)" des Wadter 
Anwalts Cart beigibt, die die Unterdrtickung durch die Berner Aristokratie 
seit 1791 zum Gegenstand haben 26• Die Absicht ist zunachst, ihr "Dis cite 
justiciam moniti" auch in Deutschland zu Wort zu bringen. Aber zugleich 
ftigt Hegel die fur sein Verhaltnis zur politischen Realitat kennzeichnende 
Bemerkung hinzu, daB der Appell an die Empfindung "gegen die Glaub
wtirdigkeit der Sache selbst eher milltrauisch" machen konnte, und daB ihr 
so ftir manche vielleicht besser mit der "trockenen Angabe der Tat-Er
zahlung" und dem Erweis "aus Urkunden" gedient sei (Vorbemerkung, 
Dok.248). 

Dem entspricht Hegels eigener Beitrag. Er verzeichnet moglichst genau 
aIle naheren Umstande: MaBnahmen der Berner, Rechte der Pfarreien, 
finanzielle Verhiiltnisse, Zollsatze, Verfahren der peinlichen GerichtshOfe, 
das System der Einquartierungen, die Technik der Unterdruckung tiber
haupt. Und darin zeigt sich, was Hegel jetzt wichtig wird: die Aufmerksam
keit dafur, wie das Allgemeine "wirklich" geschieht, wie Unterdruckung 
"wirklich" arbeitet, in welchen Rechtsformen und Handlungen sich poli
tischer Kampf "wirklich" vollzieht. Aber wir wissen auch, daB die Beschaf
tigung mit den Schweizer Verhiiltnissen nicht isoliert geblieben ist; Hegel 
hat sich damals ebenso grtindlich mit den sozialen und okonomischen Pro
blemen Englands, mit seinem Parlament, mit der Geschichte der amerika
nischen Revolution, mit der Reform des preuBischen Landrechts, mit 
Fragen des Strafvollzuges u. a. m. beschiiftigt 27• In dieser Zuwendung zum 
konkret Geschichtlichen der Revolutionsepoche geht Hegel auf, daB es 
keine Moglichkeiten gibt, fur die Fragen des sich in der geschichtlichen 
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Wirklichkeit vollziehenden und als diese vorhandenen Allgemeinen Losun
gen aus philosophischen Prinzipien in Gedanken zu entwerfen und zu kon
struieren. Die Probleme der Revolution, die Entzweiung des Daseins und 
die in ihr begriindete Diskontinuitat der Geschichte fur die Bildung der 
Zeit konnen nicht in der spekulativen Deduktion einer neuen, seinsollenden 
Welt uberwunden werden. Die Geschichte selbst ist der Boden, auf dem die 
Idee wirklich ist und wirkt; die Vernunft der Zeit ist in dem, was ist, vor
handen und die Theorie hat sie aus der Zeit selbst als ihren Begriff hervor
zubringen. Indem Hegel dies aufgeht und indem so die Philosophie selbst 
auf die Einsicht in das geschichtlich-konkret Vorhandene verwiesen wird, 
begegnet ihm das Entscheidende: Br wird mit der Gesellschaftstheorie der 
englischen Politischen Okonomie bekannt. Er hat damals in Bern Steuart's 
"Inquiry into the principles of political economy" (London 1767) gelesen 
und mit einem fortlaufenden, ausfuhrlichen Kommentar versehen 28. In 
dies en Studien ist ihm, wie Rosenkranz sagt (a. a. o. S. 86; Dok. 280), das 
Wesen der burgerlichen Gesellschaft klar geworden; er lernte begreifen, 
was Bedurfnis und Arbeit, die Arbeitsteilung, das Vermogen der Stande, 
Armenwesen, Verwaltung, Steuern bedeuten; es geht ihm auf, daB das 
Geschichtliche der Revolution und des ganzen Zeitalters und aller ihrer Probleme das 
Aufkommen der modernen industriellen biirgerlichen Arbeitsgesellschaft ist. 

Von diesen Studien und der mit ihnen verbundenen entscheidenden gei
stigen Wende ist damals kaum ein Widerhall zu den Freunden gedrungen. 
Nur andeutend weist Hegel brieflich auf "Arbeiten und Studien" hin und 
darauf, daB er von den "untergeordnetern Bedurfnissen der Menschen" 
anfinge und sich der Frage zuwende, "welche Ruckkehr zum Eingreifen in 
das Leben der Menschen zu finden" sei (Br. 29 an Schelling aus Frankfurt 
yom 2.11. 1800)29. 

Was aber geschehen ist, tritt zwanzig Jahre spater in seiner ganzen Be
deutung fur die politische Philosophie Hegels hervor 30. In der "Rechts
philosophie" ist die burgerliche Gesellschaft endgultig zu ihrem Mittel
punkt geworden; aIle politis chen, rechtlichen und geistigen Probleme der 
Zeit sind auf sie als auf die epochale, alles bestimmende Umwalzung be
zogen, in deren Theorie auch die Auseinandersetzung mit der politis chen 
Revolution aufgehoben wird. 

8. Die Darstellung der burgerlichen Gesellschaft in der Form, in der Hegel 
sie in der "Rechtsphilosophie" entwickelt, enthalt gegenuber der englischen 
Politischen Okonomie zunachst keine wesentlich neuen Bestimmungen. 
Hegel begreift sie in ihrer Nachfolge als "System der Bedurfnisse"; sie ist 
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diejenige Gese!lschaJt, die - in grundsatzlicher Emanzipation aus allen Voraus
setzungen der geschichtlich iiberkommenen Lebensordnungen des Menschen - allein 
die Bediirfnisnatur des Menschen als des Einze!nen und ihre Befriedigung in der FortJl 
der abstrakten Arbeit und Arbeitsteilung zum lnhalt hat,. sie enthalt ihrem 
eigenen Prinzip nach nichts, was nicht durch die "V ermittelung des Be
durfnisses und die Befriedigung des Einzelnen durch seine Arbeit und durch 
die Arbeit und Befriedigung der Bedurfnisse aller Ubrigen" (§ 188) gesetzt 
ist. Das sind im wesentlichen die Grundbegriffe, die Adam Smith (An 
Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations, London, 
1776) entwickelt hatte, auf den sich die "Rechtsphilosophie" auch ausdruck
lich neben Say und Ricardo beruft (R. Ph. § 189). Wahrend Hegel aber, wenn 
er sich auf die politischen Theorien der Revolution, etwa auf Rousseau, 
bezieht, immer zugleich auch kritisch auf ihre Abstraktheit und ihre der 
geschichtlichen Wirklichkeit grundsatzlich inadaequate Einseitigkeit hin
weist, verfahrt er in der Anknupfung an die "Staatsokonomie" anders. Die 
politis chen Theorien der Revolution haben als deduktive Setzung neuer 
politischer Formen aus Prinzipien zugleich die unmittelbare Bestimmung, 
die revolutionare Emanzipation aus den vorhandenen geschichtlichen 
Institutionen und Rechtsformen zu ermoglichen und diese in der Setzung 
des Neuen zu destruieren; daher kommen sie prinzipiell nicht uber die 
Negativitat hinaus, in deren Dienst sie stehen. Demgegenuber hat Hegel die 
englische Politische Okonomie als die induktive (hermeneutische) Theorie 
der schon vorhandenen, geschichtlich bereits ausgebildeten gesellschaft
lichen Realitat verstanden, die ihr die Prinzipien abzugewinnen sucht, die 
sie als ihr inneres Gesetz bestimmen. Darin liegt fur Hegel die wegweisende 
Bedeutung und die "Ehre" dieser neuen Wissenschaft; der Gedanke holt in 
ihr die Prinzipien "aus der unendlichen Menge von Einzelheiten, die zu
nachst vor ihm liegen", heraus und entwickelt sie so ah die "Prinzipien der 
Sache" aus den Verhaltnissen heraus, in denen sie wirksam sind und die sie 
regieren (§ 189). Zu einer "Masse von Zufalligkeiten" werden die Gesetze 
gefunden. Und dann fugt Hegel die bezeichnende Bemerkung hinzu, daB 
man diese, von der Politis chen Okonomie erarbeiteten Gesetze "zunachst 
nicht glaubt, wei! alles der Willkur der Einzelnen anheimgestellt scheint" 
(§ 189 Zusatz VII, 271 f.). Spater jedoch sieht man, daB es sich mit der mo
dernen Gesellschaft ahnlich wie mit dem Planetensystem verhalt, das auch 
"immer dem Auge nur unregelmaBige Bewegungen ze:lgt, aber des sen Ge
setze doch erkannt werden konnen" (ibid.). Smith und die anderen Schopfer 
der neuen okonomischen Wissenschaft haben so fur die Theorie der burger-
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lichen GeseIlschaft die gleiche Bedeutung, wie Kepler sie fur die Theorie der 
Planetenbewegung hat. Sie haben die Gesetze gefunden, die ihr zugrunde 
liegen und ihre Ausbildung bestimmen. So ubernimmt Hegel die Theode 
der Politis chen Okonomie und bringt sie damitzuerst, nicht nurfurDeutsch
land, in Zusammenhang mit der Philo sophie. Indem diese ihre Zeit in Ge
danken zu fassen hat, findet sie in der burgerlichen Gesellschaft die Wirk
lichkeit, in welcher die Idee geschichtlich gegenwartig vorhanden ist. 

Das wird dann fur die philosophische Auseinandersetzung mit den Pro
blemen der politischen Revolution entscheidend, sofern auch sie auf die 
sich mit dem Aufkommen der burgerlichen Gesellschaft vol1ziehenden Ver
anderungen des geschichtlichen Lebens bezogen und in ihrem Zusammen
hang verstanden werden mussen. Hegel erkennt, daB die zuerst von der 
Politischen Okonomie erarbeitete und fur das allgemeine Verstandnis der 
Epoche entscheidende Bestimmung in der Begrundung der GeseIlschaft 
auf den Begriff der menschlichen Bedurfnisnatur liegt, sofern durch ihn 
ihre prinzipielle Unabhiingigkeit gegenuber allen vorgegebenen geschicht
lichen Voraussetzungen und damit die Emanzipationsform ihrer Konsti
tuierung erwiesen wird. Dieser Naturbegriff bleibt daher auch fur ihn aus
schlaggebend; von ihm hangen alle weiteren Grundbegriffe der Gesell
schaft mittelbar und unmittelbar ab, die er im Zusammenhang mit dem 
Naturprinzip selbst von der englischen Theorie ubernimmt. Subjekt der 
Gesellschaft sind wie bei Smith die Einzelnen, aber nicht in der Ganzheit 
ihres geschichtlichen, geistig-sittlichen Daseins, sondern - dem Natur
prinzip entsprechend - isoliert auf das, was sie als Trager von Produktion 
und Konsumtion sind. Dem entspricht, daB sich auch die Gesellschaft 
selbst in der Unterscheidung von allen bisherigen und sonstigen GeselI
schafts- und Gemeinschaftsformen ausschlieBlich auf diejenigen Beziehun
gen beschrankt, die die Einzelnen in der Bedurfnisbefriedigung durch 
Arbeit miteinander verbinden. Sie ist fur Hegel daher als GeseIlschaft mit 
dem "System der Bedurfnisse" identisch und schlieBt so notwendig aile 
sonstigen Beziehungen, sofern sie nicht zu ihm gehoren, aus ihrem Zu
sammenhang aus, so daB die Arbeitsteilung, wie bei Adam Smith, zum 
einzigen Bildungsprinzip der Gesellschaft wird. Daraus folgen die weiteren 
Bestimmungen. Die Gesellschaft wird durch die fur die Arbeitsteilung 
konstitutive Trennung der Arbeitsmittel von den Arbeitenden in die dop
pelte Bewegung, einerseits der ,,Anhiiufung der Reich.tiimer" und ihrer 
Konzentration in wenigen Handen, andererseits durch die "Vereinzelung 
und Beschranktheit der besonderen Arbeit" in der "an diese Arbeit 
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gebundenen Klasse" in "Abhangigkeit und Not" hineingetrieben und so zur 
Klassengesellschaft (§ 243). In dem "Herabsinken dner gro15en Masse unter 
das MaD dner gewissen Subsistenzweise" erzeugt sie "den Pobel" (§ 244), 
der ohne Vermittlung dem Stande der Besitzenden gegenubertritt 31• 

Weil aber die Gesellschaft zugleich unter dem Gesetz der zunehmenden 
Produktion steht, verscharft sich der innere Druck und zwingt sie zur 
Expansion uber die Erde: "Wenn die burgerliche Gesellschaft sich in un
gehinderter Wirksamkeit befindet, so ist sie innerhalb ihrer selbst in fort
schreitender Bevolkerung und Industrie begriffen" (§ 243); ihre eigene 
"Dialektik" treibt sie uber sich hinaus (§ 246). Sie muB fur ihren "DberfluB 
an Mitteln" (vgl § 246) in anderen Volkern Konsumenten suchen und so 
den Weg der Kolonisation einschlagen (§ 248). Die industrielle burgerliche 
Klassengesellschaft ist daher fUr Hegel schlieBlich durch ihr eigenes Ge
setz dazu bestimmt, zur Weltgesellschaft zu werden; die fur das Verbaltnis 
der politischen Revolution zur Weltgeschichte entscheide17de Beziehung der Freiheit 
auf die Menschheit und den Menschen als Gattung ist in dieser potenziellen Univer
salitat der burgerlichen Gesellschaft begrundet. In unmittelbarem AnschluB an 
Adam Smith heiBt es, daB das Meer als "groBtes Medium der Verbindung" 
zu ihrem Element wird; in Handel und Verkehr beginnt sie, die ferns ten 
Volker in ihren Zusammenhang einzubeziehen (§ 247)32. Zu dieser Ein
beziehung gehort fUr Hegel, daB an ihrem Ende auch die Auflosung des 
Kolonialsystems stehen wird; die Befreiung der Kolonien wird einmal flir 
den "Mutterstaat" seIber der "groBte Vortheil" werden, so wie schon jetzt 
die Freilassung der Sklaven dem unmittelbaren Vorteil ihrer Herren dient 
(§ 248 Zusatz, VII, 322). 

9. So ist mit der "Rechtsphilosophie" die burgerliche Gesellschaft fur 
Hegel in der Nachfolge der klassischen Politischen Okonomie als die sich 
uber die Erde ausbreitende und potenziell universale Arbeitsgesellschaft 
endgultig in die Mitte der Philosophie und ihrer politischen Theorie ge
treten. Wahrend Schelling mehr und mehr jeden Zusammenhang mit den 
politischen und sozialen Problemen der Revolution verliert, auf dem seine 
J ugendfreundschaft mit Hegel hauptsachlich beruhte, und wahrend Fichte
in die Enge der deutschen Verhaltnisse verstrickt und selber durch und 
durch provinziell - aus seinem Kopf als "absolutem Ich" Staats- und 
Rechtssysteme a priori deduziert und postuliert, wird flir Hegel die moderne 
burgerliche Gesellschaft zu dem alles bestimmenden Problem, uber das der 
philosophische Gedanke nicht hinweggehen kann, wenn er die vorhan
dene Vernunft und Substanz der Zeit in dem, was ist, begreifen und sich 
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nicht im bloBen Meinen und entwerfenden V orstellen verlieren will. Das 
wird fiir seine Auseinandersetzung mit der franzosischen Revolution 
entscheidend. Denn nun wird Hegel in der Begegnung mit der Politischen
Okonomie klar, daB die politische Revolution seIber und damit auch ihre zentrale 
Idee der Freiheit geschichtlich zum Alffkommen der neuen Gesellschaft gehOren ; 
diese ist ihre Aktualitat und geschichtliche Notwendigkeit. Die Freiheit fiir aUe 
ist ihre konstitutive Bedingung, sofern sie die Einzelnen in der Gleichheit 
ihrer Bediirfnisnatur und so in der HerauslOsung aus allen sie politisch oder 
rechtlich einschrankenden Institutionen (Ziinfte, Unfreiheit, Ortsgebun
denheit, Privilegien etc.) zu ihrem Subjekt hat. Das Gleiche folgt aus der 
gesellschaftlichen Arbeit; sie setzt - als Arbeit - das Freisein der Einzel
nen voraus, weil sie darauf beruht, daB sie im eigenen Interesse und um 
ihrer selbst willen und so als Freie in dem ProzeB der arbeitsteiligen Produk
tion stehen; Freiheit hat daher als ihr Prinzip zu gelten 33. Diese Einsicht, die 
schon fiir die Politische Okonomie und ihre Theorie der Gesellschaft 
axiomatische Bedeutung hatte, wird von Hegel in der "Rechtsphilosophie" 
voll iibernommen. Obwohl auch er sieht, daB das Prinzip der Arbeit die 
Gesellschaft mit den Problemen der Klassenbildung und der Entstehung 
des Proletariats belastet und ihre ganze Schwere und schicksalsvolle Be
deutung begreift, hat er dennoch die Positivitat der modernen Arbeit in 
dieser fiir sie notwendigen Verbindung mit Freiheit gesehen, die sie iiber 
aIle bisherigen geschichtlichen Formen gesellschaftlicher Praxis heraus
hebt: "Subsistenz", die, "ohne durch die Arbeit vermittelt zu sein", zu
fallt, und unfreie Arbeit sind gegen das "Prinzip der biirgerlichen Gesell
schaft und des Gefiihls ihrer Individuen von ihrer Selbstandigkeit und Ehre" 
(§ 245). Mit der biirgerlichen Gesellschaft wird iiber die Arbeit daher 
notwendigerweise die "Privatperson, welche ihr eigenes Interesse zu 
ihrem Zwecke hat" (§ 187), zum Biirger (citoyen) und Subjekt der 
modernen Gesellschaft, und Hegel kann das freie Individuum ausdriicklich 
den "Sohn der biirgerlichen Gesellschaft" nennen (§ 238). 

So ist die revolutionare Idee der Freiheit aller in dem Aufkommen der 
modernen Arbeitsgesellschaft begriindet; sie ist ihre notwendige Voraus
setzung und die Bedingung ihrer Moglichkeit, so daB sich fiir Hegel auch 
ihre philosophische und politische Bestimmung an das zu halten hat, was sie 
gesellschaftlich als biirgerliche Freiheit im Zusammenhang der durch Arbeit 
und Arbeitsteilung gesetzten gesellschaftlichen Ordnung bedeutet und ist. 

Das wird entscheidend. Die UngelOstheit der politischen Probleme der 
Revolution hing fiir Hegel damit zusammen, daB ihre Freiheit als ihr 
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positiver, weltgeschichtlicher Gehalt mit dem Widerspruch der Entzweiung 
belastet ist; ihre Setzung schlieBt fUr sie selbst den Gegensatz gegen aIle 
geschichtlich vorgegebenen Ordnungen und die alte geschichtliche Welt 
ein; ihre politische Verwirklichung solI das Ende der bisherigen Geschichte 
herbeifUhren; wegen dieser Diskontinuitiit zur Geschichte nennt Hegel die 
Freiheit der Revolution eine "negative", eine "abstrakte" Freiheit; ihre 
Negativitiit macht sie zur "Furie des Verschwindens"; sie treibt sie in die 
Selbstzerstorung hinein und ruft zugleich als ihre Antithese die Miichte der 
Wiederherstellung herbei, die gegen das mit der Revolution heraufkom
mende Ende der abendliindischen Geschichte die alte Welt zUrUckrufen 
und ihre Erneuerung betreiben, um die Revolution ruckgiingig zu machen 
und so die geschichtliche Substanz des Menschen zu retten. Die politische 
Konstituierung der Freiheit durch die Revolution steht so unter dem Gesetz 
der Entzweiung; diese ist die Grundverfassung der Zeit. Von ihr war Hegel 
in dem fur die Formierung seiner Philosophie entscheidenden Jahrfunft von 
1795 bis 1800 ausgegangen; gegen die verdinglichende Objektivitiit des 
Verstandes und der Aufkliirungsbildung sucht die Subjektivitiit in Gesin
nungen und Gefuhlen das von der Realitiit des Verstandes ausgeschlossene 
und freigesetzte Schone, Wahre und Heilige zu retten. Schon mit der Ein
sicht in diese dialektische Einheit von Subjektivitiit und Objektivitiit hatte 
Hegel eine Position gewonnen, die es ihm moglich machte, die Entzweiung 
und Diskontinuitiit positiv als Form der geschichtlichen Kontinuitiit und 
Einheit zu begreifen. Aber es blieb doch zugleich die Unbestimmtheit 
zuruck, daB die rationale Verdinglichung der Realitiit als Ungluck und als 
Einbruch einer der substanzialen Einheit des geschichtlichen Lebens 
feindlichen Macht erscheint, und daB die Subjektivitiit das von ihr Be
wahrte ihrerseits als ein der reinen Innerlichkeit zugehoriges Subjektives 
aus der objektiven Realitiit herauslost und es damit ihrerseits zu einem Irre
alen macht, das jede Beziehung zur objektiven Welt verloren hat. Darin liegt 
die innere Schranke der subjektiven Versi::ihnung in allen ihren Formen, so 
daB das Problem der Entzweiung selbst und ihres positiven geschichtlichen 
Sinnes offen bleibt. Uber diese Form der innerlichen Versohnung wird Hegel 
durch die Theorie der burgerlichen Gesellschaft hinausgefuhrt,. sie bringt die entschei
dende Wende und offnet ihm den Weg zur positiven Deutung auch der Entzweiung 
selbst und der sie hervortreibenden Ob jektivitat. 

Der Naturbegriff der Politis chen Okonomie hat im gleichen Sinn wie aIle 
Naturtheorien des Rechts oder des Staates im 17. und 18. Jahrhundert die 
methodische Absicht, sie vor dem Mitgehen von Begriffen und Prinzipien 
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zu sichern, die den geschichtlich votgegebenen Ordnungen und ihrer 
metaphysis chen und theologischen Theorie angehoren, damit die moderne 
Gesellschaft dann als die unmittelbare Erscheinung einer gegenuber allen 
geschichtlichen Veranderungen konstanten, geschichtsunabhangigen Natur 
des Menschen gelten konne. Demgegenuber begreift Hegel, daB diese fur die 
okonomische Theorie konstante und daher geschichtslose Natur das ge
schichtliche Kennzeichen der burgerlichen Gesellschaft ist und ihre Emanzi
pation aus den vorgegebenen geschichtlichen Ordnungen und damit 
ihre Konstituierung durch Emanzipation zum Ausdruck bringt. In der 
"Rechtsphilosophie" wird daher das von der Politischen Okonomie uber
nommene Naturptinzip der Gesellschaft zugleich als das geschichtliche Prin
zip ihrer emanzipativen Konstituierung verstanden. Sie tritt als die Macht 
der Unterscheidung, als "Differenz", in die Geschichte und trennt die ge
schichtlichen Ordnungen der Familie und des Staates von dem gesellschaft
lichen Sein des Menschen abo Sie tritt "zwischen sie" und "entzweit" sie, 
indem sie aus ihrem Zusammenhang heraustritt und so das Dasein des ein
zelnen gesellschaftlich aus der sittlichen und religiosen Bestimmung heraus
lost, die es bisher in der Geschichte getragen hat (vgl. § 182, § 184 Zusatz, 
VII, 264). Dem entspricht, daB dann auch aIle ubrigen Naturbegriffe der 
Gesellschaft, Bedurfnis und Bedurfnisbefriedigung, Arbeit und Arbeits
teilung, die Hegel ubernimmt, fur ihn "abstrakte" Begriffe bleiben; sie 
schlieBen die HerauslOsung der Gesellschaft und ihrer Praxis aus der Ge
schichte der Herkunft ein. Der Mensch bleibt so zwar auch fUr Hegel im 
Sinne der Politis chen Okonomie als Subjekt der Gesellschaft der Produzent 
und Konsument, der in der Arbeit seiner Bedurfnisbefriedigung nachgeht, 
sich zu erhalten und seinen Wohlstand zu mehren sucht, aber das bedeutet 
fur ibn zugleich, daB sich die Gesellschaft auf die Bedurfnisnatur des Men
schen einschrankt und seine Praxis aus ihren geschichtlichen Zusammen
hangen herauslOst. Erst wenn diese Herauslosung vorausgesetzt wird, kann 
der Mensch gesellschaftlich ohne Beziehung zu dem, was er auBerdem ist> 
als Arbeiter, als Produzent oder Konsument verstanden werden. Mit dieset 
Einsicht wird von Hegel der entscheidende Schritt uber die Theorie der Poli 
tischen Okonomie hinaus getan. Er begreift die Begriindung der Gesellschaj 
auf die Natur als die Form, in der sie sich gegeniiber der Geschichte der Herkunft 
verselbstandigt, sich aus ihr eJlJanzipiert. Die geschichtslose Natur der Gesellschaft 
ist ihr geschichtliches Wesen,. das hat Hegel als erster begriffen 34 und damit 
die Moglichkeit geschaffen, das Problem der Emanzipation zu stellen und 
auszutragen, sofern sich ergibt, daB die das Zeitalter bewegenden Probleme 
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der Entzweiung, der geschlchtlichen Diskontinuitat auf das Auf
kommen der Gesellschaft zuruckgehen und durch ihre emanzipative Kon
stituierung gesetzt sind. Man kann noch mehr sagen: Das Wesen der moder
nen politis chen Revolution, das sie von allen anderen Formen des Umstur
zes, des Aufstandes, def Emporung, des Putsches unterscheidet, liegt fur 
Hegel nicht so sehr in der besonderen politis chen Form, die die Gewaltsam
keit annimmt, sondern in der ihr zugrunde liegenden gesellschaftlichen 
Emanzipation und in der Setzung von Ordnungen, die ihrem Prinzip nach 
voraussetzungslos wie ein radikaler Neuanfang, dem nichts vorausgehen 
solI, alles Vorgegebene, Geschlchtliche und Dberlieferte von sich aus
schlieBen. Diese Revolution der Emanzipation geht so fur Hegel in allen 
ihren Formen zuletzt auf die burgerliche Gesellschaft zuruck; diese ist 
selbst die Revolution im Grunde, die in der unmittelbaren Veranderung des 
konkreten menschlichen Daseins tiefer und einschneidender als jede poli
tische Formanderung alles in Frage stellt und in FluB bringt, und dies auch 
dann, wenn sie sich - wie in England - ohne politischen Umsturz vollzieht. 

So ergibt sich fur Hegel, daB die Gesellschaft auch die treibende Kraft der 
politischen Revolution ist; sie bringt die Entzweiung in die Geschlchte, 
aber nicht in einem Teilbereich des menschlichen Lebens, in dem der 
Mensch dem Neuen noch ausweichen kann (so wie man sich geistig gegen 
die Aufkliirungsbildung zu verschlieBen vermag), sondern als die Gegen
wart und Zukunft bestimmende Realitat des menschlichen Daseins in seinem 
praktischen Vollzug. Damit wird sie fur aIle zum unausweichlichen Schick
sal. Aber an der gesellschaftlichen Grundlage der Emanzipation zeigt sich 
nun auch, was die Entzweiung und die durch sie gesetzte abstrakte Ge
schichtslosigkeit positiv bedeutet und leistet. Sowohl fur die revolutionare 
wie fur die restaurative Theorie ist die abstrakte Negativitat gegen die Ge
schlchte das Letzte. Demgegenuber enthiilt die gesellschaftliche Emanzi
pation die positive Bestimmung, daB das, was durch sie aus dem Zusam
menhang der geschichtlichen Herkunft herausgelost und ihm gegenuber 
verselbstandigt wird, das "System der Bedurfnisse" ist. In der Emanzipation 
beschrankt sich die Gesellschaft auf den Naturbereich des menschlichen Daseins, atif 
seine BediirfnisbeJriedigung durch Arbeit und atif den "natiirlichen Willen" des 
Menschen und gibt damit seine sonstigen Lebenszusammenhange frei. Die Abstrakt
heit der Gesellschaft ist inhaltlich mit dieser Einschrankung auf die Bediirfnisnatur 
des Menschen identisch und setzt damit die nicht atif sie reduzierbaren Lebenszusanl
menhange frei. Daher ist auch fur Hegel der Mensch als Subjekt der burger
lichen Gesellschaft der "abstrakte", aus seinen geschlchtlichen und geistigen 
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Zusammenhiingen herausgeloste und auf die Gleichheit seiner Bedurfnisnatur 
gestellte Mensch. Wahrend der Mensch im Recht "Person" und im mora
lischen Zusammenhang "Subjekt" (im kantschen Sinn) ist oder in der Fami
lie das "Familienglied", ist "auf dem Standpunkte der Bedurfnisse" und 
(wie Hegel unterstreichend hinzufugt) "erst hier und auch eigentlich nur 
hier" von dem "Konkretum der V orstellung, das man Mensch nennt", die 
Rede (§ 190). In der burgerlichen Gesellschaft gilt der Mensch, weil er 
Mensch ist, und nicht, weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, 
Italiener ist (§ 209); die fUr sein eigenes Dasein entscheidenden Ordnungen 
seiner geschichtlichen Herkunft gehen daher nicht in die Gesellschaft ein; 
darauf beruht die Abstraktheit und Geschichtslosigkeit des durch sie ge
setzten menschlichen Seins, die auch die politische Theorie der Revolution 
und ihre negative Idee der Freiheit bestimmen. Aber zugleich ist diese Ab
straktheit auf dem Boden der Gesellschaft durch ihre Einschrankung auf 
den Naturzusammenhang des menschlichen Daseins und seine Bedurfnis
befriedigung durch Arbeit gekennzeichnet. Darin liegt ihre positive Bedeu
tung, und Hegel kann daher sagen, daB die Gesellschaft die "Subjektivitat" 
al/ein in "ihrem naturlichen subjektiven Dasein, Bedurfnissen, Neigungen, 
Leidenschaften, Meinungen, Einfallen" zum Inhalt hat (§ 123). Ihr Zweck 
liegt, wie es in Anknupfung an die Politische Okonomie heillt, einzig in 
dem "Wohl" (wealth, happiness) der Menschen; er betrifft daher nur ihr 
auBeres, naturliches Dasein; er ist mit dem "Zwecke der Endlichkeit" 
(§ 123) identisch und schlieBt so zugleich alle das Wohl ubergreifenden Be
stimmungen der Person und des personlichen Daseins aus der VerfUgung 
der Gesellschaft aus. Indem sie nur den "natiirlichen Willen" des Menschen zum 
Inhalt hat, gibt sie ihm daher die "wahren Bestimmungen der Freiheit" und seines 
Selbstseins irei. In dieser Freigabe liegt der positive geschichtliche Sinn der abstrakten 
Freiheit und ihrer emanzipativen Konstituierung durch die Entzweiung. Weil der 
Zweck der Gesellschaft ausschlieBlich das "Wohl" des Menschen ist, wer
den durch sie keine Zwecke gesetzt, die das Recht der Besonderheit und 
damit die substanziale Freiheit des Menschen vernichten mussen. Gerade 
durch ihre abstrakte Geschichtslosigkeit gibt die Gesellschaft der Subjek
tivitat das Recht der Besonderheit frei. 

So wird Hegel in der Analyse der burgerlichen Gesellschaft und an ihrem 
Naturprinzip klar, daB die Entzweiung nicht nur nicht zur Vernichtung der 
weltgeschichtlichen Kontinuitat fuhren muB, sondern gerade die Bedingung 
ist, die sie ermoglicht und den Fortbestand der substanzialen Ordnungen 
der Herkunft auf dem Boden der modernen Welt sichern kann. Nicht 
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in der innerlichen Bewahrung der Sub jektivitat in ihrem antithetischen Verhaltnis 
zur gesellschaftlichen und politischen Revolution, sondern in der sie ermijglichenden 
Entzweiung selbst zeigt sich die in der Gegenwart vorhandene Vernunft. In dem 
Gedanken, daB Freiheit das Recht fur aile Menschen ist, liegt fur Hegel der 
weltgeschichtliche Sinn der Revolution. Ihre Verwirklichung aber macht die 
Emanzipation der Gesellschaft aus den geschichtlichen V oraussetzungen 
der Herkunft notwendig. Indem sie die geschichtliche Bestimmung der 
Menschen und das auBer sich setzt, was sie als Angehorige verschiedener 
Volker und in der Verschiedenheit ihrer geistigen und religiosen Herkunft 
voneinander unterscheidet, wird sie universal. Sie kann in der Gleichheit der 
Bedurfnisnatur und der abstrakten Arbeit aIle Menschen als Menschen um
fassen. Aber dazu gehort die Entzweiung; diese ist daher fur Hegel zugleich 
positiv der Grund damr, daB die fur die Gesellschaft selber notwendig kon
stitutive geschichtslose Abstraktheit nicht zum Austrag ihres Wider
spruchs gegen die Geschichte und so nicht zur Vernichtung der Freiheit 
des Selbstseins und der fur sie wesentlichen geschichtlichen Substanzen 
fuhren muB. 

Wahrend die Naturtheorie der Gesellschaft, wie Hegel sie von der Poli
tischen Okonomie ubernimmt, ihr Verhaltnis zur Geschichte unerortert 
laBt, hat Hegel sein Problem philosophisch ausgetragen. Die Gegenwart ist 
in allen Bereichen des inneren und auBeren Lebens durch die soziale und die 
politische Revolution bestimmt; von dieser Voraussetzung kann keine 
philosophische Theorie absehen; sie kann aber gleichwohl als Epoche der 
Weltgeschichte verstanden werden. Nicht die Subjektivitat mit ihrer inner
lichen Bewahrung ailein rettet die Kontinuitat der Weltgeschichte und 
ihres Geistes, sondern die Entzweiungsform der Geseilschaft selbst, indem 
sie in ihrer Beschrankung auf die Bedurfnisnatur und auf die ihr zugehorige 
objektive dingliche Realitat der Subjektivitat das Recht ihrer Besonderheit 
und ihrer Freiheit und so die Moglichkeit der Bewahrung offenlaBt. 

Das bedeutet aber fur Hegel auch, daB die burgerliche Gesellschaft selbst 
geschichtlich nicht in der Isolierung auf ihr eigenes Naturprinzip besteht, son
dern die Zugehorigkeit der ganzen Bildung des Menschen voraussetzt, die 
sich in der weltgeschichtlichen Arbeit der Vernunft geformt hat, ohne daB 
ihre eigene, ailein auf das Naturprinzip gestellte Theorie diese Zugehorig
keit geltend machen und zur Sprache bringen kann. Uber sie muB Hegels 
Philosophie daher hinausgehen; indem sie einerseits das Aufkommen der 
burgerlichen Geseilschaft und der sich mit ihm vollziehenden Revolution 
aus seinem eigenen Naturprinzip begreift, bezieht sie die Gesellschaft an-
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dererseits zugleich auf das in der Tradition der Philosophie bewahrte Wissen 
um die vemunftige Substanz der ganzen Weltgeschichte. Auf sie wird am 
Ende der "Rechtsphilosophie<C verWlesen. Sie bleibt als das "Element des 
Daseins des allgemeinen Geistes" und als "die geistige Wirklichkeit in 
ihrem ganzen Umfange von Innerlichkeit und AuGerlichkeit" (§ 341) not
wendigerweise in der Politis chen Okonomie und ihrer Theorie der Gesell
schaft auBer Betracht, weil diese in der Entwicklung des inneren Prinzips 
der Gesellschaft und ihrer Bewegungsgesetze alles Geschichtliche ausklam
mern und von ihm abstrahieren muG. Demgegeniiber aber kann die Philo
sophie die an sich in der emanzipativen Konstituierung mitgesetzte, aber in 
der Naturtheorie verschwindende Beziehung zur geschichtlichen Herkunft 
positiv entwickeln. Sie wird so dazu gefiihrt, die Emanzipation als Ent
zweiung zu begreifen. Damit wird die Gesellschaft selbst und ihre Revolu:... 
tion im Zusammenhang der Weltgeschichte positiv deutbar. Sie kann ihrer
seits als "Bewegung des Geistes" (§ 341) und als Scheinen der Sittlichkeit 
gelten (vgl. § 181). 

Die Staatstheorie der "Rechtsphilosophie" hat dann die Aufgabe, die 
notwendig gewordene Korrektur der Naturtheorie der Gesellschaft zu 
vollziehen. Diese kann nicht iiber das System der Bediirfnisse und die 
durch dieses gesetzte Gesellschaft selbst hinauskommen und muB bei dem 
stehenbleiben, was Hegel den abstrakten "Not- und Verstandesstaat" (§ 183) 
nennt. Hegels Lehre yom Staat als "Wirklichkeit der sittlichen Idee" und 
als "Geist, der sich in der Welt realisiert" - sie enthalt die Bestimmungen, 
die dann zur Verwerfung seiner Philo sophie als reaktionar und als Staats
vergottung fiihren - haben die methodische Aufgabe, die geschichtliche 
Substanz der modernen Gesellschaft geltend zu machen und diejenigen Be
stimmungen in ihren Begriff aufzunehmen, die aus ihrem abstrakten Natur
und Emanzipationsprinzip und ohne Zusammenhang mit der geschicht
lichen Substanz nicht gewonnen werden konnen.35 

10. So wird Hegels Theorie der Gesellschaft und der sich mit ihr voll
ziehenden Revolution zur philosophischen Theorie; der spekulative Be
griff wird im Angesicht der fiir die Gesellschaft selbst konstitutiven Ab
straktheit notwendig; in ihr liegt die Gefahr verborgen, daB die Gesell
schaft dazu kommen kann, ihr Arbeits- und Klassensystem zur einzigen 
Bestimmung des Menschen zu machen. Wenn dies geschieht, und wenn so 
das Emanzipationsprinzip zur absoluten Macht erhoben und alles, was der 
Mensch nicht durch die Gesellschaft ist, nicht freigegeben und real ver
neint wird, dann muG die Gesellschaft wirklich aus dem Zusammenhang 
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der Weltgeschichte heraustreten und zu ihrem Ende werden. Urn diese 
Moglichkeit einer absoluten Vergesellschaftung des Menschen und so 
der Aufhebung der Entzweiung durch sie hat Hegel gewuBt: "Die biir
gerliche Gesellschaft ist . . . die ungeheure Macht, die den Menschen an 
sich reiEt, von ihm fordert, daB er fiir sie arbeite und daB er alles durch sie 
Sf!) und vermittelst ihrer thue" (§ 238 Zusatz, VII S. 315, Hervorheb. v.Verf.). 

Diese Gefahr wird akut, wenn die Gesellschaft in "ungehinderter Wirk
samkeit" ,.fortschreitet" (vgl. § 243) und so die in der Entzweiung 
freigesetzten und an sich geschichtlich erhaltenen Machte des person
lichen Lebens, der Subjektivitat und der Herkunft aus sich verdrangt 
und vernichtet. Wo das gediegene und seiner Zusammenhange gewisse 
biirgerliche Leben der Person aufhort, die "feste Erde" zu sein, da wachst 
"die Gefahrlichkeit fiir die Individuen, die Gesellschaft und den Staat", 
so "wie ein Funke auf einen Pulverhaufen geworfen eine ganz andere 
Gefahrlichkeit hat als auf feste Erde, wo er spurlos vergeht" (§ 319). In 
diesem Sinn hat Hegel am Ende seines Lebens kiinftige Moglichkeiten der 
fortdauernden Revolution vorausgesehen und die Revolution selbst das 
Problem genannt, das ungelost an kiinftige Zeiten weitergegeben wird. 

Darum muBte ihm der "Atheismus der sittlichen Welt", wie ihn die 
restaurative, romantische Subjektivitat vertritt, als die Bereitschaft, die 
gesellschaftliche Wirklichkeit des Menschen fiir gottlos zu halten und sie 
darum als Ende und Untergang der Herkunftsgeschichte zu verwerfen, wie 
ein Zeichen der auBersten Gefahr erscheinen. Die Geschichtlichkeit der 
modernen Gesellschaft beruht darauf, daB sie in der Form der Entzweiung 
die in der Subjektivitat bewahrte Substanz freigibt und damit als den leben
digen Inhalt der von ihr gesetzten Freiheit erhiilt. 

Wenn aber der subjektive Sinn das Gottliche vor ihr zu retten sucht, 
wird mit dies em Retten der Gesellschaft die Substanz entzogen, die sie 
geschichtlich tragt. Die haltenden Krafte werden zerstort; das Retten ruft 
seIber den Untergang herbei, den es verhindern will. Dieser todlichen Ge
fahr ist Hegel entgegengetreten. Er hat sie darin bestanden, daB er die 
gegenwartige Vernunft nicht nur im eigenen Inneren und jenseits der Zeit, 
sondern in der geschichtlichen Bewegung und ihrem BildungsprozeB, in 
der politis chen und sozialen Revolution und in ihrer widerspriichlichen 
Erscheinung suchte und fand, die zum Schicksal der modernen Epoche 
iiberhaupt geworden ist. 



Anmerkungen 

1 Zu den Ausgaben der Werke Hegels vgl. Anhang. 
Die "Grundlinien der Philosophie des Rechts" werden nach der "Neuen kritischen Aus

gabe" der Werke (Hegels Samtliche Werke, hrsg. v. Joh. Hoffmeister, Bd. XII, Ham
burg 19554) in der §§-Einteilung zitiert. Da Hoffmeister die in der Ausgabe von Gans 
enthaltenen "Zusatze" aus dem Text herausgenommen und der Veroffentlichung in 
einem gesonderten Band vorbehalten hat (vgl. Vorw. d. 4. Auf!. S. XIIff.), der noch 
nicht vorliegt, werden die "Zusiitze" nach der "Stuttgarter Ausgabe" Bd. VII zitiert. 

Die politischen Schriften werden im Text der von G. Lasson herausgegebenen "Schriften 
zur Politik und Rechtsphilosophie", Leipzig 19232 ("Schr. z. Pol.") angeftihrt, soweit 
sie nicht in die "Stuttgarter Ausgabe" oder in die "Neue kritische Ausgabe" aufge
nommen sind. Belege aus der .,BeurteiJung der im Druck erschienenen VerhandJungen in der 
Versammlung der Landstiinde des Konigreichs Wurtemberg im Jahre 1815 und 1816" ("Stande
schrift") sind der "Stuttgarter Ausgabe" Bd. VI, aus der Schrift ,,()ber die englische Reform
bill" den von Hoffmeister besorgten "Berliner Schriften 1818-1831" (Neue Krit. Ausg. 
Bd. XI, Hamburg 1956) entnommen. Zitaten aus den Jugendschriften (Ttibingen, Bern, 
Frankfurt) liegen "Hegels theologische Jugendschriften", hrsg. v. H. Nohl, Ttibingen 
1906 und Hoffmeisters Sammlung der "Dokumente zu Hegels Entwicklung", Stuttgart 
1936 ("Dok.") zugrunde. 

Briefstellen werden nach der fortlaufenden Zahlung Hoffmeisters in seiner kritischen 
Ausgabe der "Briefe von und an Hegel" Bd. I Br. v. 1785-1812, 1952; Bd. II Br. v. 
1813-1822,1953; Bd. III Br. v. 1823-1831, 1954) angeftihrt. AJ/e iihrigen Schriften sind 
in der "Stuttgarter Ausgabe" benutzt worden, auf die sich die den Titeln hinzugeftigte 
Bandzahl bezieht, soweit sie nicht in der "Neuen kritischen Ausgabe" vorliegen. 

2 Hayms Vorlesungen setzen die Hegelkritik der Junghegelianer vor 1848 voraus und 
fassen sie im wesentlichen zusammen, wobei aber die Probleme der btirgerlichen Ge
seHschaft stark in den Hintergrund treten und die Bedeutung der Emanzipation vor 
aHem im Aufkommen der positiven Wissenschaften und in der Dberwindung der Theo
logie und Metaphysik durch sie gesehen wird. Lowith bemerkt daher, daB Haym die 
"Motive" der Junghegelianer in "akademischer Form" modi£lziere (vgl. Von Hegel bis 
Nietzsche, Stuttgart 19533, S. 71£.). Eine gute erste Dbersicht tiber die Hegelkritik und 
ihre Geschichte vermittelt W. Moog, Hegel und die Hegelsche Schule (Gesch. d. Philos. 
in EinzeldarsteHungen Abt. VII, Bd.32/33), Mtinchen 1930, S.438-487). Die grund
legende DarsteHung der philosophischen Auseinandersetzung mit Hegel £lndet man in 
dem eben genannten Buch von Lowith (v. a. S.78ff.). Ftir die Geschichte der politi
schen Philosophie Hegels kann neben der ausgezeichneten Studie von E. Weil tiber 
Hegels Staatstheorie (Hegel et l'Etat, Paris 1950) auf H. Marcuse, Reason and Revolu
tion. Hegel and the Rise of Social Theory, London 19552, auf Sidney Hook, From 
Hegel to Marx (Studies in the Intellectual Development of Karl Marx), London 1936 (H. 
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sieht Hegels Theorie unter dem Gesichtspunkt ihrer - fur H. "notwendigen" - Dber
windung durch Marx), auf Vaughan, Studies in the History of Political Thought before 
and after Rousseau, Vol. II From Burke to Mazzini, ed. by A.G. Little, Manchester 1939, 
Chapt. IV, p. 143-183, schlieBlich auf G. H. Sabine, A History of Political Theory, 
N. Y. 1937, 1950, S. 620ff. verwiesen werden. Besonders materialreich auch H. Hirsch, 
Denker und Kampfer, Gesammelte Beittage zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 
Frankfurt/Main 1955 (zu den beiden Hilgards, zu K. F. Koppen, Moses HeB, Marx und 
Jaures). 

3 In Hegels Korrespondenz taucht der Gedanke an die Moglichkeit, nach Berlin zu 
gehen, zuerst in einem Brief an Paulus yom 30.7.1814 aus Nurnberg auf. Sein Wunsch, 
wieder an die Universitat zuruckzukehren, sei "unuberwindlich". Zwar bestehe "seit 
mehreren Jahren" Aussicht auf einen Ruf nach Erlangen, doch musse er unter den 
"gegenwartigen Umstanden" einer anderen Aussicht nachstehen (Br. 235). Hoffmeister 
weist in der Anm. 3 zu diesem Brief (Bd. II, S. 376) daraufhin, daB die Professoren dort 
durch jahrelangen Gehaltsruckstand in Not geraten waren (zur allgemeinen Lage der 
Erlanger Universitiit vgl. Br. 223 Anm. 1, Bd. II, S. 372). Jetzt hat Hegel erfahren, daB 
Fichtes Stelle (gest. am 29. 1. 1814) in Berlin noch unbesetzt ist; Paulus moge daher ver
suchen, naheres uber die dortigen Absichten in Erfahrung zu bringen, und Hegels 
"Erwahnung tun" (vgl. auch Br. 236 und 241). Auf die Berliner Moglichkeiten nimmt 
wohl auch der Brief an Niethammer yom 26.10.1824 Bezug: ,,1m Auslande" weill man 
eher, "was man will, unter anderem auch uber Universitaten und Gelehrsamkeit" 
(Br. 243). Aber Hegel sieht ebenso auch nach Jena, wo Schelling aus Munchen abge
lehnt hat (Br.262) und, als Fries dort "engagiert" ist, nach Heidelberg (Br.263). Bei 
allen diesen Erwagungen spielt die Frage des Einkommens eine nicht geringe Rolle; 
so schreibt Hegel im Zusammenhang mit Jena an Frommann am 14.4.1816, daB er 
"mit der gewohnlichen philosophischen Professorenbesoldung" nicht dorthin gehen 
konne, obwohl ihm "Eindruck ... gemacht" habe, "daB sich in Jena eine Aussicht er
offnen konnte" (Br.262). Zur Vorgeschichte der Berufung nach Berlin im einzelnen 
vgl. was Hoffmeister hieruber in der Anm. 1 zum Br. 278 (an v. Raumer), Bd. II, S. 397 
bis 403 berichtet. 

Alles in allem ergibt sich aus den Briefen, daB fur Hegel bei Berufungen, und so auch 
bei der Berliner Berufung, die gewohnlichen und durchaus typischen Gesichtspunkte 
wie Moglichkeiten der Wirksamkeit und Forschung, Verhaltnisse in den Fakultaten, 
Besoldungsfragen usf. im Vordergrund gestanden haben. Auch die Entscheidung fur 
Berlin war zunachst eine Frage der Universitatslaufbahn; nirgends linden sich in seiner 
Korrespondenz AuBerungen, die dafur sprechen, daB Hegel bei seinen Erwagungen 
etwa von einem inneren Zusammenhang seiner Philosophie mit PreuBen und der preu
Bischen Pcilitik ausgegangen ist. Was Berlin bietet, ist die bessere Dotierung der philo
sophischen Professur, dann aber vor allem auch die positive Einstellung, die der Frei
herr von Altenstein, der seit dem 3. 11. 1817 das neu geschaffene preuBische "Ministe
rium fur die geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten" leitete, als ein 
"philosophierender Minister" (Boisseree, vgl. Hoffmeister Anm. 1 zu Br.326, Bd. II, 
S. 422) Hegel selbst und seiner Philosophie entgegenbrachte (vgl. Br. 326, 328, 331, 332, 
333, 337, 338, 339, 341, 343). Obwohl Hegel - schon als Schwabe - an sich den 
deutschen Suden vorzieht, ist Berlin die freiere, der Philosophie, der philosophischen 
Wirksamkeit und der gelehrten Bildung giinstigere Stadt. Das gibt den Ausschlag. "Sie 
wissen, cc so schreibt Hegel am 9. 6. 1821 von Berlin an Niethammer (Br. 390), "daB ich 
hierher gegangen bin, urn in einem Mittelpunkt und nicht in einer Provinz zu sein". 
Hegels Standeschrift von 1817 bezeugt genugsam, wie er die Verhaltnisse in Suddeutsch
land, besonders in Wurttemberg, und die dort herrschende politische "Nullitat" 
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und "Erstorbenheit" beurteilte (vgl. S. 25). Diese Abkehr von der Provinz ist 
in der Wendung, die sie bei Hegel nimmt, gewill ein politisches Motiv, sie hat mit seiner 
tiefen Abneigung gegen die mit provinzieller Enge verbundenen restaurativen Ten
denzen zu tun und steht so in unmittelbarem Widerspruch zu den Intentionen, die nach 
Haym in Hegels Entscheidung fUr Berlin wirksam sein sollen. Schon aus der Korres
pondenz ergibt sich mit aller Eindeutigkeit, daB die Gleichsetzung Hegels mit der 
"preuBischen Reaktion" nichts mit dem wirklichen Gang der Dinge zu tun hat. Sie ge
hart der Zeit nach 1830 und dem Kampf gegen die dann wirklich reaktionare Politik 
PreuBens an und beruht so auf der nachtraglichen, politisch bedingten Gleichsetzung 
der Hegelschen Philosophie mit dieser Reaktion. Auf dem Aufkommen der Vorstellung, 
daB Hegels Philosophie eine wesentlich preuBische Philosophie sei, hat auch die erste, 
von K. Rosenkranz verfaBte Biographie (G. W. F. Hegels Leben, Berlin 1844) - freilich 
aus ganz anderen Motiven (R. schrieb 1858 eine "Apologie" Hegels gegen Haym) -
einen nicht unwesentlichen Anteil. In ihr versucht Rosenkranz, in einer vermeintlichen 
Anwendung der spekulativen Methode Hegels auf seine Biographie, seine Berliner Lehr
tatigkeit aus einer inneren Entsprechung des in PreuBen wirkenden und in Hegelleh
renden Weltgeistes zu "deduzieren". PreuBen sei als ein ktinstlicher, durch keine 
Naturgrenzen geschtitzter, noch nicht arrondierter Staat darauf verwiesen, sich allein 
"durch den rastlosen Fortschritt seiner geistigen Entwicklung seine Stellung zu erhal
ten". Darin liege zunachst die Bedeutung von Kant, der PreuBen "die ihm entsprechende 
Philosophie" gegeben habe. Da Hegel aber die kantische Philosophie vollendet, mtisse 
seine Philosophie auch als die Vollendung der preuBischen Philosophie gelten. Wart
lich heiBt es: "Da nun die Hegelsche Philosophie in Wahrheit die Vollendung der 
kantischen ist, so ergibt sich die hahere Notwendigkeit welche Hegels Berufung nach 
PreuBen und die schnelle Einwurzelung seiner Philosophie in demselben bewirkte" 
(317). Diese "hb"here Notwendigkeit" habe so auch seine Berufung hervorgetrieben: "Was 
manche gar nur als Befriedigung eines Lieblingswunsches des Ministeriums Altenstein 
ansa hen, war im Grunde das Werk der progressiven Tendenz des PreuBischen Geistes" 
(316ff.). Ein besonders krasses Beispiel ftir die "Anwendung" der spekulativen Methode 
Hegels auf die PreuBen bietet Karl Friedrich F. Sietze, Grundbegriff PreuBischer Staats
und Rechtsgeschichte, Berlin 1829. S. deduziert hier die preuBische Geschichte mit 
Hegelschen Begriffen und analogisiert sie mit der christlichen Dogmatik. Das Vater
unser, die trinitarische Doxologie wird auf bsterreich, PreuBen und die Slaven bezogen 
(bes. S. XVI, 430, 442, 480, 643-50). Das deutsche Reich ist das BewuBtsein Europas. 
(643, 650), PreuBen sein SelbstbewuBtsein (671), die Offenbarung (698), der Leib des 
Herrn (699). Das Buch ist zu Lebzeiten Hegels, des "sehr verehrten Lehrers" (481) er
schienen. Eine AuBerung Hegels zu ihm ist nicht bekannt; ein Brief yom 14.12.1830 
an Sietze spielt lediglich auf sein Verhaltnis zu Hamann und auf seine "humoristische 
Ader" an (Br. 660). Auf solchen "Deduktionen" beruht auch die Vorstellung von dem 
inneren Zusammenhang zwischen der Philosophie Hegels und PreuBen; es ist offenbar 
auch flir den historischen Sinn nicht leicht, sich von Anschauungen freizumachen, die 
durch ein politisches und weltanschaulisches Interesse fixiert worden sind. 

Es ist das groBe Verdienst der ausgezeichneten Studie E. Weils tiber Hegels Staats
philosophie (Hegel et l'Etat, Paris 1950), daB sie im einzelnen den Nachweis ftihrt, wie 
wenig berechtigt es ist, das PreuBen, in das Hegel 1818 ging, mit dem dann wirklich 
reaktionaren PreuBen der dreiBiger und vierziger Jahre gleichzusetzen. In den napoleoni
schen Kriegen sei das absolutistische PreuBen zerbrochen; im Wiederaufbau habe die 
Regierung erkannt, daB nur eine tiefgreifende Reform in der Lage sei, die Macht des 
Staates zu starken. So seien die schlimmsten Unfreiheiten beseitigt, die VerauBerung 
von Grundbesitz freigegeben, der Frondienst abgeschafft, der graBte Teil der Vorrechte 
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des Adels beseitigt, der Bauer befreit worden, wahrend die Stadte eine autonome Ver
waltung erhielten (18f.). E. Weil faBt seine Darstellung dahin zusammen, daB PreuBen da
mals im Verhaltnis zum Frankreich der Restauration oder zum England vor den Re
formen von 1832 und zum Osterreich Metternichs ein fortschrittlicher Staat (un Etat 
avance, 19) war. Hier liegen die Voraussetzungen fur das positive Verhaltnis, das 
Hegel dann auch zum preuBischen Staat gehabt hat, und nicht in den sich auch hier 
ankundigenden reaktionaren Tendenzen, und so auch nicht darin, daB PreuBen fUr ihn 
die Verkorperung der absoluten, die modernen Prinzipien der Freiheit und des ver
nunftigen Rechts vernichtenden Staatsmacht war: «En 1830 comme en 1818, Hegel con
sidere donc la Prussie comme l'Etat moderne par excellence (ce qui semble exact du point 
de vue de l'historien), et la voit ainsi, parce qu'il la voit fondee sur la liberte» (22). 
Diese Fortschrittlichkeit PreuBens wird fur Hegel in besonderer Weise in der Berliner 
Universitat wirksam, und die Antrittsrede, die er dort am 22. 10. 1818 gehalten hat 
(Berliner Schriften S. 3-21), belegt vielleicht am besten, mit welchen Vorstellungen 
und Erwartungen er nach Berlin gekommen ist, urn "in diesem Zeitpunkt" und "auf 
hiesigem Standpunkte in ausgebreitetere akademische Wirksamkeit Zu treten". Die "Not 
der Zeit" ist jetzt voruber; lange muBten die "hohen Interessen der Wirklichkeit" in 
den Kampfen, urn "das politische Ganze des Volkslebens und des Staates wiederherzu
stellen und zu retten", im Vordergrund stehen und "alle Vermogen des Geistes, die 
Krafte aller Stande an sich ziehen". Aber nun ist die Zeit eingetreten, "daB in dem 
Staate auch das freie Reich des Gedankens selbstandig emporbluhe" (3f.). Alles, "was 
gelten soll", hat sich nunmehr "vor der Einsicht und dem Gedanken" zu "rechtfertigen". 
PreuBen aber hat dieser freien Wirksamkeit des Geistes in besonderer Weise Raum ge
schaff en : "Die Bildung und die Blute der Wissenschaften" ist hier "eines der wesent
licheren Momente, selbst im Staatsleben". Das eroffnet die Aussicht, daB auch die 
Philosophie an der Berliner Universitat als der "Universitat des Mittelpunktes" ihre 
"Stelle und vorzugliche Pflege" finden werde (4). 

So hat Hegel seine Wirksamkeit in Berlin und ihren Zusammenhang mit dem preu-
13ischen Staat verstanden. Das Verhaltnis, in dem seine Philosophie zum Politis chen 
uberhaupt steht, wird sichtbar. Sie dringt durch den Vordergrund des politis chen 
Tageskampfes und seines Formalismus hindurch und begreift die freie geistige Wirk
samkeit der Person und ihr gediegenes personliches Leben in den burgerlichen Ord
nungen als das substanzielle Ziel, urn dessen Verwirklichung es zuletzt im freiheitlichen 
Staat geht. Die Korrespondenz Hegels in dies en Berliner Jahren zeigt, wie sein eigenes 
Leben im Amt und in der "Familienzufriedenheit" seine Mitte hat (vgl. Br. 355) und so 
mit dem philosophischen Gedanken personlicher Freiheit in einer schonen und ruhigen 
Dbereinstimmung steht. 

4 E. Wei! (a. a. O. S. 11) weist darauf hin, daB auch eine Reihe von guten Arbeiten 
aus den letzten 30 Jahren nicht hat verhindern konnen, daB sich das von der politis chen 
Hegelkritik des 19. Jahrhunderts gepragte Bild seiner Philo sophie weiterhin hartnackig 
halt: «Comme Platon est l'inventeur des idees ... comme Adstote est l'homme de la 
logique formelle ... Descartes Ie heros de la darte, Kant Ie rigoriste, Hegel est l'hom
me pour lequel l'Etat est tout, l'individu den, la morale une forme subordonnee de Ja 
vie de l'esprit: en un mot il est l'apologiste de l'Etat prussien». Das bestatigt sich immer 
wieder. So hat nach Hook (a. a. O. S. 19 Anm. 1) Haym noch zu milde geurteilt: "the 
situation stands even worse for Hegel than it was pictured by the most critical of his 
biographers". Sein Idealismus sei die Rechtfertigung der bestehenden Ordnung durch 
zweideutige Formulierungen der Identitat von Vernunft und Wirklichkeit (18). Alles 
aber, was jeweils gegen Hegel als "Reaktionar" und gegen seine Vergottung des Staates 
gesagt worden ist, wird durch R. Popper, The Open Society and its Enemies (Vol. II 



Anmerkungen 51 

The High Tide of Prophecy: Hegel and Marx), London zuerst 1945, 2nd ed. (revised) 
1952 (II, c. 12 (Hegel and the new Tribalism), S. 27-80) iibertroffen. Mit dem deutschen 
Idealismus beginne in Deutschland das Zeitalter der Unehrenhaftigkeit und Unverant
wortlichkeit; Hegel sei von der reaktionaren Partei PreuBens angestellt worden, um 
ihre Forderungen zu erfiillen (29). Er habe dies getan, indem er die Philosophie Hera
klits, Platons und Aristoteles', der ersten Feinde der "offenen Gesellschaft", erneuerte 
(30). Seitdem herrsche in Deutschland der Hegelianismus; "Hegelianism is the renais
sance of tribalism" (30), so daB Hegels Philosophie fiir Popper nichts ist als das Binde
glied zwischen dem platonischen und modemen Faschismus (31). Aber ihr radikaler 
Kollektivismus bange nicht nur von Platon, sondem ebensosehr auch von Friedrich 
Wilhelm III. ab, ihr Gemeinsames sei die Botschaft, daB der Staat alles und das Indivi
duum nichts sei (31). Dabei sei Hegel nicht einmal begabt gewesen (32); alles sei von 
den Vorgangem geborgt (32), und so zeige seine Philosophie, "how easily a clown may 
be a 'maker of history'" (32). Der Satz von der Identitat des Vemiinftigen und Wirklichen 
lauft nach Popper auf die Lehre hinaus, "that might is right" (41), zu der Hegel die 
Ideen von 1789 pervertiert habe, indem er die Menschheit durch den totalitaren Natio
nalismus (49) und durch das preuBische Autoritatssystem ersetzte (56,58 u. pass.) usf .... 
Zu diesem kuriosen Buch, in dem neben Hayms Kritik auch die HaBgesange Schopen
hauers gegen Hegel Auferstehung feiem, hat jetzt W. Kaufmann, Hegel: Legende und 
Wirklichkeit (zuerst engl. in The Philos. Review IX, Nr. 4, Oct. 1951, jetzt deutsch in 
der Z. f. Philos. Forschung X, 2, 1956, S. 191-226) Stellung genommen; was sachlich 
zu Popper gesagt werden muB, ist in diesem Aufsatz in mustergiiltiger Weise gesagt. Er 
schlieBt mit der Forderung, "Hegel endlich gerecht zu werden", "nachdem Hegelianis
mus und Antihegelianismus ihre Zeit gehabt haben" (226). Bereits nach dem ersten Welt
krieg hatte V. Basch, Les Doctrines politiques des philosophes classiques de l' Allemagne, 
Paris 1927, Hegel gegeniiber gewissen Tendenzen einer rein nationalstaatlichen Deutung 
seiner Philosophie und vor dem Vorwurf des "Pangermanismus" in Schutz genommen. 
H. Heimsoeth hat in einer Abhandlung zur "Politik und Moral in Hegels Philosophie" 
(Bl. f. d. Philos. VIII, 1934, S. 127 ff.) besonders auf die positive Bedeutung der Freiheit 
des Individuums hingewiesen und von hier aus die einseitige Interpretation des Macht
prinzips korrigiert (vgl. a. a. o. S. 143 ff.). Neben Weil ist jetzt in diesem Zusammenhang 
besonders Marcuse zu nennen. Nach ihm hat gerade das Aufkommen des Faschismus 
eine neue Interpretation der Hegelschen Philosophie notwendig gemacht. Es zeige sich, 
"that Hegel's basic concepts are hostile to the tendences that have led into Fascist 
theory and practice" (a. a. O. Preface VII). Das Problem Hegels sei das anarchische 
Moment in der sozialen und okonomischen Entwicklung der biirgerlichen Gesellschaft 
gewesen (60). GewiB enthalte seine Philosophie so auch eine immanente Kritik der 
liberalistischen Gesellschaft, aber sie ziele darauf ab, deutlich zu machen, daB in ihr 
Tendenzen wirksam sind, die mit Notwendigkeit zum autoritaren Staat fiihren (59, vgl. 
178 f.). Hegels Philosophie sei so von der Absicht getragen, dieser Gefahr entgegenzu
wirken. Auch Vaughans Darstellung (Studies in the History of Political Thought, Vol. 
II From Burke to Mazzini, ed. by A. G. Little, Manchester 1939, S. 143-183) zeichnet 
sich durch Unabbangigkeit gegeniiber den iiblichen Vorurteilen aus. Er deutet Hegels 
politische Philosophie im Zusammenhang der Geschichte des Protestes gegen ihre 
"abstrakte Behandlung" im 18. Jahrhundert. Seine eigentiimliche Leistung liege in der 
Verbindung des "historischen Sinnes Vicos mit dem philosophischen Genie von 
Kant und Fichte" (143). Seiner Philosophie gelinge es so, die innere Einheit von Ver
nunft und Geschichte herzustellen und damit die abstrakte Schranke niederzureiBen, die 
das sittliche Dasein des Menschen bis dahin von seinem politischen Wachstum trennte. 
Die Hartnackigkeit, mit der sich gleichwohl das von den politischen Gegnem in der 
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Mitte des vorigen Jahrhunderts geschaffene Hegelbild halt, ist nicht zuletzt darin be
griindet, daB die Schulphilosophie und ihre Philosophiehistorie nach dem sogenannten 
Zusammenbruch des deutschen Idealismus bis in unsere Tage hinein fast jeden Kontakt 
mit den Problemen der btirgerlichen Gesellschaft verloren hat. Ihre Behandlung war zur 
Sache der Soziologie als Spezialwissenschaft und allenfalls der Kulturhistorie geworden, 
so daB auch in Diltheys "Jugendgeschichte Hegels" (1905), die eine so entscheidende 
Bedeutung fUr die Erneuerung der Hegelforschung in Deutschland gehabt hat, die poli
tische Theorie Hegels gar nicht oder nur am Rande bertihrt wird. 

So ist es gekommen, daB in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts neben Lorenz 
von Stein (vgl. P. Vogel, Hegels Gesellschaftsbegriff, Berlin 1925, S. 125-207) nur Marx 
und Engels um die epochale Bedeutung der Hegelschen Philosophie wuBten und am Zu
sammenhang mit ihr festhielten. Auch ftir sie ist Hegels Philosophie als Philosophie 
"reaktionar" und "Ausdruck der alten Welt" (Marx: "Diese Metaphysik ist der meta
physische Ausdruck der alten Welt als Wahrheit der neuen Weltanschauung", zit. n. 
Rjazanov, MEGA I, 1, S. XXXV), aber nicht, weil sie im Dienste der preuBischen 
Reaktion steht, sondern weil sie der Versuch ist, die mit dem Aufkommen der btirger
lichen Gesellschaft sich vollziehende Revolution geistig und spekulativ zu tiberwinden, 
die sie andererseits als einzige Philosophie tiberhaupt in ihrem Wesen und in ihrer uni
versalen Bedeutung verstanden hatte. Daher haben sich beide leidenschaftlich gegen die 
liberale Kritik an Hegel und gegen seine Identifizierung mit PreuBen als gegen die 
"Unverschamtheit" gewendet, "einen Kerl wie Hegel als PreuB abfertigen zu wollen" 
(vgl. die bei Wei] a. a. O. S.15f. zitierten brieflichen AuBerungen yom Mai 1860). 
Noch 1888, in der Zeit also, in der Hegel sonst nahezu vollig vergessen war und keiner
lei Wirkung mehr hatte, weist Fr. Engels (Ludwig Feuerbach und der Ausgang der 
klassischen Philosophie, n. Ausg., Berlin 1946) auf Hegel als "schopferisches Genie" 
und auf den "gewaltigen Bau seines Systems" und die "ungezahlten Schatze" hin, die 
es enthalt, und nimmt ihn gegen seine "zwergenhaften Anfeinder" und ihr "entsetzliches 
Geschrei" in Schutz (10). Ahnlich auch in einem Brief an Friedrich Albert Lange v. 
29. Marz 1865: "Ich bin nattirlich kein Hegelianer mehr, habe aber doch immer noch 
eine groBe Pietiit und Anhanglichkeit an den alten kolossalen Ked". (Veroffentlicht in 
der "Neuen Zeit" Band 28 I (1910) S. 183-186, zit. nach Karl Vorlander: Kant, Fichte, 
Hegel und der Sozialismus, Berlin 1920, S. 96/7) 

So ist es zu der - paradoxen - Situation gekommen, daB die neue ErschlieBung der 
groBten politischen Philosophie, die die moderne btirgerliche Gesellschaft als ihre Philo
sophie hervorgebracht hat, heute von denen ausgeht und ausgehen muB, die zu ihren 
weltgeschichtlichen Gegenspielern geworden sind. 

S Zur Logik als Metaphysik Hegels vgl. N. Hartmann, Hegel, 1929, S. 143ff. Vgl. 
Ferner Hegels "Logik" (IV, 64f.): "Die objektive Logik tritt damit ... an die Stelle der 
vormaligen Metaphysik, als welche das wissenschaftliche Gebaude tiber die Welt war, 
das nur durch Gedanken aufgeftihrt sein soUte"; ebenso (Gr.) Enzyclopadie (VIII, 83): 
"Die Logik fallt daher mit der Metaphysik zusammen". 

6 V gl. hierzu im einzelnen J. Ritter, Die Lehre yom Ursprung und Sinn der Theorie 
bei Aristoteles (Arbeitsgem. f. Forschung d. Landes Nordrhein-Westfalen H. 1, Koln 
und Opladen 1952, S. 32ff.). 

7 Diff. I 41: "Wenn ... das Absolute, wie seine Erscheinung die Vernunft, ewig Ein 
und dasselbe ist, (wie es denn ist): so hat jede Vernunft, die sich auf sich selbst gerichtet und 
sich erkannt hat, eine wahre Philosophie producirt, und sich die Aufgabe gelost, welche, 
wie ihre Auflosung, zu allen Zeiten dieselbe ist ... in Rticksicht aufs innere Wesen der 
Philosophie giebt es weder Vorganger noch Nachganger". 1m gleichen Sinn "Enzy
klopadie" (1817) § 7, § 8 (VI, 25). Die Begrtindung fUr diese Einheit aller Philosophie, 
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die es verbietet, von "Philosophien" (im Plural) zu sprechen, liegt in der Identitat ihres 
Gegenstandes, des Absoluten oder des Seins als des "nicht Alternden, gegenwartig 
Lebendigen" (G. Ph., XVII, 69). 1m Unterschied zur traditionellen Idee der philo sophia 
perennis ist aber fiir Hegel die Eine Philosophie als dieselbe zugleich geschichtlich; 
ihr in sich identisches "unvergangliches Wesen" (69: "wohin nicht Motten noch Diebe 
dringen") besteht in der Verschiedenheit der Gestalten, weIehe die Philo sophie ge
schichtlich durch!auft, so daB die Eine Philo sophie als Ganzes zugleich die Philosophie 
in ihrer ganzen Geschichte ist. Sie ist der "in dem Reichtum seiner Gestaltung, in der 
Weltgeschichte sich darstellende allgemeine Geist" (62). 

8 Wie unloslich bei Hegel politische Theorie und Philosophie miteinander verbunden 
sind, zeigt gut Ph. G. XI, 557. Dort wird das "Gedankenprizip" der franzosischen Re
volution unmittelbar in Beziehung zum Vernunftprinzip der antiken Philosophie ge
setzt: "Anaxagoras hatte zuerst gesagt, daB der YOU. die Welt regiert; nun aber erst 
(sc. in der franzosischen Revolution) ist der Mensch dazu gekommen, daB der Gedanke 
die geistige Wirklichkeit regieren solIe". Die Vernunft der Revolution ist fiir Hegel mit 
der Vernunft der iiberlieferten Philo sophie identisch; sie wird politisch in der fran
zosischen Revolution verwirklicht. Wenn man daher Hegels politlsche Theorie aus der 
Philosophle herauslost und die metaphysische Herkunft und Bedeutung ihrer Grund
be griffe auBer acht !aBt, so deutet man seine politische Theorie notwendigerweise urn; 
man verandert sie und zerstort sie, so wie man umgekehrt die Philosophie Hegels ent
leert und ihrer Substanz beraubt, wenn man sie aus ihrem Verhaltnis zur Geschichte und 
zu den politischen und sozialen Problemen der Zeit herauslOst und als ein System ver
steht, das der Gedanke aus sich im reinen Denken entwirft. 

9 Die Hegelkritik erhalt nach 1830 allgemein die Funktion der Emanzipation aus der 
Metaphysik und ihrer Tradition. Das gilt nicht nur fiir die Hegelsche Linke. So ist auch 
F. j. Stahl (Die Philosophie des Rechts, 1. Gesch. d. Rechtsphilos., 18472) von der 
"Unwahrheit" der Philosophie Hegels "lebendig iiberzeugt" (XVI). Diese Unwahrheit 
ist fiir ihn die Philosophie mit ihrer dialektischen Methode; sie flihre mit Notwendig
keit zu dem "pantheistischen System" und bringe Hegel damit in Gegensatz zum 
Christentum und zu seinem personlichen Gott und vernichte "Personlichkeit und Frei
heit" (453) und ebenso die "wahrhafte Realitat" (450). Das ist prinzipiell das gleiche 
Argument wie bei Haym: die Philosophie fiihre als soIehe von der Realitat fort und 
setze an ihre Stelle eine "Traumwelt". Hegel miisse sich daher eine Realitat aller
erst "erschleichen" (445) und verliere damit jeden Konnex mit der geschichtlichen 
Wirklichkeit (467) und den Prinzipien, die sie beherrschen. So gelte es, einerseits sein 
"philosophisches System als eine absolute und verderbliche Irrlehre" zu bekampfen 
(472), andererseits aber das Positive, das Hegel gebracht habe, seine Lehre von der 
Macht des Sittlichen, seine Dberwindung der privatrechtlichen Staatstheorie v. Hallers 
(467, vgl. hierzu Rosenzweig a. a. O. II, 191 f.), die fruchtbaren Ansatze zu einer ge
schichtlichen Ansicht usf. dadurch festzuhalten, daB man seine Theorie "vollig unab
hangig von seinem System" mache (465). Diese LoslOsung der politisch-geschichtlichen 
Theorie Hegels von seiner Philosophie fiihrt dann bei Stahl nicht weniger zu ihrer Ver
anderung und faktischen Destruktion als ihre "linke" Umdeutung zu einer reaktionaren 
Ideologie. Diese Hegelkritik wirkt weiter. So sagt Plenge (Marx und Hegel, Tiibingen 
1911, S.45), daB die "Konstruktionen der Hegelschen Metaphysik wie ein triibender 
Firnis die leuchtenden Farben dieses groBen Gemaldes iiberdecken"; die Metaphysik 
habe zur unmittelbaren Folge, da:B Hegel filr die "schopferischen Moglichkeiten des 
19. Jahrhunderts" "blind" bleiben muBte (52). Fiir Spengler (PreuBentum und Sozialis
mus, 1920, S. 79) ist Hegel ein "Staatsdenker von so starkem Wirklichkeitssinn, wie die 
neuere Philosophie keinen zweiten aufweist", "wenn man Hegels Metaphysik beseitigt" 
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(vgl. dazu kritisch Giese, Hegels Staatsidee und der Begriff der Staatserziehung, Halle 
1926, S. 9 u. S. 9 Anm. 3). Ein analoger Vorgang spielt sich in der kritischen Absetzung 
der historischen Wissenschaft von Hegel abo Auch hier wird die Philosophie im Ver
haltnis zur Geschichte zur bloBen Spekulation, so daB die Ausbildung der historischen 
Methode mit ihrer Destruktion zusammenfallt. Ftir Zeller (Die Philos. d. Griechen in 
ihrer gesch. Entwicklung dargestellt, 1859-1868, Ttibingen/Leipzig 19237, I, Einl. 
S. lOff.) verwandelt sich Hegels Geschichte der Idee in die Geschichte der Ideen, die 
sich die Menschen gemacht haben; damit wird die Idee als Prinzip der Geschichte de
struiert und die Historie der Philosophie von der Voraussetzung der Philosophie selbst 
losgelost. Zur Einseitigkeit der politis chen Aufhebung der Philosophie gehort die Ein
seitigkeit der philosophischen Aufhebung ihres politis chen Gehaltes. Beide Formen der 
Aufhebung ftihren im 19. Jahrhundert zur Historisierung Hegels. 

10 Der Aufmerksamkeit auf die Geschichte des Tages entspricht in der "Rechts
philosophie" die Philosophie als Theorie ihrer Zeit, sofern das Tagesgeschehen die 
politische Wirklichkeit ist, in welcher die Philosophie die gegenwartig vorhandene Ver
nunft zu begreifen hat. Daher gehoren auch die politisch-publizistischen Arbeiten Hegels 
in einem unmittelbaren Sinn zu seiner Philosophie, wie denn Zeitung und Zeitungslesen 
ftir ihn immer eine gewichtige Rolle gespielt haben: "Das Zeitungslesen des Morgens 
ist eine Art von realistischem Morgensegen. Man orientiert seine Haltung gegen die 
Welt an Gott oder an dem, was die Welt ist. Jenes gibt dieselbe Sicherheit, wie hier, 
daB man wisse, wie man daran sei" (Aphorismen der Jenenser Zeit Nr. 31, Dok. S. 360). 
W. R. Bryer (Zwischen Phanomenologie und Logik, Hegel als Redakteur der Bamberger 
Zeitung, Frankfurt/Main 1955) weist auf den standigen "Zeitschriften-Wunsch" Hegels 
hin und begrtindet ihn damit, daB es ihm darum zu tun war, "das aktuelle Geschehen 
vermittelst der Zeitschrift in Theorie zu transformieren" (39). B. wendet sich daher auch 
dagegen, daB Hegels Bamberger Redaktionstatigkeit meist als bedeutungslose, zu seiner 
Philosophie beziehungslose Episode (vgl. hierzu auch d. folg. Anm. 11) abgetan wird, und 
bringt in seiner Darstellung der Bamberger Verhaltnisse und der dortigen Wirksamkeit 
Hegels (vgl. V. a. S. 11ff., 42ff.) neues Material bei, das ftir das Verstandnis seiner poli
tischen Philosophie und seiner politis chen Ideen tiberhaupt wichtig ist. So betont B. 
die philosophische Bedeutung der Publizistik ftir Hegel zu Recht, aber er schreibt an
dererseits der Publizistik bei Hegel eine Funktion im Verhaltnis zur Philosophie zu, die 
sie erst bei seinen Kritikern erhalt. Hegel hatte als erster - wenigstens in Deutschland -
begriffen, daB die sich in Frankreich und England vollziehende politische und soziale 
Revolution das gesamte menschliche Sein in allen seinen Bereichen in den Strom der 
Veranderung hineinzieht, und deswegen die Philosophie zur Theorie der Zeit erhoben 
und auf die Durchdringung des politis chen Gesche}1ens und auf die kritische An
kntipfung an die zu ihm gehorigen Ideologien verwiesen. Darin ist es begrtindet, daB 
sich dann die liberale wie die revolutionare Opposition gegen die bestehende Ordnung 
in der kritischen Auseinandersetzung mit Hegel als "Verwirklichung der Philosophie" 
versteht (dazu jetzt Horst Stuke, August Cieszkowski und Bruno Bauer. Studie 
zum Problem der "Verwirklichung der Philosophie" bei den Junghegelianern. 
Phil. Diss. Mtinster 1957, besonders zur Bedeutung dieser Auseinandersetzung ftir 
die Entfaltung der Marxschen politischen Theorie), und daB zu dieser Verwirklichung 
dann auch die Verwandlung der Philosophie in die politische Publizistik, des 
Philosophen in den Publizisten gehort (vgl. hierzu Beyer a. a. O. S. 39 ff. u. pass.). 
Beyers These, daB die Philosophie die Presse brauche, um zur Wirkung und 
zur Verwirklichung zu kommen (71ff.), trifft so genaudas Verhaltnis, in dem Philo
sophie und Presse ftir die politische Opposition und besonders ftir die Junghegelianer 
in den Jahren bis 1848 zueinander stehen. Aber es schlie13t ftir sie zugleich auch die 
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Destruktion der Philosophie, d. h. der Hegelschen Philo sophie ein, und damit 
kehrt sich bei ihnen das Verhaltnis von Philosophie und Publizistik urn, wie es fiir Hegel 
besteht. Wahrend flir Hegel die Philosophie die Wahrheit der Zeit begreift, fordert fiir 
die Junghegelianer die Zeit die Aufhebung der Wahrheit der Philosophie. Dieser ent
scheidende Unterschied kommt in der Darstellung der publizistischen Tatigkeit Hegels 
bei Beyer zu kurz. Weil fiir ihn die Theorie von Marx wesentlich Fortfiihrung und 
Weiterentwicklung Hegelscher Gedanken ist (vgl. 230), tritt fiir ihn der positive Sinn 
der politis chen Theorie Hegels in seiner auf die "Verwirklichung der Philosophie" ver
weisenden publizistischen Tatigkeit gleichsam unmittelbarer und klarer als in seiner 
Philosophie hervor, die eher die Funktion hat, ihn zu verschleiern und das Ausweichen 
vor seinen Konsequenzen zu ermoglichen. Die theoretische Arbeit, die als Philosophie, 
fiir Marx die "Vor-Arbeit fiir spateres Handeln und auch fiir ein Handeln anderer, der 
Massen" (75), ist fiir Hegel die Sache selbst als der Begriff derjenigen Griinde im Ge
schehen der Zeit, die in der politis chen Praxis und Ideologie weder auf der Seite der 
Revolution noch auf der Seite der Restauration flir diese selbst zur Erscheinung kommen. 
Der Fortgang von Hegel zu Marx schlieBt daher als Fortgang zugleich die Destruktion 
der Philosophie und so den Bruch mit Hegel ein. Das sieht auch Beyer (vgl. seine kri
tischen Bemerkungen zu den Versuchen, Hegel "unbedingt fiir Marx retten zu wollen" 
[97 f.]), aber was bei diesem Bruch zu Bruch geht, ist fiir ihn das Riickstandige der 
Hegelschen Theorie, die Philosophie selbst als Schranke ihres "an sich" fortschrittlichen 
Gehaltes. Hegel selbst hat immer, nicht nur wahrend seiner Bamberger Tatigkeit, son
dern auch in seinem Niirnberger Schulamt, in der Philosophie und akademischen Lehr
tatigkeit sein eigentliches Ziel gesehen; das bestatigt die Korrespondenz in diesen 
Jahren vollauf. So klagt Hegel (in einem Brief aus Bamberg an Knebel), "durch das so
genannte Schicksal verhindert zu werden, etwas durch Arbeit hervorzubringen, das 
in meiner Wissenschaft Manner von Einsicht und Geschmack ... mehr zu befriedigen im
stande ware - und das mir selbst die Befriedigung gewahren konnte, daB es mir zu 
sagen erlaubte: darum habe ich gelebt!" (Br.l09). Seine Gedanken sind standig mit 
Fragen der Universitat beschaftigt, nicht nur in Bezug auf eigene berufliche Moglich
keiten (vgl. z. B. Br. 122). Nicht die Zeitung ist in Bamberg flir ihn die Hauptsache, 
sondern die Arbeit an seiner "Logik", die "jetzt zu werden anfangt" (an Niethammer, 
Br. 122 yom 20. 5. 1808). Dem entspricht, daB er in der Redaktionstatigkeit von Anbe
ginn an ein "Engagement" gesehen hat, das er "temporar ... auf 2, 3 Jahre" eingeht 
(an Niethammer, Br. 98 yom 30.5.1807), obwohl es den Vorteil hat, daB es "eine Zeit 
laBt, noch meiner wissenschaftlichen Arbeit fortzuleben" (ibid.). Die Zeitung kann nicht, 
"so verfiihrerisch die isolierte Unabhangigkeit ist", als "ein solides Etablissement" an
gesehen werden, da die Arbeit eines "Zeitungsschreibers" zwar "etwas Offentliches", 
aber "freilich nicht ein Amt" sei (ibid.). So wird die Bamberger Tatigkeit nicht anders 
als das Niirnberger Schulamt doch nur als Zwischenzeit und als Stadium auf dem Wege 
zur eigentlichen Bestimmung, zur akademischen Lehrtatigkeit gelten konnen, so wichtig 
der Zusammenhang mit der Publizistik flir Hegels Philosophie bleibt, dessen Bedeutung 
Beyers Buch zum ersten Male wirklich herausgearbeitet hat. 

11 Fiir die Entwicklung der politischen Philo sophie Hegels in der Tiibinger, Berner 
und Frankfurter Zeit immer noch grundlegend Fr. Rosenzweig, Hegel und der Staat, 
Miinchen 1920, Bd. I, (vgl. bes. 17 ff., 33ff., 77 ff.) und dazu auch die wichtigen Ab
schnitte, die die Jenenser Zeit behandeln (101 ff.). 

In den allgemeinen Darstellungen der geistigen Entwicklung Hegels tritt unter dem 
EinfluB Diltheys und seiner fiir die Erneuerung des Hegelstudiums bahnbrechenden 
"Jugendgeschichte Hegels" (1905, Ges. Schr. IV) die konstitutive Bedeutung der 
franzosischen Revolution und der politis chen Auseinandersetzung mit ihr fiir die 
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Hegelsche Philo sophie und ihre Entwicklung fast ganz in den Hintergrund, so bei 
Haering (Hegel, Sein Wollen und sein Werk, Bd. I, 1929), bei Justus Schwarz (Hegels 
geistige Entwicklung, Frankfurt/Main 1938), Glockner u. a.. Glockner geht in seiner 
Biographie (Hegel, 2 Bde., Stuttgart 1929 u. 1940) zwar auf Hegels Verhiiltnis zur fran
zosischen Revolution und zum politischen Tagesleben ein und bemerkt, daB sein "Sinn 
ftir die offentlichen Angelegenheiten" immer "sehr stark entwickelt" gewesen sei (vgl. I, 
385ff.), urn dann aber die Analyse der politischen Abhandlungen Hegels von seiner Dar
stellung auszuschlieBen, "in soweit die Einzelheiten nicht menschlich oder philosophisch 
belangvoll sind" (387 Anm. 1). Spaterhin heiBt es, daB auch seine "Rechts- und Staats
lehre ... mit seiner politis chen Publizistik nichts zu tun" habe, weil diese "keine Ge
legenheitsschrift" bedeute, sondern "zu seinem System gehort" (I, 393 Anm. 1). So 
wird das Politische aus der Philosophie ausgesondert: ihre systematischen Probleme er
wachsen aus Zusammenhangen, ftir die die politis chen Ereignisse der Zeit keine wesent
liche Bedeutung haben. 

In der Auseinandersetzung mit dieser Entpolitisierung der Hegelschen Philosophie 
hat jetzt G. Lukacs - von Marx herkommend - den Nachweis gefUhrt, daB Hegels 
Weg von Anbeginn an entscheidend durch die Auseinandersetzung nicht nur mit der 
franzosischen Revolution, sondern auch - seit Bern - mit der industriellen Revolution 
in England bestimmt sei. Hegel sei der "einzige Philosoph der Periode nach Kant, der 
im tiefsten Sinne des Wortes originell an die Probleme der Epoche herantritt"; die Ana
lyse der Jugendschriften ergibt, "wie samtliche Probleme der Dialektik ... aus der Aus
einandersetzung mit den beiden weltgeschichtlichen Tatsachen der Epoche, der fran
zosischen und der industriellen Revolution in England herangewachsen sind" (Der 
junge Hegel, Ztirich/Wien 1948, S. 716ff., vgl. S. 20ff.). Weil aber fUr Lukacs der posi
tive Gehalt der Hegelschen Dialektik erst in der Zuordnung zur politisch-revolutionaren 
Praxis und so in der Destruktion ihrer philosophisch-metaphysischen Form durch Marx 
freigesetzt wird, ist die positive These seines Buches zugleich als Antithese zur idea
listischen und religiosen, geistesgeschichtlichen Deutung des jungen Hegel entwickelt; 
wie ftir diese das politische Problem verschwindet, so verlieren ftir Lukacs alle Inhalte 
des Hegelschen Denkens, die nicht auf die politischen und sozialen Probleme zurtick
gefUhrt weeden konnen, ihre selbstandige Bedeutung; die Annahme einer ,,'theologi
schen' Periode Hegels" sei cine "reaktionare Legende" (27 ff.); der Gedanke entwickle 
sich zwar in der Form religiOser und metaphysischer Vorstellungen, durch die aber sein 
realer Gehalt in "mystischen Nebel" gehtillt (121) und ins Idealistische umgebogen 
werde. (Der religiOse und theologische Gehalt der Philosophie Hegels ist jetzt von Jo
hannes Fltigge, Die sittlichen Grundlagen des Denkens. Hegels existentielle Erkenntnis
gesinnung, Hamburg 1953, in unmittelbarem Zusammenhang mit seinem Begriff der 
Vernunft positiv herausgearbeitet worden.) Dennoch ist das groBe Verdienst dieses 
Buches unbestreitbar (vgl. Hermann Ltibbe, Zur marxistischen Auslegung Hegels, 
Philos. Rundschau 2, 1954/5, S. 38-60.[zu Lukacs und Bloch]). Es fUhrt tiber die bis
hedge Immanent theologische und phildsophische Darstellung der Hegelschen Jugend
entwicklung hinaus und macht es notwendig, die Frage zu stellen, was es ftir die Philoso
phie Hegels bedeutet, daB sie sich in der Auseinandersetzung mit den Problemen der 
politisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit entfaltet, und was es fUr diese bedeutet, daB 
ihr Austrag nach Hegel die Philosophie und ihren spekulativen Begriff erfordert. 

Zur Literatur tiber das Verhaltnis von Marx und Hegel vgl. die Bibliographie. 
12 "Was fand aber der, welcher trotz dem Geschrei und seiner zischenden Verbreitung 

sich naherte und einging? Fand er nicht das ganze Werk aus dem einen Metalle der Frei
heit errichtet, fand er irgendeinen widerstrebenden Zug, irgendeine rUckgangige, in den 
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heutigen Verhaltnissen dem Mittelalter huldigende, und der Zeit etwa unzusagende 
Bewegung?" (E. Gans, Vorw. zur R. Ph. VII, 6f.). 

13 Aristoteles, Met, I, 2; 982 b 25f.: Ciy&pt!l7to~ ..• &A8U&8pO\'; I'; Ctll'tOi) EY8lta ltat }1'l; 
CiHou WY. 

14 Vgl. J. Ritter, Das btirgerliche Leben. Zur aristotelischen Theorie des Glticks 
(Vjschr. f. wiss. Padagogik XXXII, 1 (Ehrengabe an A. Petzelt), 1956, S. 60-94). 

15 Ph. G. XI, 563: "Wir haben . .. die franzi::isische Revolution als welthistorische 
zu betrachten, denn dem Gehalte nach ist diese Begebenheit welthistorisch, und der 
Kampf des Formalismus muB davon wohl unterschieden werden". 

16 Hegels Philosophie der Weltgeschichte ist die entfaltete Theorie der Geschichtlich
keit, die bei ihm ftir alle Begriffe menschlichen Seins und ftir die Philosophie selbst 
konstitutiv ist. "Geist" ist, wie Marcuse bemerkt, der Begriff, der die Vernunft in ihrer 
Geschichtlichkeit bezeichnet: "The term that designates reason as history is mind (Geist), 
which denotes the historical world viewed in relation to the rational progress of hu
manity" (a. a. O. S. 10f. Vgl. zu ds. Zush. auch H. Marcuses frtihere Arbeit: Hegels 
Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Geschichtlichkeit, Frankfurt/Main 
1932). Hegel kann daher die Substanz, die Geschichte zur Weltgeschichte macht, 
sowohl als Geist, wie als Vernunft (z. B. Ph. G. XI, 34f.) bezeichnen, aber er 
kann auch beide Begriffe durch Freiheit ersetzen, weil Freiheit die geschichtliche Ver
wirklichung des Geistes und so der auf diese Verwirklichung verwiesenen Vernunft 
ist (vgl. 44f.). Alle diese Begriffe haben also mit "Idealismus" und einer idealistischen 
"Vergeistigung" der realen Geschichte nichts zu tun, sondern haben die Aufgabe, die 
Geschichte als die Wirklichkeit zu erweisen, von deren Gang die Bestimmung des Men
schen, der Vernunft und der Freiheit nicht abgeli::ist werden kann. Damit gehi::iren sie 
unmittelbar in den Zusammenhang der Auseinandersetzung Hegels mit der abstrakten 
und gegen die Geschichte negativen Vernunft- und Freiheitstheorie der AufkIarung und 
der franzi::isischen Revolution. Gegen diese Abstraktheit wird die Geschichtlichkeit 
geltend gemacht. Auch die Geschichte der Aufklarungsphilosophie ist bis zur Vollen
dung ihres Begriffs durch Comte "Welt- und Menschheitsgeschichte"; insofern kann 
man durchaus sagen, daB Hegels Geschichtsphilosophie von ihr herkommt und sie 
voraussetzt. Wahrend aber flir die Aufklarungsphilosophie und ihre positivistischen 
Nachfolger die Gegenwart (gemaB dem Prinzip des Fortschritts, daB das Spatere das 
Bessere sei) die bisherige Geschichte dadurch vollendet, daB sie den Menschen aus ihr 
befreit, dient Hegels Philosophie der Weltgeschichte dem Nachweis, daB die Gegenwart 
die Vollendung der bisherigen Weltgeschichte ist, weil sie ihren substanziellen Gehalt 
nicht aufli::ist, sondern zu universaler Verwirklichung bringt. 

Zur Entwicklung der Weltgeschichtstheorie bei Hegel kann auf Rosenzweig (a. a. O. 
II, 178ff.), Busse (Hegels Phanomenologie des Geistes und der Staat, Berlin 1931, 
S. 120ff.), Marcuse (a. a. O. S. 224ff.), ftir ihre Vorgeschichte im deutschen Idealismus 
a'.lf H. Ltibbe (Die Transzendentalphilosophie und das Problem der Geschichte. Unter
suchungen zur Genesis der Geschichtsphilosophie (Kant, Fichte und Schelling) Habil. 
Schr. Erlangen 1957 (noch nicht erschienen) verwiesen werden. Vgl. im tibrigen die 
Bibliographie. 

17 Es wird meist nicht gentigend beachtet, daB Hegels tiefe Abneigung gegen die 
Burschenschaften und die demagogischen Umtriebe (Br. 358, 359) im wesentlichen den 
gleichen Voraussetzungen wie seine negative Einstellung gegentiber den restaurativen 
Tendenzen in Deutschland entspringt. Beide Bewegungen spiegeln die Enge der deut
schen Verhaltnisse und ihre Beziehungslosigkeit zu den wirklichen geschichtlich-poli
tischen Aufgaben der Zeit wieder, die politische "Nullitat", tiber deren Herrschaft im 
"gelobten Lande des Deutschdumms" (Br.241) Hegel so bitter zu spotten wuBte. 
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Fr. Rosenzweig (a. a. O. II, 206) hat darauf hingewiesen, daB ftir ihn die liberale und 
die konservative Romantik im "HaB gegen das Gesetz" zusammengehoren. Nicht die 
Freiheit als solche, sondern das politische Treiben, das sich in ihren Dienst zu steUen 
meint, ist ftir Hegel das AnstOBige als die "Seichtigkeit", die auf aUe Arten grtindlicher 
Kenntnisse verzichtet und statt dessen "das Wahre ... tiber Staat, Regierung und Ver
fassung sich aus seinem Herzen, Gemtit und Begeisterung aufsteigen lassen" will (R. Ph. 
Vorrede S. 8). Hegel hat, wie neben ihm vieUeicht nur noch Goethe, die tiefe Gefahr des 
Anarchischen in diesen Bewegungen erkannt, die tiberaU dort droht, wo die bloBe 
Subjektivitat und ihr Geftihl zum MaBstab der politis chen Ordnungen erhoben werden. 
Das ist der Sinn des bertichtigt-bertihmt gewordenen Wortes yom "Brei des Herzens". 
Das Unheil ist, daB die Burschenschaften und mit ihnen ihr philosophischer Ftihrer 
Fries "die reiche Gliederung des Sittlichen in sich, welche der Staat ist, die Architektonik 
seiner Verntinftigkeit, die ... durch die Strenge des MaBes, in dem sich jeder Pfeiler, 
Bogen und Strebung halt, die Starke des Ganzen aus der Harmonie seiner Glieder her
vorgehen macht - diesen gebildeten Bau in den Brei des ,Herzens, der Freundschaft 
und der Begeisterung' zusammenflieBen" lassen (9). Wo so das "subjektive Geftihl" und 
die "partikulare Dberzeugung" alles entscheiden sollen, da sind Prinzipien am Werk, 
"aus welchen die Zerstorung ebenso der inneren Sittlichkeit und des rechtschaffenen 
Gewissens, der Liebe und des Rechts unter den Privatpersonen, als die Zerstorung der 
offentlichen Ordnung und der Staatsgesetze folgt" (11 f.). Daher spricht Hegel auch von 
"Sprudeleien" und "Schwarmerei" (z. B. Br.356) usf., urn das unausgegoren Jugend
liche und im Grunde Pseudopolitische dieser Bewegungen und Bestrebungen zu kenn
zeichnen (vgl. hierzu auch Marcuse a. a. O. S. 180f., der auf den pseudodemokratischen 
Charakter dieser Bewegung hinweist). 

Hegel hat sich gleichwohl in vielen Fallen flir Verdachtigte und Angeklagte, so ftir 
Asverus (vgl. Br.358), de Wette (Br.359, dazu Anm.l0, Bd. II, S.446f.), Carove 
(Br.377), und Cousin im Zusammenhang seiner ungltickseligen Dresdner Verhaftung 
(vgl. Br. 486) personlich, in Gutachten und in Gesuchen verwandt und die Beziehungen 
zu ihnen, soweit sie ihm in irgendeiner Weise personlich verbunden waren, nicht ab
reiBen lassen. (V gl. hierzu das reiche dokumentarische Material, das Hoffmeister zu oben
genannten Briefen zusammengetragen und in den Anmerkungen dargestellt hat.) 

Die - flir ihn nicht weniger unleidlichen - Zensur- und PolizeimaBnahmen hat 
Hegel wesentlich als Reaktion auf das burschenschaftliche Treiben verstanden, so wie 
die Tat von Sand sie ja auch unmittelbar ausgelost hatte, ohne den preuBischen Staat 
mit diesen "politischen und Zensurverftigungen" allzusehr zu belasten, zumal sie ja 
"zum Teil bundesmiiBig gemein" sind (vgl. Br. 359). Aber, wie Hegel im gleichen Brief 
an Creuzer schreibt, die Stimmung wird durch aUe diese Note nicht erhoht, und Hoff
nung und Furcht begleiten die Tage. Er selbst besteht die "demagogische Not ohne 
Gefahrde" und hofft, auch fernerhin von ihr unbertihrt zu bleiben (Br. 390), halt sich 
zurtick und lebt "in der Peripherie oder vielmehr auBer derselben ohne Beziehung auf 
die wirksame und bewirkende Sphare" (Br. 355) und gesteht seinem Freunde Niet
hammer offen seine Angstlichkeit ein, die es verstandlich mache, warum es ihm "eben 
nicht gerade ein Behagen (macht), alle Jahre ein Gewitter aufsteigen zu sehen" (Br. 390). 

In einem Rtickblick auf die Philosophie und Philosophiekritik in den Jahren 1833-
1838 hat A. Ruge versucht, die Haltung Hegels zu charakterisieren (Aus frtiherer Zeit, 
Bd. IV, Berlin 1867, S. 549ff.). Zunachst halt Ruge daran fest, daB Hegel den "tiefsten 
Begriff des Staates" aufgestellt habe, "den die Menschheit bisher erreicht hat". Er habe 
"die Griechen zu sehr mit Vernunft gelesen und seine Zeit, das Zeitalter der Revolution, 
mit zu klarem BewuBtsein durchlebt, urn nicht tiber den 'Familienstaat' und den Staat 
der btirgerlichen Gesellschaft ... hinaus zur Forderung des Staates in der Form des 
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bffentlichen, sich selbst bestimmenden Wesens zu gelangen" (551). Aber man konne 
Hegel zu Recht vorwerfen, daB er spater seine Position nur theoretisch geltend gemacht 
l.md die politische "Nullitat" auch der deutschen Regierungsverhaltnisse nicht ausge
sprochen habe, obwohl er sie ebenso klar wie andere erkannte. Es sei im Verhaltnis zu 
der damals bestehenden Notwendigkeit der praktischen Opposition ein Unrecht ge
wesen, daB er den Idealisten und Demagogen das "Sollen und die Forderung" ver
wiesen habe (557). Die personliche Haltung Hegels wird von Ruge "diplomatisch" ge
nannt; Hegel habe die "Opposition, die er ist" nicht vertreten wollen und sei so in den 
Zwiespalt zwischen Theorie und Praxis hineingeraten (560); die faktische Differenz 
zwischen seiner Theorie und dem bestehenden Polizeistaat sei nicht ausgetragen worden 
(565). Mit dieser Beschrankung auf die philosophische Theorie begriindet Ruge, warum 
Hegel sich "behaupten" konnte, ohne genotigt zu sein, seine Dberzeugungen zu ver
lcugnen oder zu widerrufen. Es sei nicht zu einem offenen Gegensatz gekommen, weil 
Hegel sich "abstrakt auf der Seite der Theorie" hielt (560). 

18 Th. Schieder hat darauf hingewiesen, daB die Trager der politischen Restauration 
Metternich, de Maistre, v. Haller u. a. die Revolution nicht wie Hegel als Erscheinung 
einer objektiven geschichtlichen Krise, sondern als Folge einer Verschworung und Ver
giftung der Gesellschaft gesehen haben (Das Problem der Revolution im 19. Jahrhun
dert, Hist. Zs. 170,1950, S. 243f.). In ahnlichem Sinne auch Vaughan (a. a. O. II, 178): 
Wahrend Burke die Revolution in blindem HaB auffasse, halte sich Hegel von solcher 
Leidenschaft frei, "which destorted the vision of Burke". 

Zur Philosophie der Restauration vgl. R. Spaemann, De Bonald und die Philosophie 
der Restauration, Diss. Miinster 1952. 

19 Die Vorgange in Wiirttemberg, auf die sich die "Standeschrift" bezieht, sind im 
einzelnen von Rosenzweig (a. a. O. II, 33ff.) dargestellt worden. 

Vgl. ferner E. Holzle, Das alte Recht und die Revolution (1784-1815), Miinchen 
1931; ders., Konig Friedrich von Wiirttemberg, in: Wiirtt. Vjhefte f. Landesgesch., 
N.F.36. 

20 Brief Niethammers vom 27. 12. 1817 (Br. 327): "Ich mochte wetten, daB Sie Ihre 
Rezension nicht schrieben, wenn Sie so wie ich im Fall gewesen waren, diese herrschen
den Vernunften von Angesicht zu Angesicht zu sehen! Deshalb ist mein Dank jedoch 
fUr diese Rezension nicht weniger aufrichtig. Das Mindeste, was ich dariiber zu sagen 
weiB, ist, daB sie eine schlimme Sache geistreich fUhrt". In seinem Antwortschreiben 
vom 31. 1. 1818 rechtfertigt Hegel seine "Bescherung an unsere Vater des Volks" mit 
der fiir seine grundsatzliche Haltung kennzeichnenden Bemerkung, daB er keine schlim
mere Sache kenne als die, "wenn man eine gute, ja die edelste durch Unverstand zu 
einer schlimmen verkehrt" (Br. 329). 

Dbrigens hatte Haym dieser Schrift "eigenniitzige Motive" unterschoben; Hegel habe 
sich durch sie als Anwarter fiir das Tiibinger Kanzleramt empfehlen wollen. Haym hat 
di,esen Vorwurf dann spater in den "Erinnerungen aus meinem Leben", Berlin 1902, 
S. 257 zuriickgenommen (Vgl. hierzu Hoffmeister, Anm. 4 zu Br. 327, Bd. II, S.423). 

21 Die Schrift erschien zunachst in der offiziellen preuI3ischen Staatszeitung in Fort
setzungen (26., 27. u. 29.4.), dann wurde aber ihre weitere Veroffentlichung, wohl auf 
unmittelbares Betreiben des Konigs, abgebrochen; vgl. hierzu Lasson in der Vorrede 
zu seiner Ausgabe der Politis chen Schriften (19232, S. XXVI), ferner Rosenzweig 
(a. a. O. II, 225ff.). Hegel hat sich seit Bern immer wieder mit den politischen Verhalt
nissen und Institutionen Englands befaBt; dariiber unterrichtet H. Hahne, Hegel und 
England, in: Kant-Studien XXXVI, S. 301-326. 

1830 hatte die Opposition in England unter dem unmittelbaren Eindruck der Juli
Revolution einen Wahlsieg errungen, der zu dem Sturz des Tory-Kabinetts Wellington 
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ftihrte; damit war der Weg ftir die Reformversuche freigegeben, auf deren Verlauf sich 
Hegels Schrift bezieht. Zu dem Gang, den die Dinge im einzelnen genommen haben, 
vgl. Rosenzweig (a. a. O. II, 225 ff.), ferner G. M. Trevelyan, History of England, 
London 1945/47 3, p. 630ff .. T. schildert vor allem die sozialen Krisenerscheinungen, 
die zur Reform drangen; vgl. auch B. Guttmann, England im Zeitalter der btirgerlichen 
Reform, Stuttgart 1949 2 (v. a. S. 382 ff.); von ihm wird die Hegelsche Schrift sehr negativ 
beurteilt und als eine "durch hochfahrendes Unverstandnis unerfreuliche Abhandlung" 
abgetan, "die ... die hahere Vernunft ftir den autoritaren deutschen Typus in Anspruch" 
nehme (a. a. O. S. 437). 

22 Ahnlich wie Hegel hat Goethe das "GeschichtsbewuBtsein der Romantik" und ihre 
"Polemik gegen die Neuzeit" als Antithese des "neuzeitlichen Fortschrittsoptimismus" 
der franzosischen Revolution und des Liberalismus verstanden, beide galten daher auch 
ihm als "durchaus wesensverwandt oder gar wesensgleich" vgl. Kl. Ziegler, Zu Goethes 
Deutung der Geschichte, DVj. f. Lit. wiss. u. Geistesgesch. XXX, 1956 (Kluckhohn
Festschrift) S. 262. V gl. ferner H. J. Schrimpf, Das Weltbild des spaten Goethe, Dberliefe
rung und Bewahrung in Goethes Alterswerk, Stuttgart 1956, besonders S. 126 ff, S. 183 ff, 
S. 251 ff, S. 294 ff.; Cl. Heselhaus, Zur Idee der Wiederherstellung, DVj. XXI, 1951, 
S. 54 ff.; Sengle, Voraussetzungen und Erscheinungen der deutschen Restaurationslitera
tur, DVj. XXX, 1956, S. 268 ff. 

23 Vgl. zu Novalis' Verhaltnis zur franzosischen Revolution Th. Haering, Novalis als 
Philosoph, Stuttgart 1954, S. 484 ff., R. Samuel, die poetische Staats- und Geschichts
philosophie Fr. v. Hardenbergs, in: Deutsche Forschungen Bd. 12, 1925. 

Ftir Novalis handelt es sich darum, wie Haering betont, durch eine "religios trans
zendente Haltung" die gottlos gewordene Zeit "zu erganzen". Die Kritik soll den Weg 
ftir die ktinftige Wiederherstellung der Religion freimachen; die politische Revolution 
soll in eine "heilige Revolution" tibergehen. Aber dieser Dbergang und der auf ihn 
gerichtete "Heilungsplan" setzen voraus, daB die geschichtliche Entwicklung als solehe 
und ftir sich mit der Neuzeit und in der Revolution zum Ende ftihrt, zur "wahrhaften 
Anarchie" und zur "Vernichtung alles Positiven" (WW ed. Wasmuth, 1,1953, S. 293), aus 
der sich die Religion dann erheben soll, indem sie zur "neuen Weltstifterin" wird. Daher 
fordert die ktinftige Erneuerung die Abkehr von der neuen Zeit; das wahre Heil ist nur 
im Innern der Subjektivitat bewahrt und macht die Rtickkehr zu dem an sich Vergange
nen, zum Ursprung und zum Ursprtinglichen notwendig, von dem das Wahre und Heile 
als Grund der neuen Weltstiftung zurtickgewonnen wird. Das bleibt ftir die romantisch
aesthetische Wiederherstellung bis heute typisch: Die Geschichte der modernen Welt ist 
Geschichte des Verfalls und des Untergangs der lebendigen Ordnungen, dessen Dber
windung nur in der Rtickkehr zum Ursprung und von ihm her moglich werden solI. 
Ftir Spengler ist die Zivilisation die End- und Untergangsform jeder lebendigen Kultur; 
Klages beruft gegen sie und ihren Geist als Widersacher der Seele das "Pelasgertum", 
Heidegger die "frtiheste Frtihe", damit das "Einst der Frtihe des Geschickes ... als das 
Einst zur Letze ... , d. h. zum Abschied des bislang verhtillten Geschickes des Seins" 
kame (Holzwege, 1950, S. 301). 

24 Der "Cours de Philosophie positive" kommt 1842 zum AbschluB, wahrend das 
erste Programm ftir sie auf das Jahr 1826 zurtickweist. 

Das Gesetz der drei Stadien lautet in der Formulierung des "Cours" (Paris 18774): 

"Cette loi consiste en ce que chacune de nos conceptions principales, chaque branche des 
nos connaissances, passe successivement par trois etats differents, l'etat theologique, ou 
fictif, l'etat metaphysique, ou l'abstrait, l'etat scientifique ou positif" (1,8). 

Obwohl Comte dieses Gesetz als Gesetz menschlicher Entwicklung in dem Sinn all
gemein verstanden wissen will, daB jcde menschliche Entwicklung diese Stadien durch-
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laufen muB, geht es in dieser Naturform konkret urn die Deutung der bisherigen Ge
schichte der Menschheit. Das Gesetz besagt da=, daB Theologie und Metaphysik, die 
Stadien des Anfangs und des Obergangs, mit dem Heraufkommen des positiven Stadiums 
iiberfliissig und historisch (p. 23: " ... n'auront plus ... qu'une existence historique") 
und durch die zu diesem gehorige Philosophie als Wissenschaft vollstandig ersetzt wer
den: "la philosophie positive deviendra capable de se substituer entierement, avec 
toute sa superiorite naturelle, it la philosophie theologique et it la philosophie metaphy
sique" (22 f.). 

Daher ist auch flir Comte die Gegenwart das Ende der bisherigen Geschichte; was 
aber fiir Novalis und die romantischen Wiederherstellungstheorien Untergang des im 
Ursprung heilen Seins bedeutet, ist flir ihn der Begi= der Vollendung der Menschheit. 
Ausdriicklich wird gesagt, daB das positive Stadium das geschichtlich endgiiltige ist (22: 
definitivement constituee); es bleibt dem Geist fortan nur moglich, in einer standigen Er
weiterung seiner positiven Erkenntnisse ins Unendliche fortzuschreiten (22: "il ne lui 
restera qu'it se developper indefinement par les acquisition toujours croissantes"). Damit 
findet Comte fiir das Fortschrittsprinzip, das Condorcet zuerst aufgestellt hatte, die 
klassische Formel. Die mit der Gegenwart anbrechende Epoche der Vollendung der 
Menschheit ist mit dem Ende der bisherigen Geschichte identisch, die durch sie zu einem 
bloB Vergangenen wird. 

Vgl. im einzelnen zum Dreistadien-Gesetz L. Levy-Bruhl, Die Philosophie Auguste 
Comtes (iibers. v. Molenaar), Leipzig 1902, S. 25 ff. 

Fiir das Dreistadien-Gesetz und seine grundsatzliche, fiir das 19. Jahrhundert repra
sentative Bedeutung bleibt es unwesentlich, daB Comte die franzosische Revolution 
negativ beurteilt hat und mit der "philosophie positive" auf die Oberwindung der durch 
sie geschaffenen Anarchie abzielte. Diese Oberwindung wird von der von ihm geschaffe
nen "physique sociale" oder Soziologie erwartet. Das besagt aber, daB Comte in der Ge
sellschaft, die sich politisch in der franzosischen Revolution konstituiert, den Trager der 
Vollendung des Menschen zur Menschheit sieht; mit ihr ist das Ende der bisherigen 
Weltgeschichte heraufgekommen. Daher muB die positive Philosophie iiber die unzu
reichenden Versuche der Revolution hinaus zu einem stabilen Fortschritt kommen und 
in der wissenschaftlichen Theorie der Gesellschaft die ihr angemessene Praxis ihrer 
kiinftigen Vollendung vorbereiten und schaffen. 

25 Der Text halt sich wesentlich an die erste Darstellung des Entzweiungsproblems, 
wie sie - in den fragmentarischen Schriften der Berner und Frankfurter Zeit vorberei
tet - abschlieBend in den Jenenser Veroffentlichungen Hegels gegeben wird, obwohl die 
Entzweiung das zentrale und alles beherrschende Problem der Hegelschen Philo sophie 
iiberhaupt bleibt. Es wird in der neueren Hegel-Literatur (Lowith, Marcuse, Lukacs, 
Bloch, Hyppolite, vgl. Bibliographie, ferner: M. Horkheimer - Th. W. Adorno, 
Dialektik der Aufklarung, Amsterdam 1947; Th. W. Adorno, Minima Moralia, 
Reflexionen aus dem beschadigten Leben, Frankfurt/Main 1951) vor aHem unter dem 
EinfluB von Marx als das Problem der Entfremdung behandelt. Wichtig, ja entscheidend 
ist aber, daB man die in der Entfremdung vorausgesetzte positive Bedeutung der Ent
zweiung im Auge behalt. Sie ist als solche fiir Hegel die geschichtliche Form der Einheit, 
die nicht Einerleiheit ist. Zum wahren Begriff des Absoluten gehort, daB das Gottliche 
und Weltliche, das Sein und das Seiende, das Unendliche und das Endliche wohl von
einander unterschieden sind und in dieser Unterschiedenheit zum Absoluten gehoren, 
dessen Identitat so die Nichtidentitat einschlieBt und voraussetzt. Zur Entfremdung 
fiihrt die Entzweiung daher dann, wenn diese Nichtidentitat beiseite gebracht und die 
eine oder die andere Seite zum Ganzen gemacht wird, wahrend die jeweils andere Seite 
ins Nichtsein verdrangt wird. So fiihrt die Aufklarung zur Entfremdung, we= sie die 



62 Joadtim Ritter 

Entzweiung des Subjektiven und Objektiven aufhebt und ihr Verstandesprinzip absolut 
setzt und in ihm das nicht durch es Gesetzte untergehen laBt. Wahrend die Entzweiung 
an sich die Funktion hat, in den Entzweiten zusammen die Einheit zu erhalten, wird 
sie zur Entfremdung, wenn ihr Widerspruch beseitigt und eine widerspruchsfreie Ein
heit hergestellt wird. Daher erhalt die Philosophie bei Hegel die Aufgabe, die Entfrem
dung dadurch aufzuheben, daB sie die Positivi tat der Entzweiung als Form der Ein
heit aus ihr zuriickgewinnt. 

26 Zu der Entstehungsgeschichte der Schrift, ihren Quellen und ihrer Publikation vgl. 
neben Rosenzweig (a. a. O. I, 51 ff.) und Haering (a. a. O. I, 292 ff.) v. a. Hoffmeister, 
Dokumente (S. 457 ff.). 

1m Hintergrund stehen die Erfahrungen, die Hegel in Bern mit einer aristokratischen 
Verfassung macht; so schreibt er an Schelling am 16. 4.1795: "Um eine aristokratische 
Verfassung kennen zu lernen, muB man einen solchen Winter vor den Ostern, an welchen 
die Erganzung (sc. des conseil souverain) vorgeht, hier zugebracht haben" (Br. 11). 

27 Zu den politisch-historischen Studien Hegels in Bern vgl. neben Rosenzweig (a. a. O. 
I, 30 ff.), Haering (a. a. O. I, 124 f.) auch F. Biilow, Die Entwicklung der Hegelschen 
Sozialphilosophie, Leipzig 1920, S. 20 ff.; H. Hahne, Hegel und England, in Kant
Studien XXXVI, 1931, S. 301 ff. 

Der "unersattliche Hunger nach Tatsachen und Kenntnissen ... auf dem Gebiet der 
Kulturgeschichte einschlieBlich der Lander- und Valkerkunde" ist nach Haering (I, 
16 ff.) schon fiir den Schiiler kennzeichnend, wie seine Exzerpte und Tagebiicher be
weisen. Haering betont ebenso Hegels friihes Interesse an den "iiberindividuellen Kultur
erscheinungen, wie biirgerliche Gesellschaft, Recht, Staat, Religion, Kirche usw." (ibid.). 

Hinter diesen Interessen steht vor allem die Begegnung mit Montesquieu (vgl. die an
gegebenen Arbeiten passim, dazu H. Trescher, Montesquieus EinfluB auf die philoso
phischen Grundlagen der Staatslehre Hegels, Diss. Leipzig 1920). Entscheidend aber 
wird, daB alle diese geschichtlich-politischen Interessen nicht isoliert bleiben, sondern 
sich mit der Philosophie verbinden und so ihrer Ausbildung die Richtung geben, indem 
sie sie auf die konkrete geschichtliche Wirklichkeit verweisen. Das fiihrt sie iiber Fichte 
und Schelling und iiber jede Form eines deduktiven Idealismus hinaus. 

28 Neben der Tiibinger, von Cotta 1769-72 herausgebrachten Dbersetzung, die Hegel 
wahrscheinlich benutzt hat (vgl. Dok. S. 466), erschien gleichzeitig eine zweite, von 
J. v. Pauli besorgte deutsche Obersetzung in Hamburg (2 Bde, 1769). 

Zum Hegelschen Kommentar vgl. Hoffmeister (Dok. S. 466). Rosenkranz (G. W. F. 
Hegels Leben, Berlin 1844, S. 85, abgedruckt in Dok. S. 280) hat ihn noch gekannt und 
bemerkt, daB "er noch vollstandig erhalten ist". Welche Bedeutung das Studium der 
englischen Politis chen Okonomie fiir Hegels Philosophie hat, hat neben P. Vogel, 
Hegels Gesellschaftsbegriff, Berlin 1925 (S. 115 ff.) jetzt vor allem Lukacs Ca. a. O. pass.) 
aufgezeigt; aber auch Rosenzweig (a. a. O. II, 120) betont, daB Hegel das Wirtschafts
leben "mit den Augen der klassischen NationalOkonomie des Westens" sieht, ohne 
Freilich die konstitutive Bedeutung dieses Zusammenhangs flir die politische Philosophie 
Hegels klar zu erkennen. Dbrigens hat schon Hamann Stewart griindlich studiert: 
"Stewarts politische Oekonomie ist ein treffliches Werk voll groBer philosophischer 
Griindlichkeit ... Er sagt mit zwei Worten mehr als Ferguson in ganzen Kapiteln" 
(Briefwechsel, ed. Ziesemer/Henkel, Bd. II, Wiesbaden 1956, S. 418). 

29 Der Brief ist besonders wichtig, weil er zeigt, wie Hegel durch die Berner Studien 
von Schelling fortgefiihrt wird und iiber die Idee einer philosophischen Revolution im 
AnschluB an Fichte (vgl. Br. 11) hinauskommt. Schelling hatte Hegel schon 1796 ein
dringlich aufgefordert, sich "auch affentlich an die gute Sache" anzuschlieBen (Br. 16 
yom Januar 1796) und ihm "Unentschlossenheit" vorgeworfen: "Erlaube mir, daB ich 
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Dir noch etwas sage! Du scheinst gegenwartig in einem Zustand der Unentschlossenheit 
... und sogar Niedergeschlagenheit zu sein, der Deiner ganz unwtirdig ist" (Br. 17 vom 
20. 6. 1796). Der Frankfurter Brief Hegels zeigt dann, was wirklich in der Berner Zeit 
vorgegangen ist. Hegel ist tiber das "Ideal des Jtinglingsalters" hinausgegangen und zur 
"Wissenschaft vorgetrieben" worden (Br. 29). Auf diese Wende der Philosophie selbst 
wird die Bemerkung vom Eingreifen in das Leben der Menschen zu beziehen sein, in der 
sich nach Lowith (a. a. O. S. 180) die Absicht, an die Universitat zu gehen, anktindigt; 
vgl. dagegen W. R. Beyer (a. a. O. S. 281, Anm. 36). 

30 Erst in der "Rechtsphilosophie" wird die biirgerliche Gesellschaft selbstandig und 
als besondere Gestalt ftir sich neben Familie und Staat behandelt. Aber das bedeutet 
nicht, daB ihr Problem ftir Hegel erst hier philosophisch akut wird. Sie steht vielmehr seit 
Bern standig in seinem Blickfeld und wird immer dann - so schon im frtihen "System 
der Sittlichkeit" (Schr. z. Pol. 413 ff.) - als die naturhafte Sphare des menschlichen Han
delns in den Momenten des Bedtirfnisses, der Arbeit, des Geldes, des Eigentums usf. 
vorausgesetzt, wenn Fragen der Sittlichkeit, der Moralitat (ihre Trennung ist ftir Hegel 
eine der Folgeerscheinungen der btirgerlichen Gesellschaft und ihrer emanzipativen 
Setzung), des Rechts, des Staates behandelt werden. Ftir die Genese der Hegelschen Ge
sellschaftstheorie kann neben Rosenzweig (a. a. O. I, 118 ff., 131 ff.) und Lukacs, Der 
junge Hegel, Ztirich/Wien 1948 (ftir die Zeit bis zur "Phanomenologie") auch auf 
F. Btilow, Die Entwicklung der Hegelschen Sozialphilosophie, Leipzig 1920 (ebenfalls 
bis zum AbschluB der "Phanomenologie") und besonders auf die Untersuchung von 
P. Vogel, Hegels Gesellschaftsbegriff und seine geschichtliche Fortbildung durch L. 
v. Stein, Marx, Engels und Lassalle, Berlin 1925, hingewiesen werden. 

Ftir die neuere Literatur gilt im Ganzen, daB sich ihr die Bedeutung der btirgerlichen 
Gesellschaft ftir Hegels Philosophie erst in der Auseinandersetzung mit Marx in seinem 
Verhaltnis zu Hegel voll zu erschlieBen beginnt. Vgl. Anm. 4, 10, 11 und die Biblio
graphie. Ftir Marx und die marxistische Schule hat in diesem Zusammenhang besonders 
die Behandlung des Verhaltnisses von "Herr und Knecht" in der "Phanomenologie" 
(II, 148 ff.) geradezu klassische Bedeutung erlangt. Sie gilt als die bahnbrechende Dar
stellung und Deutung der sich in der modernen Klassengesellschatt vollziehenden Ent
fremdung des Mensehen, dic personlichen BezIehungen 1m Verhaltnis von Herr und 
Knecht kehren sich urn und lOsen sich in der Arbeit auf und gehen in die dinglich sach
liche Beziehung tiber. Vgl. zur Wtirdigung und Kritik ]. Kuczynski, in Deutsche Zs. f. 
Philos. IV, 1956, S. 316. Aber auch Marcuse (a. a. O. S. 115 f.) kntipft hier an. 

31 Fast aIle diejenigen Arbeiten, die von der zentralen Stellung des Gesellschafts
problems in Hegels Philo sophie ausgehen, haben auch zur Analyse der gesellschaft
lichen Grundbegriffe bei Hegel, wie Arbeit, Arbeitsteilung, Klassenbildung usf. bei
getragen. 

So schreibt Marcuse (a. a. O. S. 78) zusammenfassend, daB "the concept oflabor is not 
peripheral in Hegels system, but is the central notion through which he conceives the 
development of society". Das gilt nicht nur ftir die "Rechtsphilosophie", sondern auch 
schon ftir die Jenenser Realphilosophie und tiberhaupt ftir die Philosophie Hegels ins
gesamt. Von den alteren Arbeiten muB auch hier wieder besonders P. Vogels Unter
suchung genannt werden, so seine Analyse des Arbeitsbegriffs (a. a. O. S. 23 ff.), der 
Expansion der Gesellschaft, der Kolonisation (55 f.). Wahrend Hegel den Begriff der 
Klasse kennt, fehlt bei ihm der Begriff des Proletariats, obwohl "Pobel" bei ihm aIle die 
Kennzeichen tragt, die dann fUr den Begriff des Proletariats konstitutiv werden. V gl. 
hierzu H. Raupach, Wandlung des Klassenbegriffs, in Stud. Gen. IX, H. 4, Mai 1956 
(S. 222-228), der aber Hegel nicht behandelt und die ftir die spatere politische und soziale 
Theorie entscheidende Ausformung des Klassenbegriffs durch okonomische Analyse, 
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entwicklungsgeschichtliches Denken und soziologische Prophetie erst bei L. v. Stein, 
Marx und Engels findet. Rosenzweig (a. a. O. II, 123 ff.) weist darauf hin, daB die Ver
suche Hegels, den Standebegriff zu neuer Bedeutung zu bringen, aus seiner Auseinander
setzung mit der Klassenstruktur der Gesellschaft zu verstehen seien. Zum Begriff des 
Proletariats vgl. W. Conze, Yom "Pobel" zum Proletariat, in Vjschrift f. Sozial- und 
Wirtsch. Gesch. 41, 1954 (S. 333-364). 

32 Was das Meer ftir die moderne Gesellschaft und der Gegensatz von Meer und Land 
ftir die Weltgeschichte und die Formierung der sie bewegenden Spannungen bedeuten, 
hat am groBartigsten und in einem intensiven Verstandnis rur die geistigen Zu
sammenhange und Hintergrtinde, die hier im Spiel sind, C. Schmitt dargestellt. (V gl. 
Der Nomos der Erde, 1950, S. 144 ff.; Land und Meer, Stuttgart 21954 Reclam UB, 
Nr. 7536.) Auf Hegels Bedeutung in dies em Zusammenhang weist C. Schmitt ausdrtick
lich hin (Nomos der Erde S. 20, ferner: Die geschichtliche Struktur des heutigen Welt
gegensatzes von Ost und West, in: Freundschaftliche Begegnungen, Festschrift ftir 
Ernst Jtinger zum 60. Geburtstag, Frankfurt/Main 1955, S. 135-167, zu Hegel S. 164 f.). 

33 Freiheit ist ftir Hegel auch insofern mit der Arbeit verbunden, als sie den Menschen 
aus der Abhangigkeit von der Natur befreit. Das macht Hegel besonders gegen die (von 
Rousseau ausgehende und von der Romantik aufgenommene) "unwahre" "Vorstellung" 
geltend, "als ob der Mensch in einem sogenannten Naturzustande, worin er nur soge
nannte einfache Naturbedtirfnisse hatte, ... in Rticksicht auf die Bedtirfnisse in Freiheit 
lebe" (§ 194). Diese Vorstellung ist unwahr, weil sie gerade das "Moment der Befreiung" 
unberticksichtigt lliJ3t, "die in der Arbeit liegt", sofern der Mensch durch sie tiber den 
bloBen Naturzustand hinauskommt und in ein Verhaltnis zur Natur tritt, in dem - mit 
dem Vorrang des verandernden Umgestaltens des Gegebenen zum eigenen Produkt -
die "strenge Naturnotwendigkeit des Bedtirfnisses" zurticktritt und, wie Hegel sagt, 
"versteckt" wird (§ 194). Die gleiche Bedeutung einer Befreiung aus der Unmittelbarkeit 
der Natur hat auch die mit der Arbeit verbundene "Vervielfaltigung der Bedtirfnisse"; 
sie enthalt ein Moment der Versittlichung und Vergeistigung des menschlichen Daseins, 
insofern durch sie eine "Hemmung der Begierde" bewirkt wird, "denn wenn die Men
schen Vieles gebrauchen, ist der Drang nach einem, dessen sie bedtirftig waren, nicht so 
stark, und es ist ein Zeichen, daB die Noth tiberhaupt nicht so gewaltig ist" (§ 190, 
Zusatz). Das Resultat der Arbeit ist so "Verfeinerung" (§ 191), die Zunahme der Freiheit 
im Verhaltnis zur Natur bedeutet. SchlieBlich befreit Arbeit den Menschen dadurch, daB 
sie ihn bildet (§ 197) und eine Welt schafft, die als ein Erzeugnis seines eigenen Wirkens 
tiber die unmittelbare Natur als eine menschliche Welt hinausgehoben ist. Die Arbeit 
gehort zum Selbstwerden des Menschen, weil er sich in der durch sie formierten Welt 
"vornehmlich zu menschlichen Produktionen" verhalt (§ 196). 

Aber diese Befreiung wird auf dem Boden der modernen Gesellschaft zugleich ftir 
Hegel dadurch eingeschrankt, daB sie nur "formell" ist, d. h. nur auf "die unbestimmte 
Vervielfaltigung und Spezifizierung der Bedtirfnisse, Mittel und Gentisse" wirkt, so mit 
dem "Luxus" zugleich eine "unendliche Vermehrung der Abhangigkeit und Not" 
bedingt (§ 195) und zur sachlichen Verselbstandigung der Arbeitsbeziehungen und Mittel 
gegentiber den unmittelbar menschlichen Beziehungen fiihrt; die Abhlingigkeit der 
Menschen voneinander nimmt so andererseits in der Form der Verdinglichung tiber die 
Arbeit, Arbeitsmittel und Arbeitsprodukte (§ 198) zu, und die Abhangigkeit von der 
Natur wird durch die Abhangigkeit von den sachlichen, in der Arbeit gesetzten Verhalt
nissen abgelost. Die Erscheinung dieser mit der Befreiung durch die Arbeit zugleich ver
bundenen Verdinglichung der menschlichen Beziehungen ist die "im Mechanischen" 
liegende "Abstraktion des Produzierens", die die Ersetzung des Menschen durch die 
Maschine ermoglicht (§ 198). 
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34 Diese iiberhaupt zuerst von Hegel gewonnene Einsicht in die Geschichtlichkeit der 
"Natur" der biirgerlichen Gesellschaft iibernimmt K. Marx; sie wird fiir seine Kritik an 
der Politischen Okonomie entscheidend, sofern es ihr darum geht, die Naturkonstante der 
englischen Okonomie als Fiktion zu enthiillen und geschichtlich aufzuheben. V gl. z. B. 
Grundrisse der Kritik der Politis chen Okonomie, Berlin 1953 (als Nachdruck der MEGA) 
S. Sf. 

35 V gl. hierzu schon die auf die Niirnberger Schultatigkeit zuriickgehende Propa
deutik I, II § 54: "Der Staat faBt die Gesellschaft nicht nur unter rechtlichen Verhalt
nissen, sondern vermittelt als ein wahrhaft hoheres moralisches Gemeinwesen die Einig
keit in Sitten, Bildung und allgemeiner Denk- und Handlungsweise" (III, 90). Auch diese 
friihe Definition des Staates wird in ihrer Ankniipfung an die "Gesellschaft" nur dann 
voll verstandlich, wenn man sie vor dem Hintergrund der Naturtheorie der Gesellschaft 
und ihres auf diese Natur beschrankten Staates sieht. 

Vgl. hierzu Marcuse (a. a. O. S. 61): "Hegel's demand for a strong and independent 
state derives from his insight into the irreconcilable contradictions of modern society". 
Hegel habe seine Notwendigkeit damit begriindet, daB die "antagonistische Struktur" der 
Gesellschaft ihn fordert. So laBt sich die Staatstheorie Hegels nur dann verstehen, wenn 
man sie im Zusammenhang der biirgerlichen Gesellschaft und ihrer abstrakten ge
schichtslosen Konstituierung begreift. Sie gibt alle geschichtlichen und personlichen 
Ordnungen frei, ohne sie jedoch als Gesellschaft garantieren und sichern zu konnen. Da
her wiirde der Staat, auf den Bereich der Gesellschaft reduziert, "Notstaat" sein, und d. h. 
flir Hegel die Bediirfnisnatur des Menschen und die Arbeit zum absoluten MaBstab aller 
Lebensverhaltnisse erheben oder diese dem Schicksal iiberlassen, das ihnen unter der 
uneingeschrankten Herrschaft des wirtschaftlichen Interesses bereitet wiirde. Die biirger
liche Gesellschaft besteht daher geschichtlich, und d. h. als Wirklichkeit des ganzen 
menschlichen Daseins nur als "Staat" und d. h. nur dann, wenn das Recht der nicht 
durch die Gesellschaft gesetzten Ordnungen, die sie freigibt, ebenso wie die Arbeitswelt 
gesichert wird. Daher hat Hegels sogenannter Machtstaat gerade die Funktion, die Frei
heit des Selbstseins gegen den Machtanspruch der Gesellschaft zu schiitzen. Man konnte 
so auch sagen, daB Hegels "Staat" die in ihrer Geschichtlichkeit verstandene biirgerliche 
Gesellschaft ist, wahrend sie in ihrer geschichtslosen Abstraktheit im AnschluB an ihre 
okonomische Theorie "Gesellschaft" heifit. 
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Professor Dr.-phil. Peter Rassow 

Herr Kollege Ritter sprach von der Hegelschen Europatheorie, die er ent
wickelt habe in der doppelten Sicht von Europa als Gegenwart und Europa 
als geschichtliche Erscheinung, als Kontinuitat. Ich machte fragen: Ein 
Kerngedanke Hegels in seiner Theorie von Europa ist (in ganz grober Ver
kurzung) der: Europa ist der einzige geschichtliche Raum, den wir kennen, 
in dem sich die Fahigkeit, Polaritaten zu produzieren, sich aufzuspalten und 
sich auf haherer Ebene wieder zusammenzufinden, immer wieder bewahrt. 
Das ist eine Theorie des Begriffs Europa, die sich von der Theorie, die heute 
der Integration zugrunde gelegt wird, ziemlich weit entfernt. Ich wurde Sie 
bitten, Herr Ritter, ein Wort dazu zu sagen, inwieweit diese Theorie von 
der potentiellen Polaritat in der Hegelschen Philosophie sowohl als Gegen
wart enthalten ist, als auch in seiner geschichtlichen Kontinuitat. 

Eine Frage, die mir aus Ihrem Vortrag in ihrer Bedeutung erst klar ge
worden ist, ist der Begriff Gegenwart, den Hegel verwendet. Mir war er bis
her nicht bekannt. Man muBte der Sache nachgehen. Kein Wort ist schwerer 
geschichtsphilosophisch zu erfassen als Gegenwart. 

Professor Dr. phil. Theodor Schieder 

Von besonderem Interesse an dem V ortrag scheint mir die starke Be
tonung von Hegels Beschaftigung mit der Gesellschaftslehre gewesen zu 
sein. Hier liegt in der Tat der Schlussel zur Rechtsphilosophie, aber auch zu 
Hegels Staatslehre, die nur in dies em Zusammenhang verstanden werden 
kann. Von hier aus wird man zu einer zentralen Frage kommen: Der Vor
trag ging aus von der These, daB Hegels Verhaltnis zur Franzasischen Revolu
tion zeitlebens positiv gewesen sei. Es ist zweifellos richtig, daB Hegel diese 
Position im Prinzip nie verleugnet hat. Aber seine Kritiker, zuletzt auch 
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Rudolf Haym, vor allem aber Karl Marx erhoben als eigentlichen Vorwurf 
gegen Hegel, daB sich bei ihm die Idee der Revolution im Geist auflose; 
die politis chen und verfassungsrechtlichen Konsequenzen der Revolution 
wiirden nicht mehr gezogen. Da liegt der eigentliche Vorwurf. Ein Bei
spiel: Die revolutionare Doktrin von der Volkssouveranitat, wie sie von 
Rousseau herkommt, kennt zwei Formen der Realisierung des Volkswillens: 
die unmittelbare Demokratie, in der die Gemeinschaft der Biirger selbst 
prasent ist, oder die Reprasentation, die Vertretung des Ganzen durch 
Einzelne. Beides findet sich bei Hegel nicht. In dem Abschnitt der Rechts
philo sophie iiber den Staat wird von den "Standen" gesprochen. Die Stande 
sind nach Hegel aber ein System der Vermittlung (§ 302). Hier ist der Be
griff Vermittlung dem Begriff Reprasentation gegeniibergestellt. Das wird 
von der Linken angegriffen als eine Verwasserung oder Verschleierung der 
eigentlichen Realisierung der Freiheit. Der Vorwurf der Hegelschen Kri
tiker ist die Preisgabe der Freiheit und ihre Anpassung an ein restauratives 
System. Insofern mochte ich mit aller Vorsicht sagen, daB Hegel in diesem 
Sinne doch auf dem Boden der preuBischen Restauration steht, die nicht 
Reaktion sein will und eigentlich auch nicht volle Reaktion ist. Im Mittel
punkt dieses Systems der preuBischen Restauration steht die Biirokratie, 
die in der Standelehre der Rechtsphilosophie als allgemeiner Stand erscheint, 
der die allgemeinen Interessen des gesellschaftlichen Zustandes zu seinem 
Geschafte hat (§ 205). Hier besteht, wie ich annehme, bei Hegel nicht eine 
nur zufa11ige Verwandtschaft der Begriffe und Analysen mit den preuBi
schen Verhiiltnissen. Das wird vor allem durch seine Antrittsrede in Berlin 
(1818) bestatigt: er war im Grunde mit einem System einverstanden, das 
an die Stelle der Konstitution die liberale Biirokratie setzte. Es handelt sich 
nicht um die Frage, ob Hegel der Reaktion anheimgefallen ist, aber er hat 
seinen Schiilern auf der Linken dadurch manchen AnlaB zur Kritik gegeben. 
Er hat gewisse Riicksichten genommen auf Manner wie Hardenberg, dem 
er vielleicht auch in der politis chen Konzeption relativ nahestand. Er stoBt 
bei ihm auf eine Form der Restauration, die den gesellschaftlichen Fort
schritt bejaht, aber an der Autoritat des monarchischen Staates festhalten 
will. So wie Hegel die sich emanzipierende Gesellschaft vom Staate dis tan
ziert, hat sich die Generation der preuBischen Form selbst interpretiert. 

Noch eine letzte Frage: Hegel hat in den Abschnitten iiber die Gesell
schaft in seiner Rechtsphilosophie sehr viel geredet von dem Bediirfnis des 
Einzelnen, aber er hat hier auch die Korporationen eingefiihrt. Liegt darin 
nicht doch schon eine Aufhebung dessen, was Sie als Prinzip der Emanzi-



Diskussion 69 

pation bezeichnet haben ? 1st damit nicht ein Rest von Geschichtlichkeit von 
Hegel bewahrt, der Versuch, an Traditionen anzukniipfen? 1st es nicht 
richtig zu sagen, daB er stiindig darum ringt, diese Emanzipation zu ermog
lichen und auf der anderen Seite die Geschichtlichkeit in irgendeiner Weise 
zu retten? 

Die Hegelsche Gesellschaftstheorie in der deutschen Tradition des 19. 
Jahrhunderts erscheint nicht nur bei Marx und Engels. 1ch mochte noch 
auf Lorenz von Stein hinweisen. Das sittliche Ganze, das der Staat gegen
iiber den partikularen Bediirfnissen darstellt, ist bei Lorenz von Stein kon
kret gefaBt als das soziale Konigtum. Hier wird deutlich, was bei Hegel 
nicht mit klaren Konturen erscheint. 1ch glaube, daB Stein die konkreten 
politischen Ansatze von Hegels Denken konsequent fortgesetzt hat. 

Pralat Professor D. Dr. Georg Schreiber 

Bitte um Entschuldigung, daB ich, obwohl ich kein Philosoph bin, trotz
dem das Wort nehme. Es ist so, daB der vom Referenten angezogene Be
griff der Emanzipation auch auf mich als Diskussionsredner angewendet 
werden kann. 

Es war ein gewaltiges Panorama, was wir erlebt haben. Vieles leuchtete 
auf, was heute im Brennpunkt verschiedener Erorterungen steht, was nicht 
bloB die Philosophie interessiert, sondern auch andere Disziplinen. Was ich 
wiinschen wiirde, ware, daB uns der Referent scharfer von sich aus den 
Standort, den Feldherrnhiigel beschrieben hatte, von dem aus er die Ent
wicklung Hegels sieht. 

Weiter hatte ich gern noch ein zweites gewiinscht, daB einige der Autoren 
zu Wort gekommen waren, die zu Hegel Stellung nahmen. Dabei denke ich 
an den Philosophiehistoriker Kuno Fischer. Aber auch bei den eigentlichen 
Historikern, so bei Friedrich Meinecke, klingt manches an. Gerade bei Hegel 
fesselt das Machtstreben ungemein. Der angezogene Begriff "Revolution" 
ist auch im Hinblick auf Hegel von tiefer und ernster Bedeutung. Man soUte 
einmal der Wertung der Revolution im 19. und 20. Sakulum nachgehen, in 
einer Linie, die von Edmund Burke bis zu unserem Zeitgenossen Kardinal 
Faulhaber fiihrt. Es war ja Michael Faulhaber, der damals in Miinchen 1922 
auf der Generalversammlung der deutschen Katholiken in einer scharfen 
Antithese zu Konrad Adenauer die Novemberrevolution als ein Verbrechen 
ansprach, von einembestimmten, auch an die Dynastie angelehnten Stand
ort. Wenn Hegel sich positiv zur Erstiirmung der Bastille auBert, also darin 
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eine verehrungswurdige Tat erblickt, mag es sein, daB gewisse demokra
tische Elemente bei dies em Schwaben mitsprachen. Diese sind ja auch sonst 
in Wurttemberg aufgebrochen, bei Conrad Hauf!mann, Theodor Heuss, 
Adolf Grober und anderen, gewill eine demokratische Grundgesinnung, 
die sich noch in Weimar auBerte. 

Wissen Sie, was ungemein sympathisch war? Die scharfe und kraftvolle 
Herausstellung des bei Hegel vorhandenen Freiheitsbegriffs, eine Mahnung 
auch fur uns Historiker, den Ablauf des Geschehens starker yom unzer
storbaren Leitmotiv der Libertas zu sehen. Es steht an denkwurdigen Perio
den in der deutschen Geschichte, mit Luther, mit dem Turkenkampf und 
mit den Freiheitskriegen. Bei Hegel wuchs der Freiheitsbegriff aus der Spe
kulation. Aber wohl nicht allein. Sollte es nicht doch so sein - wir fragen 
erneut nach der Herkunftslinie -, daB auch hier das Schwabisch-Wurttem
bergische sich irgendwie geauBert hat. Wir denken dabei an Friedrich 
Schiller, daruber hinaus an andere, wie Christian Friedrich Schubart und 
Eugen BoIZ, deren Namen mit dem Gefangnis auf dem Hohenasperg ver
bunden sind. Hoch interessiert haben mich die Bemerkungen zu Marx und 
Engels. Deren Abhangigkeit von Hegel trat scharf heraus, wenn auch bei 
Hegel das Problem des Proletariats in seiner Tiefe noch nicht erfaBt wurde. 

Das Verhaltnis Hegels zum Staat hat starkste Nachwirkung erfahren. 
Aber man darf nicht verkennen, daB er auch dem Gesellschaftsbegriff die 
Wege bahnte. Allerdings dachte er an die burgerliche Gesellschaft, in Ab
hangigkeit von der englisch-franzosischen Wirtschaftslehre. So ziehen sich 
von Hegel Wege zur Soziologie, auch zu Historikern wie Karl Lamprecht 
und Kurt Brrysig. 

Hegels Staatsbegriff hat sich Abwandlungen gefallen lassen mussen. Zeu
gungsmachtig ist der Volkstumsbegriffhinzugetreten. Dieser trat in die Ver
fassungen verschiedener Lander. Dazu stutzt der Volkstumsgedanke die 
Volksgruppenbewegung der Gegenwart. Friedrich Meinecke hat den 
Volkstumsgedanken als etwas Romantisches abgelehnt. Aber die Realitaten 
der Gegenwart sind nicht wegzuraumen. 

Noch ein anderes: Sie haben Hegel noch an einer bedeutsamen Stelle er
wahnt, in seinem Verhaltnis zur Ehe und zur Familie. Da finden sich bei 
ihm manche wundervollen Formulierungen. Die Familie ist fur ihn die na
turliche Gesellschaft. Aber die geschichtslose Gesellschaft ist bei Hegel doch 
recht einseitig eingezeichnet. Man fragt sich unwillkurlich, ist das nicht eine 
einzige groBe Konkursmasse, die sich dem Leser darbietet? Von der Nation, 
um das einmal deutlich zu sagen, bleibt uberhaupt nichts mehr ubrig. Wenn 
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weiter der Staat als die Wirklichkeit der sittlichen Idee angesprochen wird, 
wie ist das in Einklang zu bringen mit einer Gesetzgebung, die sich kultur
kiimpferisch und diktatorisch gegen die Freiheit und gegen ethische Grund
werte richtet? 

Es war sodann von der preuBischen Reaktion die Rede. Herr Kollege 
Schieder hat dazu interessante und wertvolle Ausfiihrungen gemacht. Er 
hat auch die Frage aufgeworfen, inwieweit bei Hegel irgendwie Reste des 
Geschichtlichen vorhanden sind. Gewill eine wichtige Problemstellung. 
Vielleicht horen wir dariiber einmal etwas. 

Der Arbeitsbegriff ist nachdriicklich eingefiihrt worden. 1st das nicht 
etwas idealisiert? Wo liegen die Vertiefungen, die zweifellos bei Engels, bei 
Marx und Lassalle vorhanden sind? 

Sie haben yom Einzelnen gesprochen und von der Freiheit des Einzelnen. 
Wie ist diese Freiheit mit dem Gesellschaftsbegriffbei Hegel zu vereinbaren? 
Wie ist das Bediirfnis des Einzelnen sonst kulturphilosophisch heraus
gestellt? Heute wird in der Kulturphilosophie der Gedanke starker betont, 
daB man dem Leben gerecht werden muB. Derartiges wird bei Hegel 
beachtlich zurUckgedrangt. Auch die neuen Akzente, die das Naturrecht 
findet, entfernen uns von ihm. 

Das sind einige wenige Punkte, die im Grunde genommen die Weite des 
Themas zeigen. Das verbindet sich mit der Bitte, daB wir in einer spateren 
Zeit eine Fortsetzung von Professor Ritter empfangen. 

Professor Dr. theol. Joseph Hoffner 

Wenn Hegel die biirgerliche Gesellschaft analysiert und von der "Ab
hangigkeit und Not der an die Arbeit gebundenen Klasse" spricht, greift 
er ein Anliegen auf, das damals keineswegs neu war, sondern von vielen, 
z. B. von Adam Miiller und Simonde de Sismondi, leidenschaftlich erortert 
worden ist. Selbst Adam Smith hat 1776 die beiden Lager der biirgerlichen 
Gesellschaft einander gegeniibergestellt und bemerkt, es sei "nicht schwer 
vorauszusehen, welche der beiden Parteien unter den gewohnlichen Um
standen in diesem Streite die Oberhand behalten und die andere zur Ein
willigung in ihre Bedingungen zwingen wird" (Wealth of Nations, Buch I, 
Kap.8). 

Bemerkenswett ist Hegels Ansicht, daB die reine Arbeitsgesellschaft die 
Menschen wiederum fiir das Geistige und Religiose freigeben werde. Heute 
sind Soziologen und Sozialethiker eher davon iiberzeugt, daB dem 
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Menschen des industriellen Zeitalters die Personlichkeitsentfaltung nur ge
lingen wird, wenn er sich zur Integration in Arbeit und Beruf durchringt. 

Professor Dr. phil. Paul Wilpert 

Es ware reizvoll, jetzt Ihre Revision des Hegelbildes, die Sie an der Meta
physik der Freiheit begonnen haben, auf andere Gebiete auszudebnen. Sie 
sind sich wohl bereits bei der Ausarbeitung des Referates klar gewesen, daB 
damit eine Reihe weiterer Fragen angeschnitten wird. Sie haben die Gegen
wart in ihrer Emanzipation aus der Geschichtlichkeit gezeigt und darauf 
hingewiesen, daB sie eben in dieser Emanzipation sich in die Geschichte 
einfugt. 1st aber damit dem Phanomen der Freiheit genugt? Versteht es sich 
von selbst, daB durch eine Emanzipation aus der Geschichtlichkeit das Ge
setz der Geschichte erfullt wird? Spricht nicht Hegel selbst von der List des 
Weltgeistes und von seinen Gehilfen, um die Spannung von Freiheit und 
Gesetzlichkeit zu uberwinden? Sind diese Nebenbemerkungen im Ganzen 
seiner Geschichtsphilosophie nicht doch so wichtig, daB fur eine Metaphysik 
der Freiheit kein allzu groBer Spielraum mehr bleibt. 

Diese Schwierigkeit scheint mir auch den Diskussionsbemerkungen zu
grunde zu liegen. Herr Kollege Schieder hat darauf hingewiesen, daB viel
leicht in der Realisierung seiner Metaphysik der Freiheit bei Hegel Ansatze 
vorliegen, die seinen Gegnern ein gewisses Recht geben, ibn doch als Ver
treter der Restauration zu sehen. Vielleicht ist tatsachlich in Ihrem V ortrag 
diese Seite der Realisierung etwas zu kurz gekommen. Es war auBerordent
lich wichtig, daB Sie herausgestellt haben, welche Bedeutung Hegels Meta
physik der Freiheit besitzt. Es bleibt jedoch die Frage, welche Spannweite 
innerhalb dieser Metaphysik fur die konkrete Entscheidung bleibt, und 
damit ergibt sich die weitere Frage, wie in der Gegenwart dieser Freiheits
begriff Hegels dargestellt werden konnte, und ob er unserer Sicht der Situ
ationsentscheidung genugt. 

Es entspricht dieser von mir gemeinten Frage, wenn ich aus den Bemer
kungen des Herrn PraIa ten die Frage entnehme, ob es bei Hegel wirklich 
schon um die Freiheit des Individuums geht. Wenn auch bei ihm von der 
Subjektivitat die Rede ist, so ist es doch nach meinem Empfinden immer 
noch die Freiheit gewissermaBen der Spezies Mensch, die sich irgendwie im 
Individuum reprasentiert. Es scheint mir aber noch nicht um eineAnwendung 
des "Freiheit ist, bei sich selbst sein" fur das Individuum zu gehen. 
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Aus soIehen Dberlegungen ergabe sich sofort weiter die Frage nach den 
Spannungen, in denen das Individuum lebt. 1m gleichen Zusammenhang 
ergabe sich die Problematik des Verhaltnisses des Individuums zu den 
geltenden Normen des Rechts und der Sittlichkeit, die dann eben nicht in 
ihrer objektiven Gultigkeit, auch nicht in ihrer zeitgegebenen Gultigkeit 
bereits schlechthin verpflichtend fUr die Entscheidung des Individuums 
waren, sondern die es nur so weit sein konnten, als das Individuum sie sich 
selbst zu eigen macht und als das Individuum mogliche Konflikte in der 
Situation austragt. Ergibt sich nicht gerade aus der Frage des Individuellen 
und seiner Stellung zu seiner Dmwelt die Spannung, die wir heute fur das 
abendlandische Menschenbild als konstitutiv empfinden mussen, eine Span
nung, die bei Hegel noch nicht da ist und vielleicht auch von seiner Losung 
her nicht in den Griff zu bekommen ist. Aber vielleicht sind das bereits 
Fragen, die in der Diskussion zu weit fUhren wurden. 

Professor Dr. phil. Josef Pieper 

Ich habe Sie so verstanden, Herr Ritter, daB nach Ihrer Deutung Hegels 
die moderne Arbeitsgesellschaft den Bereich des Metaphysisch-Religiosen 
ausdrucklich ausschlieBe und ihn zugleich, durch diese AusschlieBung, "frei 
gebe". Dnd zwar schien mir Ihre Deutung zugleich Zustimmung zu be
sagen, eine Art Rechtfertigung also dieser, faktisch wohl unbezweifelbaren 
AusschlieBung (weil damit eben zugleich eine "Freigabe" stattfinde). Meine 
Frage ist nun: MuB nicht das auf soIehe Weise Ausgeschlossene notwendig 
verfallen oder einfach verschwinden - wenn jene "Freigabe" nicht, uber 
die bloBe AusschlieBung hinaus, eine positivere Bestimmung erfahrt? In 
weIehem Sinn hatte, nach Ihrer Meinung, Hegel uns in dieser Hinsicht 
etwas zu sagen? 

Professor Dr. phil. Fritz Schalk 

Ich mochte fragen, ob der Vortragende auch noch der spateren Kritik 
Hegels an der Revolution, an Rousseau und Robespierre noch gedenken 
will. Ob diese Kritik an Rousseau - des sen Gedanken Hegel mit der 
spateren Entwicklung der Revolution zu identifizieren scheint - berech
cigt ist? Er sah in dem "Zwang zur Freiheit" von seiten der Staatsgewalt 
nur eine Terrorisierung, aber nicht wie die Kantische so anders geartete Aus
legung Rousseaus die Voraussetzung von der Befreiung von jeder Privat-
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willkur ... Hat Hegel gar nicht Bezug genommen auf die Kantische Deutung 
der franzosischen Revolution, die Kritik der terroristischen Phase und 
die - sehr spate (Streit der Fakultaten) - Billigung, ja Preisung ihres Motivs? 

Professor Dr. phil. Joachim Ritter 

1. 1m Verlaufe der Diskussion wurde wiederholt auf die schwabische Her
kunft Hegels hingewiesen und die Frage gestellt, wie weit in seiner Philo
sophie und in seiner politis chen Theorie eigentumlich schwabische V oraus
setzungen weiterwirken (Herr Schreiber, Herr Schairer). Vielleicht kann man 
sagen, daB die Spannung, in der seine Philosophie lebt, die Polaritat einer so
wohl konservativen wie liberalen Haltung, die weder bereit ist, den Zusam
menhang mit der christlichen und philosophischenTradition des europaischen 
Geistes, noch die Prinzipien der modernen Gesellschaft und des modernen 
Staates preiszugeben und die durch sie bedingte Notigung, Einheit in der 
Vermittlung des Widerspruchs und der Entzweiung zu suchen, bis zuletzt 
die Elemente wiedererkennen lassen, die seine Position von Anbeginn an, 
schon im Tubinger Stift bestimmt haben. Hier war beides in einem Raume 
unmittelbar beisammen, der vor allem durch die Studierenden aus der Graf
schaft Mompelgard vermittelte Enthusiasmus fur die Revolution und die 
"franzosischen 1deen" und die schwabische Theologie in ihrer pietistischen 
wie in ihrer rationalistischen Form (Bengel, Oetinger, Storr, Steudel), so 
daB sich fur Hegel gleichsam unter dem geistigen Gesetz des Ortes die 
politische und die theologische Auseinandersetzung unmittelbar mitein
ander verbinden muBten. Die graBen Biographien bringen fur die Aus
wertung dieser Tubinger, wurttembergischen Atmosphare reiches Material 
bei (Rosenkranz und Haering), und Wenke (Artur Wenke, Junghegeltum 
und Pietismus in Schwaben, Diss. Bern 1906; Dresden 1907) hat gezeigt, 
wie sie noch die nachfolgende Generation der Junghegelianer bestimmt. 

Aber entscheidend wird dann sowohl philosophisch wie politisch, daB 
Hegel nicht nur Wurttemberg, sondern Suddeutschland uberhaupt ver
laBt und schon die Auseinandersetzung mit den wurttembergischen "Alt
rechtlern" in der Standeschrift von 1817 zeigt, warum er es tut. Das Ober
gewicht partikularer 1nteressen, die provinzielle Enge, die Versunkenheit in 
die kleinen Verhaltnisse, die sie beherrschende deutsche "Quakelei", die 
bloB restaurative Streiterei um alte, nur positive Rechte schlieBen die Blind
heit gegenuber den graBen eurapaischen Fragen ein, die die politische 
Revolution und das Aufkommen der burgerlichen Gesellschaft gestellt 
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haben. Sie gilt es auszutragen; so geht Hegel nach Berlin, urn aus der 
"Provinz" herauszukommen. Das bedeutet auch, daB seine Philosophie im 
ProzeB dieser LoslOsung zu einet europaischen Philosophie wird, wie keine 
andere sonst in Deutschland, ihr gegenwartiges Problem die alle Lander 
einbeziehende politische und soziale Revolution, ihr Horizont die euro
paische Weltgeschichte. 

2. Herr Rassow hat besonders nachdrucklich auf die Bedeutung hin
gewiesen, die diesem Europa-Begriff Hegels zukommt. Die Diskontinuitat 
von Herkunft und Zukunft ist sein unmittelbares Problem, aber fur die 
Art, wie er es aufnimmt, wird in der Tat entscheidend, was Herr Rassow 
uber seine Europa-Idee gesagt hat. Entzweiung, Widerspruch, Ausbildung 
des Ganzen in der Polaritat, kennzeichnen fur Hegel die europaische Ge
schichte uberhaupt, so daB Einheit im europaischen Sinn niemals Ein
formigkeit als die Einheit bedeuten kann, die aus der Vernichtung der einen 
Seite hervorgeht. Solche "Einheit des V erschwindens" nennt Hegel "ab
strakt". Diese Abstraktheit, die in der Zeit von 1789-1830 im Gegen
einander von Revolution und Restauration wirkt, ist fur ihn die todliche 
Gefahr, die zum Verlust der europaischen Substanz fuhren kann. Ihr setzt 
sich entgegen die Philosophie, die sich fur Hegel daher, urn ihre eigene Zeit 
in Gedanken erfassen zu konnen, zugleich im Zusammenhang der Einen 
Philosophie der europaischen Tradition bestimmen muB. Die Gegenwart 
als die J etztzeit, die sich aus der Vergangenheit emanzipiert hat, wird nur 
dann als sie selbstinihrer geschichtlichen Substanz begriffen, wenn sie zugleich 
als Gegenwart des immer und von Anbeginn zur europaischen Geschichte 
gehorigen Seins verstanden wird. Herr Rassow hat auf diese Doppeldeutig
keit des Hegelschen Begriffs der Gegenwart und seine Schwierigkeit auf
merksam gemacht; sie ist die Schwierigkeit der Hegelschen Philo sophie 
selbst und ihres Gedankens, die geschichtliche Einheit in der Entzweiung, 
die Kontinuitat in der Diskontinuitat zu suchen. 

3. Schon dieser philosophische Ansatz enthiilt dann wohl auch die Be
grundung dafur, daB Hegels Philosophie trotz ihres unbeirrbar positiven 
Verhiiltnisses zur franzosischen Revolution politisch den Widerspruch der 
"Linken" aller Richtungen herausfordern und ihr als Ausweichen vor den 
politischen Konsequenzen, als "Auflosung de r Revolution in den Geist", 
erscheinen muBte. 1m V ortrag wurde betont, wie diese Kritik wesentlich 
damit zusammenhangt, daB die Philosophie sebst als spekulative Erkennt
nis in der Zeit nach 1830 jede Geltung verlorel hat, so daB schon die Vor
aussetzungen, von denen Hegel ausgeht, als "naktionar" gelten muBten. Es 
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ist besonders dankenswert, daB Herr Schieder demgegeniiber auf den un
mittelbar politis chen Sinn der Kritik an ihm hingewiesen hat; Hegel habe 
die drangende politische Aufgabe, eine freiheitliche Verfassung zu schaffen, 
hinter einem philosophisch begriindeten System der Vermittlung ver
schwinden lassen und so im Grunde die politische Freiheit selber preisge
geben und sich damit zu einer letztlich doch restaurativen Losung im Sinne 
der preuBischen Regierung bekannt. Gewill ist Hegel subjektiv niemals 
geneigt gewesen, sich auf den politischen Kampf einzulassen; in sdner 
Staatstheorie kommt dem Gedanken des Beamtentums und der Verwal1:ung 
eine weit groBere Bedeutung zu als den Fragen der Verfassung, die als 
solche und fiir sich genommen, fiir ihn immer auch ein Moment der bloB en 
Formalitat haben. Aber es scheint fraglich, ob man hierin nur politisches 
Ausweichen und die Neigung zum philosophischen Quietismus (Haym) 
sehen muB, oder ob dahinter auch die grundsatzliche Einsicht steht, daB 
aIle unmittelbar politischen Losungen im Verhaltnis zu den durch die 
Heraufkunft der biirgerlichen Gesellschaft gestellten sozialen Problemen 
nicht ausreichen. Es wurde darauf hingewiesen, daB fiir Hegel die Epoche 
von 1789 bis 1830 keine politis chen Losungen zu bringen vermochte, und 
daB so der politische Austrag der in ihr aufgeworfenen Probleme der Zu
kunft iiberlassen werden muB. Darin kommt 1830 die Erfahrung zu Wort, 
daB sowohl die Revolution wie die Restauration in Frankreich gescheitert 
sind. Das solI nicht heillen, daB fiir Hegel die Verfassungsfrage iiberhaupt 
ohne Bedeutung gewesen ist; sie hat ihn zeitlebens beschaftigt. Abet: fiir 
ihn steht hinter ihr das soziale Problem. Die biirgerliche Gesellschaft flihrt 
einmal zur Isolierung der Einzelnen, die fiir sich ihrem eigenen Erwerb
streben und Interesse folgen; das zweite aber ist die sich aus dem Zu
sammenwirken der egoistischen Interessen ergebende Bildung der Kla~'sen. 
So formiert sich eine Gesellschaft, die alles Allgemeine und Gemeimame 
von sich ausschlieBt, das iiber die Interessen der Bediirfnisbefriedigung 
hinausgeht. Das hat fUr Hegel zur Folge, daB auf dem Boden der GeselI
schaft der Einzelne und der Staat beziehungslos voneinander getr,:!nnt 
werden; die Gesellschaft wird aus den sittlichen und geschichtlichen 
Lebensordnungen herausgelost, die zwischen dem Interesse der Einzelnen 
und dem Staat eine Sphare des Gemeinsamen und der hoheren, zusamrnen
schlieBenden Einheit bilden. Daher nennt Hegel den durch die biirgerliche 
Gesellschaft gesetzten Staat den "Verstandes- und Notstaat"; die sich 
selber iiberlassene Gesellschaft drange in der Ausschaltung aller vermit
telnden Ordnungen zum rein okonomisch bestimmten Klassen- und In-
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teressenstaat hin. Von dieser "Entzweiung" hangt daher fiir Hegel auch 
die Lasung der Verfassungsfragen ab; aIle p( llitischen Reformen bleiben 
fruchtlos, wenn es nicht gelingt, in der Gesdlschaft und fiir sie die ge
schichtlichen Machte der Vermittlung zu erhdten, die den in der GeseIl
schaft wirkenden antagonistischen Kraften slandhalten kannen. So hat 
Hegel z. B. immer die politische Bedeutung des Wahlrechts anerkannt, 
aber er ist zugleich der Meinung gewesen, daB es dort, wo die Vermittlung 
gemeinsamer Ordnungen zwischen dem Einze .nen und dem Staat schwin
den, und wo sein Verhaltnis zum Staat auf den politischen Akt der Wahl 
reduziert wird, notwendig die Frage nach de n Voraussetzungen hervor
treibt, die seiner politis chen Funktion Sinn Ulld lebendigen Inhalt geben. 
Die Theorie der Stande, der Korporation, ah!r auch der Gedanke einer 
vom "aIlgemeinen" Stand des Beamtentums getragenen Bildung - fiir 
Hegels Kritiker politisch das anstaBige Zeicb en des Ausweichens - ge
hatten so fiir ihn selber zur Auseinandersetzun 5 mit dem gesellschaftlichen 
Problem, und vielleicht lassen sich von hier : ms auch die Griinde besser 
verstehen, die Hegels positives Verhiiltnis z\. PreuBen bestimmt haben, 
wie es Herr Schieder gekennzeichnet hat. E~ macht einen wesentlichen 
Unterschied, ob eine Theorie sich an das Vorhandene und Gegebene an
schlieBt, weil sie aus der Abneigung gegen :'>Jeuerungen iiberhaupt ent
springt, oder ob dieses Ankniipfen den positi,ren Sinn hat, das geschicht
lich Gewordene da festzuhalten, wo das pOlil ische, gegeniiber den wirk
lichen Problemen blinde und darum ohnm~chtige Entwerfen und Er
denken von Verfassungen (vgl. auch Hegels Kritik an Fichtes politischer 
Philosophie) die Instabilitat vertieft und die revolutionare Unruhe perma
nent macht. 

4. Herr Schreiber hat mit einem gewissen 3edauern bemerkt, daB die 
Hegeldeutung der Philosophiehistorie, aber arch die von Historikern wie 
Meinecke nicht beriicksichtigt wurde. Das bat seinen Grund darin, daB 
die Hegelforschung auch nach ihrer Erneuenlng durch Dilthey (aus Mo
tiven, die hier unerattert bleiben miissen) die alles bestimmende Bedeutung 
des Gesellschaftsproblems fiir seine Philo sophie nicht wirklich erkannt 
hat und daB hierin erst in jiingster Zeit ein gr'lfidsatzlicher Wandel einge
treten ist (Hook, Marcuse, Weil, u. a.). Man wLrd daher Herrn Schieder und 
Herrn Hoffner besonders dankbar dafiir sein miissen, daB sie die zentrale 
SteHung des Gesellschaftsproblems in der Hegelschen Philosophie so 
kraftig hervorgehoben haben. Es ist in der Tat so, wie Herr Hoffner sagt: 
Hegels Rechtsphilosophie nimmt philosophisch die Probleme der Arbeit, 
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der Klassenbildung, des sich verscharfenden Gegensatzes von Reichtum 
und Armut usf. auf, deren entscheidende Bedeutung fur die burgerliche 
Gesellschaft zuerst von Adam Smith und den anderen Schopfern der Poli
tischen Okonomie erkannt worden ist. Aber dies wirkt zugleich in der 
deutschenPhilosophie nicht weiter; nur Lorenz v. Stein und die revolutio
nare Theorie von Marx und Engels haben, wie Herr Schieder betonte, 
hieran angeknupft, wahrend sonst Hegels Staatsgedanke oder etwa sein 
Begriff des V oIkes und des V olksgeistes aufgenommen wurden, ohne daB 
man noch sah, wie unlosbar alles, was Hegel uber sie sagt, mit dem zu
sammenhangt, was sie als Machte der geschichtlichen Kontinuitat im Ver
haltnis zu der durch die Emanzipationsgesellschaft gesetzten "abstrakten" 
Wirklichkeit des menschlischen Daseins und fur sie bedeuten. 

5. So steht Hegels Philosophie in einem radikaleren Sinn, als man ge
wohnlich meint, in der Geschichte der modernen, vor allem in Frankreich 
und England ausgebildeten Gesellschaftstheorie. Herr Wilpert hat Zweifel 
daran geiiuBert, ob Hegel wirklich uber einen allgemeinen Begriff mensch
licher Freiheit hinaus zur Anerkennung der konkreten Freiheit des Ein
zelnen komme. Darauf bBt sich zweierlei antworten. Seine Rechts- und 
Staatslehre setzt Freiheit als ihr Prinzip in der eindeutigen Bestimmung 
voraus, daB die rechtliche Sicherung der Personsphiire des Individuums 
als eines Raumes, der grundsatzlich jedem staatlichen Zugriff entzogen 
bleibt, die Grundlage des modernen Rechtsstaates uberhaupt ist. Die Frei
gabe dieser individuellen Freiheit ist dann aber zweitens auch der positive 
Sinn der Emanzipation. Die burgerliche Gesellschaft, die sich auf das 
System der Bedurfnisse beschrankt, gibt den Individuen und ihren Ge
meinschaften die von ihr unterschiedenen sittlich-geschichtlichen Lebens
ordnungen frei, statt sie auf ihre okonomische Ordnung zu reduzieren. 
Hierin liegt fur Hegel die Bedeutung der emanzipativen Entzweiung; die 
Alternative zu ihr ist der Anspruch der Gesellschaft, zum ganzen und ein
zigen Sein des Menschen zu werden. Dieser Anspruch ist auch fUr Hegel 
in der Gesellschaft im Spiel; darin liegt die Gefahr der Emanzipation. Aber 
Freigabe der Freiheit durch die Gesellschaft ist noch nicht ihre positive Be
wahrung und substanzielle Erfullung. Darauf hat Herr Pieper hingewiesen, 
und er hat die F rage gestellt, ob das so F reigegebene nicht notwendig verfallen 
muB, wenn die Freigabe nicht zugleich eine positive Bestimmung erfahrt. 
Fur Hegel ist die Freigabe des Selbstseins durch die Gesellschaft die Be
dingung dafUr, daB der Mensch auf ihrem Boden nicht der "Verges ell
schaftung" verfallt, urn so schlieBlich in seiner gesellschaftlichen Funktion 
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sein eigenes personliches Sein und den Zusammenhang mit den geschicht
lichen Lebensordnungen zu verlieren, in denen es seinen Grund und seinen 
Sinn findet. Aber dies bedeutet fur Hegel nun auch, daB die Gesellsehaft als 
solche nieht in der Lage ist, die Ordnungen zu erhalten, die sic freigibt, indem sic sic 
von sieh aussehlieJt. Die Aufgabe ihrer Erhaltung falIt daher fiir Hegel einmal 
dem Staat zu, den er deshalb gegen die Gleichsetzung mit der Gesellschaft 
abschirmt und durch den inhaltlichen Bezug auf die nicht mit der Gesellschaft 
identischen sittlichen und religiOsen Ordnungen definiert, deren reehtliehe 
Sicherung seine entscheidende Aufgabe auf dem Boden der modernen 
Welt wird. Aber auch der Staat ist fiir Hegel nicht die eigentliche Macht 
der Bewahrung; er ist darauf verwiesen, daB die Individuen seIber die 
geschichtlichen Ordnungen wahren, daB sie die Freiheit, die die Gesellschaft 
freigibt und der "sittliche" Staat sichert, mit substanziellem Leben erfiillen, 
daB die Macht der sittlich-geistigen Bildung im Staat und in der Gesellschaft 
erhalten bleibt, die Ordnungen zu bewahren und weiterzutragen, ohne die 
die freigegebene Freiheit leer werden und schlieBlich verschwinden muG. 
Hier ist in der Tat ein Lebensproblem der modernen Gesellschaft beriihrt; 
sie ist dabei,zur universalen Weltgesellschaft zu werden; ihr Subjekt ist der 
Mensch als Mensch; darin liegt ihre geschichtliche GroBe, vor der jede 
Form romantischer Riickkehr und Abkehr ihr Recht verliert. Aber in dieser 
Universalitat ist zugleich ihre Abstraktheit begriindet. Der Freiheit, die sie 
gibt, droht die Entleerung, wenn nicht die Lebensordnungen fiir sie er
halten bleiben, die ihr Sinn, Bestand und Erfiillung zu geben vermogen. 
Hegel ist, so will es scheinen, derjenige Philosoph, der dies Problem der 
geschichtlichen Kontinuitat in seiner radikalen Bedeutung fur die moderne 
Gesellschaft als erster erkannt und auszutragen versucht hat. Es sah in der 
Diskussion biswei!en so aus, als ware die revolutionare Theode von Marx 
und Engels die unmittelbare Konsequenz der Hegelschen Philosophie, als 
fiihre diese nur aus, was mit Hegel begonnen hat. Es diirfte indes wohl 
deutlich geworden sein, daB sich die Geister genau an dies em Punkt schei
den. Marx und Engels selber haben die GroBe Hegels dadn gesehen, daB 
er die Revolution erkannte, die mit der modernen Gesellschaft in die Ge
schichte gekommen ist, aber zugleich bleibt seine Philosophie fiir sie der 
Versuch, ein Bollwerk gegen ihre Vollendung und so gegen die Auflosung 
der Herkunftsordnungen zu errichten. So wird es fur sie notwendig, iiber 
sie als Philosophie hinwegzugehen und sie zu destruieren, urn den Weg fiir 
die revolutionare Veranderung der bestehenden Welt freizumachen. 
Wei! Hegels Philo sophie fiir Marx und Engels die hochste Form 
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der Theorie darstellt, die die burgerliche Gesellschaft gefunden hat, muB 
die Theorie der kommunistischen Revolution aus der kritischen Oberwin
dung Hegels entwickelt werden. Das gibt seiner politis chen Philosophie 
eine eigentiimliche Aktualltat. Es rechtfertigt in besonderer Weise den 
Versuch, sie neu zu interpretieren und aus der Oberformung durch Vor
urteile herauszuholen, die einer Zeit angehoren, fur die jede Form der 
spekulativen metaphysischen Philosophie unverstiindlich und sinnlos ge
worden war. 

8. Dazu gehort auch, daB Hegels Stellung zu Kant und zu den anderen 
Systemen des deutschen Idealismus und ihrer politis chen Theorie von 
neuem untersucht werden muG. Auf die Dringlichkeit dieser Aufgabe hat 
Herr Schalk mit seinen Bemerkungen uber Kants Verhaltnis zu Rousseau 
aufmerksam gemacht. Ich habe ihm und allen Herren zu danken, die zur 
Diskussion beigetragen haben; sie hat deutlich gemacht, wie viele Probleme 
und Fragen in dies em Felde noch offen sind und der sorgraltigen Unter
suchung bedurfen. 
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Vorbemerkungen 

Die Bibliographie hat die Aufgabe, neben .den Ausgaben cler einschHigi,gen 
Schriften Hegels die Literatur auf'zunehmen, die sich mit seiner Gesellschafts- und 
Staatsphilosophi,e rund mit \S'einen ,historisch-pol~tischen Abhandlungen von der 
Ohersetzung cler Wadtschrift (1797) his zur "Reformbill" (1831) befaBt. Sie be
schrankt sich hLierbei .aufden Zeitraum seit 1905; in dies em Jahre erschi,en Diltheys 
"Jugendgeschkhte HegeIs" ,di,e den AnstoB zur Erneuerung des Hegelstudiums und 
der Hegelforschung gab . .Klter,e Arbeiten sind nur insoweit berucks1chtigt worden, 
aIs sie nach 1905 wieder neu aufgdegt wurclen. 

Obwohl so die Aufgabe der Bibltiographie auBerlich klar umrissen ist, trifft s,ie 
auf bes~immte, mit der Eigena,rt cler Hegelschen Philosophie und ihrer Deutungs
geschichte zusammenhangende Schwi,erigkeiten, die es angezeigterscheinen lassen, 
von vorneherein die Grenz,en deutlich zu machen, die einer Bibliographie zu Hegels 
poLitischer Theone gesteckt sind. 

Die "Rechtsphilosophie" laBt sich gewiB aJ,s die groBe ZusammenfaJssung der 
Staats- und Gesellschaftsl:ehre Hegels verstehen; aber daiS bedeutet nicht, daB sie 
sich auf ,den Bereich des Stalats- rund GesellschaftsprobIems beschrankt. Darin liegt 
hier die Schwierigkeit: Die pol1ti:sche Theorie s,etzt philosophische Zusammenhange 
voraus, die iibe,r si'e sdbst hinausweisen. So wlird cler Gegenstand der "Rechts
philosoprue", w,ie 'es inder EinI,eitung (§ 33') heiBt, als di,e Freiheit, ais ,dLie "Ent
wickLung der Idee des an und fursich freien Willens" best,immt, und zwar so, daB 
nacheinander das "Iabstrakte Recht" ,die "Moralitat" und die "Sittlichkeit" be
handelt werden, wobei de'r Staat zusammen mit der F,amiIie und der burgierlichen 
Gesellschaft unter den IBegriff cler Sittlichke,jt fallt. In der Verbindung von Recht 
rund Sintli,chkeit (MoraJ,~tat) steht diese Schrift -ahnJ,ich wie noch Kants "Meta
physik der Sitten" - in cler durch die Zusammenfassung cler R,echtls- und der 
Tugendlehre gekennzeichneten Schultradition cler Ethik. So ,ist sie zunachst po
litische Theori,e ,in dem allg,emeinen Sinn, ,indem Aristoteles die Ethik als "po
litische Wisslens·chaft" (emcrTIJ[LY) 7t'OAmx1) ve11Standen hat, sofern fur sie das sitt
lime Handein seinen Ort 1m "Staat" (,in cler Gesel1~chaft) hat, 'llruddie politische 
Otdnung ihrerseits in der sittlichen Verwirklichung der Fl'eiheit ihren Grund und 
ihr Umwillen f,indet. Dazu kommtdann die fur Hegel 'entscheidende ,aktuelle 
politische Bedeutung ,der "Rechtsphilosophie"; sie liegt darin, daB s,ie philosophisch 
dols Probl,em der "Entzweiung" aufnimmt und austragt, das mit dem Aufkommen 
,cLer modemen Gesellschaft und mit ihl'er politismen Revolution zur Verfassung des 
g:egenwartigen D:lseins in allen seinen Schichren geworden ,ist. Aber die Ausein
andersetzung mit ,di,esem in der 'SoziaJ,en und politisch.en Umwalzung hegrundeten 
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Problem der Zeit beschrankt sich keineswegs auf die "Rechtsphilosophie" und auf 
diej,enigen Schriften Hegels, die wi,edi'e "wissenschafdich.en Behandlungsa'rt,en des 
NatUf'l1echts" (1802).den Zusammenhang mit den Fragen der politischen Ordnung 
unmittdbar erkennen lassen, sondern ist fur seine Philosophie im ganzen konsti
tutiv, sof,ern sie Philosophie der Vernunft und des Seins im Verhaltnis zu ihrer 
durch ,die Entzweiung geschichdich hestimmten Zeit ist. In nahezu ,aHen SchI'iften 
und Vorlesungen Hegds von den J enacr Druckschriftlen an und bere,irs in den 
Jugendschriftcn der Berner und Fmnkfurter Zeit fil1den 8ich ,daher Auseinander
setzungen mitder Revolution und ihr,er Philosophi,e, aberebenso auch mit der 
romantisch-restaurativen Philosophi,e der Subjektivitat und ihrer Flucht aus del' 
politisch-gleschicht1ichen W,irklichkeit, und cli,es nicht selten - wie inder "Phano
menologie", der "Philosophie der Geschichte", der "Geschicht,eder Philosophie" -
an den Brennpunktender DaJrstellung, wo di,e prinzipiellen Entlscheidungen zu 
Wort kommen.Es ist zWlar moglich, Religion, Kunst, Recht, Weltgeschicht,e, Philo
sophic al:s "Lebensgehiete" zu verst1ehen, denen s,ich Hegel nach.einander in ihrer 
Gegebenheit zuwendet. Aber der tiefere phi1osophi~che Zusammenhang kame 'So 
nicht zur Sprache. Di,e Welllgeschichte soIl nach den Emanzipat:ionstheorien mit 
der modemen Welt ihr,em Ende zugehen; dre a,sthetiische Kunst wird flir die 
Philosophie der Subjektivlita,t zur Macht der poetischen Dberwindung der Ent
zweiung und zum Trager cler Wiederherstellungder durch Aufklarung und Re
volution Zlel1storten "aiten Welt". Eine Theologie ,der Ir,einen Innerlichkeit ist dabei, 
die ReLigion auf das Gefiihl zu heschranken und die gesellschQftlich,e und politische 
Realitat dem Atheismus des Verstandes zu uberlassen. So geht es be,i Hegel uberall 
urn die Auseinande11SIetzung mit dem Problem der Zeit,das durch die politische und 
soziale Revolution gestellt ist. Si,e wird fur ~hnder Bezugspunkt, andem sich die 
Fa,den ,des philosophischen Gedanmens zum Ganzen des Systems verknupfen. Daher 
tlrittdi:eser nil1gendwo ganz QUS dem politischen Zusammenhang heraus. Sie bildet 
so zuglei,ch auch limmer die Vorausset,zung fur Hegds unmittelbare und ausdriick
liche AUiscinandersetzung mit den politischen Problemen der Zeit in seinen politi
schen Abhandlungen. 

Dieser universalen Bedeutung ,des Pol~tischen fUir die Philosophie Hegels kann 
die Bibliographie nicht g,erechr we'rden; si!e muB sichauf ,die Arbeiten beschranken, 
di,e Staat und Gesellschaft ,thematisch zum Geglenstand hahen. Sie ist damit in der 
Gefahr, ihrerseits der Vorsrellung V011Schub zu Jeisten,als habe das politisch,e Pro
hlem fur He~el lediglich eine hegrenzte, gleichsam "spezieHe" Bedeutung und ais 
wa,l1en our diejenigen Arbeiten fur s'cin V'e1'!standnlcs wichtig, die sich ihm unmittel
bar zuwenden. iDilthey hat Hegels Jugendentwicklung wesentlich aus dem Ge
sichtspunkt ·des Religiosen verstandten, Lukacs hat sie ,rein politisch gedeutet. Seine 
Arbeit g,ehortdaher ",chon durch ihre Themacik in ,den Zusammenhang der Biblio
graphie hinein, wa,hrend Diltheys Darstellung ei!!?ientlich herausbIeihen muBte. 
Dennoch wird nur derjenig1edie politische Fragestellung des jungen Hegel richtig 



84 Anhang 

verstehen,der sic auch in dem VOn Dilthey geschilderten religiosen Zusammenhang 
sieht, der uberhaupt erst die leideiliSchaftliche Anteilnahme verstandlich macht, die 
Hegels Auseinandel"setzung mit der Revolution damals erfiilke. Das ist ein Beispiel 
fur viele. Es gibt Darstellungen,die, ohnedie politischen Problemezu hetruhren, 
doch die fiir ·diesteen~scheidend wichcigen Zusammenhange seiner Philosophie be
handeln, und es gibt andererseits Arbeiten zur R,echts-, Staats- oder Geschichts·· 
philosophie Hegels, die seine Btegriffe so formal und so ausschJiemich aus dem 
"System" verst,ehen,dag in ihnen der Zusammenhang seiner Philosophie mit den 
politischen Problem en der Zeit wie ihre aktuelle politische Bedeutung verschwindet. 

Die hier liegende sachliche Schwiterigkeit lagt sich fiir die Bibliograph~e nicht 
beheben; e3 mug geniigen, auf sie hinzuweisen und auf die Einseitigkeit aufmerk
sam zu machen, die sich nicht weird vermeiden lassen. 

Di<e zentrale Bedeutung des polittischen RrobIems fiir Hegels Philosophic hat 
~urFo1ge g,ehabt, dag vor :aHem inder Zeit von 1830 h]s 1848 und dann bis heme 
die wichtligere Ausleinanderset'Zung mit ihr nicht im Raum der wissenschaftlichen 
Philosophie, sondern VOn den policischen Ideologien, aher auch von der pOllt,ischcn 
Geschichtsschreibung und den Staats- und Rechtstheorien gefuhrt wOl'den ist. Das 
Verhaltnis VOn Marx und Engels zu Hegel, so sehres heurttc im V ordergrwld des 
Intter,e5'Se5 st.eht, ist nUl" ein Beispid dafur, in weIchem Umfang die Auseirrander
setzung mit lihm zu einem fortwirkenden Bestandt,eil der politischen Ideeng,eschicht~ 
bis auf den heulligen Tag geworden ist. Dite Rechte wie die Linke haben ihn fur sich 
beansprucht, aber auch innerhalb der politischen Groppen und Richtungen gibt es 
ein lcidenschaltliches Fiir und Wider. Wah rend z. B. Rosenkranz und Sietze die 
HegeIsche Philosophie als Inkamation des preugischen Geistes feiern, hat K. E. 
Schubarth Hegels Staatsphilosophie als "unvereinbar mi,t clem obel.1sten Lebens
und Entwiddungsprunzip des pl'eugischen Staates" verworfen. Aus diesem Anlag 
schreibt damalis Varnhagen von Ense: "So woHen wlir uns 'an der Betrachtung star
ken, dag ,die Hegelsche Staatsphilosophie lange Zeit wegen ihres Servilismus ge
schmaht,seilt kurzem abel' des Liberalismus, des versteckten Aufrufs ,zur Empo
rung beschuldigt, jenen Kreis von Verdachtigungen, denen kein gediegenes Werk ... 
sich entziehen kann, nunmehr gliickIich durchlaufen hat" (beide Stellen zit. nach 
Anmerkungen Hoffmeli"'ters, HegteIs Briefe S,d. III S. 407 H). 

Di.e51er Kro:sIauf VOn Blewundem und Verwerfen bleibt aber fiir die 'Spannungs
reiche Geschichte del' p01itischen Nachwirkung Hegels his heute typisch. Wahrend 
er na:ch 1945 fur Popper, fur v. Martin u. a. zum Vater und Urheher des Faschis
mus wiI1d, hat er fur den Nallionalsozialismus sdhst niemaIs eine ahnliche Roll>! 
wie etwa die Philosophie Nietzlsches gespie1t, ist aber auch hier, wenn man sich mit 
ihm auseinandersetzt.e, umstrittlen gebl:iteben. Fur Steding (Das Reich und di,e 
Krankheit der ,europaischen ~u1tur, Hamburg 1938, 41942) der wahre Prophet 
des "Reiches", wird er von ander,en als Philosoph einer europaischen Universalitat 
und so aI,s Gegenspieler der "volksgebundenen" !lIationalen Erneuerung abgeIehnt. 
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Diese in Schliben ,des Vordrungens und Zurlickw,eichens seit det Zeit Hegel's fort
wirkende huseinandersetzung mit ihm kommt auch in der Hegelfor:schung nicht 
ZUl" Ruhe. Das Bild seiner Philosophie list auch flir s~e noch nicht fixilert; sein Ge
danke ist weder politisch-geschichtlich noch philosophisch in die Geschichte des 
Geistesendglilcig eingeordnet; die Probleme, die [hn bewegen, sind noch Coder 
wieder) Probleme des gegenwartigen Lebens. 50 kommt es, dag auch di,e historische 
und philosophische ForschlUllg durch die positiven und kritischen Gesichtspunkte 
der Auseinandersetzung undder Anknlipfung durchdrungen wird; offen oder ver
borgen bleibtdLie Tendenz wirksam, Hegel im Zusammenhang der gegenwartigen 
Probleme zu verstehen und seine Philosophie 'so - im Aneignen und Abstogen -
zu einem Element in Ider iHest,immung,des eigenen Weges zu machen. Wa.hl'erud 
cine von Dilthey ausg'ehende wichtige Richtung Hegds Philosophic vor aHem aus 
dem Ursprung der theologisch-rdigiasen, "irrationalisti'schen" F ragesteHung seiner 
Berner und Frankfurter Zeit versteht und 'sie so ganz aus ihrem politisch-geschicht
Lichen Zusa.mmenhang herausruimmt, bleibt die Deutung seiner politischen Theone 
unter clem Einflug vor aHem cler politischen Histori,e (Meineck,e u. a.) Lange, viel
fach bis heute, an die Auseinandersetzung urn das Verhaltnis von Staat, Nation 
und Yolk und urn die Probleme des Machtstaates gebunden. DemgClgenliber tritt 
das Geselhchafrsproblem, vor allem Lin Deutschland (und hiu im Grunde bis 
heute) fast ganz zuruck; die bedeutsame Wirkungslin~e, die von Hegel zu Lorenz 
v. Stein flihrt, bricht ab; erst die Auseinandersetzung mit clem Marxismus flihrt 
hiCir zueinem Wandel, und Hegels Philosophie cler Gesellschaft wird zunachst un
ter dem Gesichtspunkt cLer Ell!twickhmg, die von ihr liber die Junghegelianer zu 
Marx hinflihrt, dann aber auch als diese und flir IsLich selbst neu 'erschiosisen und ist 
nun - voraHem in Frankl'eich, in England und in den USA - zum Gegenstand ein
dringlicher Untersuchungen geworden. 

Die Bibliographie mug darauf v,erzichten, di,ese vielfach verzweigt,e Geschichte 
cler politisch,en Wirkung Hegdseinzubeziehen; das 5chrifttum, das hier berlick
Slichcigt wel1den mligte, ist unubersehbar; aber nicht dies allein list f,lir ihre Aus
klammerung maggebend. W 0 cler Gedank'e unmittelbar zum aUgemeinen Element 
der geistigen und p01itischen Se1bstbestimmung wird, cla gehter in so vidfaitige 
und viehchichtig,e Bez!rehungen ein, Idag ohnedie geistesgeschichtliche Einordnung 
und Deutung das RIe5ultat cine bibliographische Anhaufung von Titdn ware, die 
herausgenommen aus clem Zusammenhang ,des ,durch sie reprasentierten Lebens, in 
ihl1er unhestimmten iB,e.ziehungslosigkeit nichts mehr zu sagen ve·rmochten. So be
schrankt ,sichdi:e BihIiographie im wesentlichen auf diejenigen Schriften und Ab
handlungen sCiit 1905, die .a1s historische oder philosophische Unt'ersuchungen zur 
politrschen Theorie und Philosophie Hegels in den Boereich cler Hegel-Forschung 
gehoren. Fr:eilich miissen dabci, wi,e die Dingie liegen, di'e Grenzen notwendiger
weise JIiegend bIeiben, sodagdie Aufnahme of~er zur Ermessensfrage wird. So 
wurden auch Schriften von rein pol'emischer oder 'ideologischer Aktualitat nur 
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gelegentlich auf genom men. Die BibliOigraph~e kann schon 'Cleshalb nicht den An
spl'uch auf Vollstandigkeit ,erheben. Leider Wi'l1d ,dar,iiber hinaus auch sonst manches 
fehIen; es erWlies sich als unmoglich ~soUten AbschluB und Drucklegung der Biblio
graphie nicht ins Unab",ehbare hinausgeschoben werden) samtliche, besonders ,auch 
die im AuS'landerschienenen Schriften, restlos zu ermittJeln und w heschaffen. Das 
gilt - bedauerlicherweise - vor aHem flir ,die vermutlrich umfangreiche sowjetische 
Literatur. 

Dals philosophische unddas h~storisch-politische Inter,esse flir di.e Philosophie 
Hegels rrimmt gegenwartigzu. Dringende Aufgaben, wie etwa die Geschichte der 
politischen Nachwirkungen Begets, a:ber auch der Hegelfollschung in diesem Jahr
hundert mliBten in Angriff genommen werden. Nach clem Kriege hatte Johannes 
Hoi/meister gemeinsam mitdem Verl;age Felix Meiner die Fortflihrung der be
reits 1907 von Lasson begonnenen, dann aber immer wi'eder durch das allgemeine 
Geschickder Zeit unterbroch,enen kritischen Ausgabe der Werke Hcgels mit einer 
bewundernswlirdigen Energie lihernommen. Der Tad hat ihn ausdieser Arbeit 
herausgeriSisen (gelst. am 19. Okt. 1955). In den Dienst ihrer Weiterflihrung trat, 
nicht weniger gediegen fijr sie als Hoffmeist.er geriistet, Erwin Metzke; auch er 
wurde un's durch 'einen frlihen Tad (ge'st. am 3. JuIi 1956) - kaum ein J ahr spater -
entriSisen ". Nun muB die Aufgabeeiner kritischen Edition wiederum aufge
nommen werden; aber ,schon ,di,e von HoHmeister vorgelegt'en Bancle enthalten 
so viel neues Mat1e11ial, daB die Forschung hi'eraus neue Aufgaben und Impulse 
erhaken kann. Man wil'd insbesondere 'sagen mUss en , daB Hoffmeister durch die 
Sammlung der Bride von und ,an Hegd I~n ihr,er reichen Kommentierung VOl" 
aHem den bi'sher weniger bekannten Bereich des personIich,en Lebens,der person
lichen Meinung und Oberzeugung Begels ineiner W:eise neuel'schloslsen hat, daB 
schon j1etzt neue Moglichkeit.en zur Auseinandellsetzung mit dem konventionellen 
HegelbiLd bellei~gestel1t sind. Eane kriti:scheEdition~st dasentsagungsreiche und in 
der Offentlichkeit nie voH gewlirdi,gte Werk, von demdie Forschungin ihrer 
Genauigkeit und in ihrem Niveau immer abhangig bleibt. Hoffmeister hat ihr 
neue W:ege g,eebnet und Altes tin besserer Zurlistung zur Verfiigung gestellt. Das 
wird dem '&n'slehen seines Namellis inder Hegelforschung Dauer verleihen. 

So w,uchsen der philosophischen AuseinanderS'etzung mit Hegel vielfaltige neue 
Aufgaben zu. Die folg,el]cie Bibliographie mochte ihr flir ihren Weg im Felde der 
politJi'schen Theori'e und Philosophie Begels nlitzlich sein; sie wird von dem 
Wumsch'e heg.Ieitet, daB ,die Ischnell wachsende FOI1schung 'sie bald liberholen und 
damiit liberfliissig mach,en moge. 

~·(Vgl. die Gedachtnisschrift des Meiner-Verlags fUr Hoffmeister, Hamburg 1956, und 
daselbst die Bibliographie seiner Hegel-Arbeiten; Erwin Metzke veroffentlichte die folgen
den Untersuchungen zu Hegel: Karl Rosenkranz und Hegel, Leipz,ig 1929; Kommcntar 
zu Hegels Voneden, Tiibingen 1949; Hegel und Cusanus, in der Heimsoeth-Festschrift der 
Kantstudien 1956). 
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Das letzte Wort der Vorbemerkung mug der Dank an die Universitatsbiblio
thek in Miinster seinj si'e verfiigt iiber ,einen reichen B,estrand an Hegel-Lit,eratur, 
der vor a11em, da's so11 hirer 'erwahnt srein, alliS diem Namlag Theodor Steinbuchels 
~tammtj ,rue miihse1ig,e Arbeit, die in Munster nimt yorhandenen Biicher au:s ande
ren Bibliotheken zu besmaHen, hat Fraulein Dora Heyer auf sich genommenj ihr 
sei an dieser Stelle besonders grediankt, wieauch Fraulein Evamaria Sobek, die das 
Namenregister zusammenstellte. JR. KfG. 

Gesamtausgaben 

Beim Tode Hegels lagen ,cine Anzahl rseiner We'rke als Biimrer vor, dazu ein 
Korpus von Manuskl1ipten ausallen Lebensz,eit,en Cdas Rosenkranz und Haym 
benutzten, rda:saber enst gegen Endie des J ahrhunderts geordnet und stiickweise 
veroffentLicht wUl1de) sowi'e Nachsmriften aus seinen V orlesungen. Aus ,den ge
druckten W,erken und den V orlesungsnachsmriften smuf ein Kreis seiner SchUler 
die ,erste GesamtaU'sgabe: 
WVF Geol'g Wilhelm Fl1iedrich Hegels Werke: VoUstandig,e Au:sgabe durm 

,einen Vel1ein von Freunden des Venewigoen [Ludwig Boumann, Fried
l1ichFol1Ster, BdUlar,d Gans, Karl Hegel, Leopold von Henning, Hein
rim Gustav Hotho, Philipp Marheinecke, Karl Ludwig M~melet, Karl 
Rosenkranz und Johannes Schulze]: 18 Bde., B,erlin 1832-1840. 

1m Zusammenhang mit ,den FOl1smungen Diltheys und diem ,allgemein wieder
erwamenden 1nteres~e an Hegel began'll 1907 Georg Lasson mit einer kritismen 
Neuausgabeim Rahmen dier Philosoprusmen BibIiothek des V,erlags von Felix 
Meiner: 
WL Georg Wi,lhelm Fl1iedrim Hegel: Samtlime Werke. Hrsg. von Georg 

Lasson. Geplant auf 24 Bde., jedom nieabgeschloss,en. Von 1930 an 
rdurm Johannes Hoffmeister als kritische Ausgabe fortrgefiihrt. 

Zur hundertsten Wiederk,ehr dres Todestages wurdie die Au:sgabe des Vereins der 
Freunde im Faksimileverfahrlen, j,edom mit teilweise y,erandert,er Anol1dnung und 
einigen Zus3Jtzen innerhalb oder ,im Ans,mluB an ,die Ausgabe neu herausgegeben: 
WG Georg Wilhelm Fri,edrim Hegel: Samtlim'e Werk'e. Jubilaumsausgabe 

in zwanzig Banden. Auf Grund des von Ludwig Boumann ... etc. be
sorgten Originaldruckes im Faksimileverfahren neu herausgegeben von 
Hermann Glockner. Stuttgart 1927 ff. (Einige Bde. in mehrel1en Auf.
lagen.) 

An diese Ausgabe rangesmloSlSen: 
Dok Dokumente 'Zu Hegelrs Entwicklung. Hsg. von Johaonnes Hoffmeister, 

Stuttgart 1936. 
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Nach dem zw,ei,ten Weltknieg wurde die Ausgahe in der Philosophischen Biblio
thek wieder aufgenommen urud nach zum Teil S1Jrengeren Grundsatzen neuge
staltet: 
WH Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Samtliche Werke. Neue Kritische 

Ausgabe, Herausgegeben von Johannes Hoffmeister. Hamburg 1950ff. 

Die Ausgaben der Schriften zur Politik und zur politischen Theorie 

Es sind samtliche ermittelten Veroffendichungen aufgeflihrt, onne Rlicksicht 
auf ihJ:1e Vodaufigkeit, VoHsdndigkeit, ihrenkritisch.en oder 'llnkritischen Cha
rakter. 

Nichteinbezogensirud dieeinschlagigen Aibschnitte in den librigen Werken, 
deren ZusamanensteUung einem Sachregist.er obliegen wlirde. 

1. 

(Anonym) Vertrauliche Briefe liber das vormalige Staatsrechtliche ¥erhaltnis 
des Wadtla:rudes (Pays de Vaud) zur Stadt Bern. Bine vollige Aufdeckung der 
ehemaligen OliJgal'chie des Standes Bern. Aus .clem ,Franzosi'schen eines ve,rstorbenen 
Schweizers liber,s·etzt und mit Anmerkungen ver~ehen. Frankfurt am Main. In .de'r 
Jagerschen Buchhandlung 1798. 
~ Falkenheim, Hugo: Bine unbekannte politische Druckschr~ft Hegds; in: 

Preu£i:sche J ahrhlicher, 138 (1909) S. 193'-210. 
- Aus den" V ertrauIichen Briden liber das vormalige Staa~srechtliche Verhaltnis 

des Wa.dtlarudes ... zur Staldt Bern .... Aus dem Franzosischen ... libersetzt 
und mit Anmerkungen vers'ehen. FrankfuJ:1tam Main ... 1798"; in: Dok S. 247 
bis 257; Anmerkungen dazu S. 457-465. 

2. 

Ober die neuest,en inner en Verhaltnis~e Wiirttembergs, besonders liber die Ge
brechen der Magistratsverfassung. 1798. 

- (I:) Rosenkranz (1$. u. Nr. 3), S. 91-94. 
(II:) Haym (s. u. Nr. 3), S. 483-485. 

- (I + II:) Mollat 1893 s. u. Nr. 4), S. 138-143. 
- (1+11:) WL IBd. VII (Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie) S.150-154. 

3. 

Verlol'ene Manu'sk'ripte nach Karl Rosenkranz: G. W. F. Hegell'! Leben, Berlin 
1844, und Rudolf Haym: Vorlesungen liber Hegel und 'seine Zeit, iBerLin 1857 -: 
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- [Aufsa'1:1z iiber ,die VeranderUJIlg, welche im Krie~wesendurch ,den Obergang 
cines Staates aU'S IdeI' monarchi!Schen in die republikani'sche Form entsreht; urn 1797; 
vgl. Rosenkranz S. 62, Haym S. 64.] 

- [Detaalstudlen zur FJnanzverfassung des Kantons Sern; ,urn 1798; vgl. Rosen
kranz S. 61, Haym S. 64. Ook S. 462.] 

- [Notiz,oo zu Kants Rechtslehre und Trugendlehre und Metaphysik ,der Sitten; 
1798; vgl. RosenkrallJz S. 86 ff.; Oak S. 280 und S. 467.] 

- ["Kommentar zur deutschen Obel"sfltzung von Stewarts Staatswirtschaft, den 
er yom 19. F,ebruar his 16. Ma,i 1799 schl"leb und ,der noch vollstandig erhalten 
ist . .. " Rosenkranz S. 86. Dok S. 280, dazu Ook S. 466 U 

4. 

Kritik der Verfassung iDeutschland-s. 1802. 
- [Bruchlstiicke zitiert von Rosenkranz S. 235-246 und Haym S. 68-78 (Ref.); 

485 bis 492.] 
- Kritikder Verfaswng DeutschlallJd-s. Aus dem handschl"ifdichen NachlaB 

hrsg. von Georg Mollat, Kassel 1893, VI + 143 S. 
- Die VerfassullJg DeutschlallJds; WL Bd. VII (Schr. Z. Pol.). 1913, S. 1-154, 

21923 S. 1-154. (davon S. 137-149: Anhang 1: Fragmente zur "Verfa:ssung 
Deutschlands". ) 

- DJ'e Verf,assung Deutschlands. BingeI.eitet ullJd auf Grund des handschcift
hlchen Nachlasses hrsg. V. Dr. Hermann Heller, Leipzig (Reclam-B~bliothek) 
(1923), 164 S. 

- Die Verfassung ,des Deutschen Reiches. Eine politilsche FIllglSchrift V. G. F. 
W. H. aus Idem handschriftlichen Nachl'asse des Verfassers in der PreuBischen 
Staatsbilhliothek zu iBedin neu herausgegeben von Georg Mollat. Stuttga,rt 1935, 
X + 13'1 S. 

- Erster EntW'Urf z,ur "Verfas'sungdes Deutschen Reiches"; Dok S. 282-288, 
vgl. S. 468-470. 

- Ein Blatt Z'Ul' "Verf.assung des Deutschen Reiches"; Dok S. 309-312, vgl. 
S.474. 

5. 

Gber ,die wissenschafr1ichen Behandlungsartendes Naturrechts, seine Stelle in der 
prakcischen Philosophic, und sein Vel"haltnLs zu Iden posiciven Rechmwissenschaften. 
In: Kriti:sches Journal der Philosophie, hl"sg. V. Schelling und Hegel, Bd. II 

* James Denham Steuart, (1712-80): An Inquiry into the Principles of Political 
Economy, 2. Vol., London 1767; 3. Vol., Dublin 21770. Dt. Dbers.: 2 Bde. Hamburg 1769; 
5 Bde. Tiibingen 1769-72; 3 Bde. Jena 1913/4. Der Name wird Ste"u"art gesmrieben; das 
ist Dok S. 466 f. zu korrigieren. 
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Heft 2 S. 1-122 u. 3 S. 1-34; Tiihingen 1802/3. [Auch separat zusammen und 
durchpaginiert; It. Lasson, WL B,d. VII, S. 508 f.] 

- dass. WVF Sd. I (Philos. Abh .... ) 1832, S. 321-423. 
- dass. WL Bd. VII (Schr. z. Pol. ... ) 1913, S. 327-416, 21923, S. 325-411. 
- d~s. WG Bd. I (Aufs. a. d. Kdt. Journ. u. a.) 1927,21941, S. 435-537. 

6. 

System del' Sittlichkeit [180213], aus dem handschr,iftl. Nachl. hrsg. VOn Georg 
Mollat. Osterwieck.!Harz 1893, S. 1-53. Anhang: Segriff, Entstehung und Formen 
des Staates, S. 54-60.':' - Die Stan de, S. 60-68.':":' 

- dais'S. WL B<d. VII (Schr. z. Pol.) 1913, S. 417-503, 21923, S. 413-499. 
Fortsetzung des "Systems ,der Sittlichkeit" Dok S. 314-325, vgl. S. 475. (Referat 

nach Rosenkranz, S. 132 H. und Haym S. 165 u. 415 f.) 

7. 

Verhal1ldlungen Lin der Versammlung der Landstande des Kon'igreichs Wiirtt,em
berg im Jahre 1815 und 1816. I.~XXXIII. Abthl. In: Heide1bergische Jahrbiicher 
der Literatur, Heidelberg 1817, Nr. 66-68, 73-74. 

- Beurtheilung der im Druck erschienenen Verhandlungen etc. WVF Bd XVI 
(Verm. Schr. 1) 1834, S. 219-360. 

- Verhandlungen ... etc. WL Bd. VII (Schr. z. Pol. ... ) 1913, S. 155-281, 
21923, S. 155-280. 

-Beurtheilung der ... Verhandlungen ... etc. WG Bid. VI (Smr. a. d. Heidelbg. 
Zt.) 1927, 21938/42, 31956. S. 3'49-490. 

8. 

Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft 
im Grundrisse, Berlin 1821, XXVI + 355 S. 

-dass. WVF Bid. VIII, 1833,21840,31854, XX + 432 S. 
- ,cLass. mit eine,r Einleitung hrsg. v. G. J. P. J. Bolland, Leiden 1902. CC+ 336 S. 
- ,dass. WL B,d. VI, 1911, XCV + 380 S. (Zusatze aus He~els Vorlesungen, 

zrus. gest. v. Ed. Gans: S. 281-371.) 
- Hegels handschriftIiche Zu",atze zu seiner Rechtsphilosophie. Hrsg. v. Georg 

Lasson. Hegel-Archiv Bd. II, Leipzig 1914, Heft 2, S. I-V u. 1-60. 
- Rechtsphilosophi,e, in: Hegels Schriften zur Gesdlschaftsphilosophie Teil 1; 

Philosophie des Geistes und Rechtsphilosophie. (Die Herdflamme, Bd. 11) J ena 
1927, S. 441-943 [ein vollst. Abdr. d. Rechtsph. nach del' Ausgabe von Gans 
183'3 ,u. 0.]. 

" Jen. Realphilos. II, WL Ed. XX, 1931, S. 244-252. 
** = Jen. Realphilos. II, WL Hd. XX, 1931, S. 253-263. 
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- Grundl. d. Phil. d. Rechts ... (Mit den von Ed. Gansred. Zus. a. H's. Vor
lesungen) WL Bd. VI. 1930. XCIII + 380 S. 

- Eigenhandige Rarrdbemerkungen zu seiner Rechnsphilosophie. Aus der Hand
s·chrift herausgegeben von Georg Lasson (Anhang Z'Il ,den Grundlinien der Philo
sophie des Rechts. WL Ed. VI). 1930, 124 S. 

- Grundl. !d. Philos. d. Rechts ... Bd. VII Stuttgart 1928, 21938, 31952, 456 S. 
(Faksimile von WVF Ed. ~III.) 

- Gmmdlinien der Philosophie des Rech1JS m~t HegeIs eigenhanJdrgen Rancl
bemerkungen in !Seinem Hanclexemplar ider Rechtsphilosophie. Herausgegeben von 
Johannes Hoffmeister. Bd. XII, Hamburg 1955, XVII + 434 S. [ohne die Zusatze 
aus den Vorlesungen, Idie [n einemzweiten Tleilband neu bearbeioet herausgegeben 
werden soUen]. 

-,dass. B,erlin 1956 (Lizenzausgabe flir die DDR). 
[Vgl. uber die Philosophie des Rechts auch die entsprechenden Abschnitte in den ver

schiedenen Fassungen der Enzyklopadie: a) Propadeutik (1809(11), WVF Bd. XVIII, 
WG Bd. III, - b) sog. Heidelberger Enzyklopadie (1817), WG Bd. VI, ed. Bolland, Lei
den 1902. - sog. GroEe Enzyklopadie (zuletzt 1830), WVF Bd. XVI-XVII, WL Bd. V, 
WG Bd. VII-X.] 

[J. JaneH verzeichnet 1930 (Lit. Ber. a. d. Geb. d. Philos., H. 23, S. 41) vier italienische 
Ubersetzungen der Rechtsphilosophie: Turchiarulo, Napoli 1848; - Novelli, Napoli 1863; 
- Messineo, Bari 1913; - Passerini, Torino 1925. - Neuel'dings: ... tr.ad. F. Messineo. 
Con note alla fiilosofia del diritto, trad. A. Plebe, Bari 1954.] 

9. 

Rede be[ der dritten Sakularfeier der Dbergabe der Augsburgischen Konfession 
(den 25. Juni 1830). [lat.] 

- WVF Bd. XVII (Verm.Schr. II) 1835, S. 318-330. 
- Dt. Obers. v. Georg Lasson: Die prot!estan~ische Fr!eiheitsidee. In: Die prote-

rstantische Staarsidee, hrsg-. v. Walter van der Bleek, Leipzig 1919, S. 29-42. 
- [FaksimiIe nach WVF Bd. XVII:] WG Bd. 20 (Verm.Schr. a.d.Berliner Zt.) 

1930, S. 532-544. 
- L!at. m. ,dt. Obers. v. Johannes Hoffmeister: WH Bd. XI (Berliner Schriften) 

1956, S. 30-55. 

10. 

Dber die engIic5che Reformbill. In: Allgemeine PreuBische Staatszeitung, 1831, 
Nr. 115-116 und 118 [der SchluB wurde auf koniglichen BeEehl unterdriickt und 
nur lin 'einem privaten Sonderdruck verbreitet, Lasson WL B.d. VII, S. XXVI]. 

- dass. WVF Bid. XVII (V,erm. Schr. 2) 1835, S. 425-470. 
- class. WL Bid. VII (Schr. z. PoL ... ) 1913, 5.283-326,21923, 5.281-323. 
- dass. ph. B. TA. H 6. Leipzig o. J. (1918). 
- dass. WG Bd. XX (Verm.Schr. a. ,d. BIn. Zt.) 1930, 5.473-518. 
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-daJsrs. WH Bd. XI (Berliner Schriften) 1956, S. 461-506. (dazu S. 781-786, 
u. a. zwei Entwurfe aus Idem Ms.) 

Nachtrag: Von Interesse fiir Hegels politisches Verhalten sind vier Briefe an Gustav 
Asverus (v. 18. X. 1824; 4. I. 1825; 8. I. 1825; 29. III. 1825), die den Fortg,ang der in 
Brief Nr. 358 Yom 27. VII. 1819 (Briefe ed. Hoffmeister, WH Bd. XXVIII, S. 216 f.) 
verhande!ten Sache betreffen. Sie wurden aus dem Besitz des Marx-Engels-Instituts in 
Moskau im Hegel-Gedenk-Heft der Zeitschrift "Unter dem Banner des Marxismus" (5. Jg. 
H. 2, WienlBerlin 1931, S. 285-294) veroffentlicht. In Hoffmeisters Ausg,abe fehien sie. 

Auswahlausgaben 

1. 

Georg Friedrich WilheJm Hegel: Der Staat. Herausgegeben und eingdeitet von 
Paul Alfred Merhach. Leipzig 1924, 326 S. 

2. 

Begels Schriften zur Gesellschaftsphilosophie, T,eil I: Philosophie des Geistes 
und Rechtsphilosophie. (Mehr nicht erschienen). Herausgegeben, mit Einfuhrung 
uilid Anmerkungen vers'ehen von Alfred Baumler. Jena 1927, 940 S. (Die Herd
flamme Bd. llY-. 

3. 

Hegd und ,der preuBische Staat. (Hrsg.) Von GerhaJrd Gi,ese. (Teuhners Quellen
sammlung fur den Geschtichtsunterricht, III, 9). Leipzig 1930, 32 S. 

Hegel: Gesellschaft - Staat 
Henusgegeben undeingeleitet 
Bd. 39) Leipzig 1931. 

4. 

Geschichte. Eine Auswahl aus s'emen Werken. 
von Friedrich Bulow. (Kraners Taschenausgahe 

5. 

class., 2. erweiterte Auflage, 333 S. Leipzig o. J. 

6. 

Hegel he ute. Eine Auswahl am seiner politischen Gedankenwelt. Leipzig 1934, 
86 S. (ed. anonym*f). 

* Enthalt einen vollstandigen Abdruck der "Philosophie des Geistes" aus der "GraBen 
Enzyklopadie" und einen vollstandigen Abdruck der "Rechrsphilosophie'·.J 
** d. i. Johannes Hoffmeister, !t. Gedenkschrift fiir J. Hoffmeister, Hamburg 1956, S. 58. 
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7. 

Hegel, Georg Wilhelm FI1iedrich: Der Staat. Herausg;egeben und eingeleitet vo.n 
P;liul A1fl'ed Merb;lich. (KIoners Taschenausgabe Bd. 39 a). Leipzig 193'4. 335 S. 

8. 

Hegel, G. W. F.: Vo.lk - StIaat - Geschichte. Eine Auswahl 'aus semen Werken. 
Bea;rhei,tet und eingeleillet von F'riedrich BUlow. (Kroners Taschenausga.ben Bd. 39). 
Stuttgart 1939. VIn + 478 S. 

9. 

Heg,el: Recht - Staat - Geschichte. Eine Ausw,ahl aus !Seinen Werken vo.n Fried
rich Bulo.w. (Kroners Ta!Schenausgabe Bd. 39). Stutngart 1955. VIII + 514 S. 

Literatur zur politischen Theorie Hegels 1905-1956 

Die BibLio.graphie wUI1de wahreoo de!S Jahres 1956 zusammengestel1t. Ihr liegen 
zu Grunde: 

1. ,die (unzulanglichen) Biblio.groaphien vo.n Janko. jaIl!eff, a) Bibl. ausl. Hegel
Lit. in: Lit. Ber. a. d. Geb. d. Philos. cd. Ho.ffmann, H. 23 (1930); b) Bib!. d. ,deut
schen Hegel-Lit. f. hundert Jahl1"e (1828-1928), lib. H. 24 (1931) und eini.ge Lite
raturubersichtendes J ubilaulllll jahres; 

2. Idie deunschen allgemeinen Bibliographien: Hinl'ichs 1906-1910, DBV 1911 
bis 1925, HJV 1926-1935, DBV 193'6-1950, HJV 1951-1955, DNB A 1954 
bis 1956 (1), DNB B 1931-1943 (m. kl. Liicken), 1948-1956, JV dt. Hochschul
schr. 1904/5-1951, Dietrich A 1905-1955, ,Dietrich B 1925-1955; 

3. die internatio.nalen philos. Bibl.: de iBrie, Brubl. Philo.s. 1934-1945, Rep. Bihl. 
Lo.uv. 1947-1955; 

4. z·ahlreiche Erganzungen aus :den Lit:eratur-Hinwei!sen der angefiihrten oder 
all!derer Werke. 

Die Titel sind in chro.no.lo.gischer Fo.Ige aufgefuhrt, innerhalb IdeiSselben J ahres 
alphabetisch nach Verfassernamen ge01'dnet. Abdrucke o.der Auflagen ,derselben 
Arbeit sill/d getrennt an ihren Zeinstellen verzeichnet, im Falle blo.Ber TitelaJUflagen 
(mast ,engl.) ,ahgekurzt. Auf die .anderen Auflagen oder aJuf Obersetzungen i'st in 
eckigen KI.ammern durch Angabe ,der Nummer ,dieser Bibl. hingewiesen: ,,[s. 
Nr .... ]". Von Rezensionen sind nur gro~ere,aJUflsatzahnliche verz,eichnet; in ecki
gen Klammern wird auf Autor urud Nr. des besprochenen Werkes hingewiesen: 
"[zu Nr .... ]". 

Selbstanrug erschienenen Schriften ist ein ,,'f" vorangesetzt. 
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»[ -]" bezeichneteine VeroHentlIichung, die his zum Korrekturschlug noch nichr 
zum Augenschein hes·chafft wel'lden konnt,e, also sekunda,r mitgeteilt wird. 

1. "Dilthey, Wilhelm: Dire Jug,endgeschichte Hegds. Abhandlungen der PreuK 
Ahdemied. Wiss. Berlin 1905, 212 p. [so Nr. 58]. 

2. "Leseine, Leopolld: L'influenoe de Hegel sur Marx. (These doct.) Paris 1907, 
257 p. 

3. Adler, Max: Marx als Denker. (II. Der Wa,hrheitrsgehalt,der Hegdschen Philo
sophie. p. 11-23. III. Marx und HegeL p. 24-30) Hedin 1908. 

4. "Brie, Siegfried: Del' Volksgeist bei Hegel und in Ider historischen Rechts
schule. Berlin/Leipzig 1909, 35 p. (auch in: Archiy flir Rechts- und Sozialphilo
sophie, Bd. II, 1908/9, p. 1-10, 179-202). 

5. "Dittmann, F,ci·edrich: Der BegriH ,des Volksge,istes bei Hegel. Zrugleich ein 
Beitrag zm Geschichre Ides SegriHs ,der Entwicklung jm 19. Jahrhundert. Leip
zig 1909, VI + 108 p. 

6. Bosanquet, B,emaro: The Philosophical Theory of the Stat'e. (11899) London 
21910 [-]. [so Nr. 248]. 

7. Lenz, Max: Geschichte der Koniglich'en Friedrich-Wilhelms-Univers,itat zu 
Berlin. Sd. II, 1 (Zweit'e5 Buch: Das Ministerium Altensrein; Dritt,es Kap.: Un
ter dem Gestim Hegelrs. p. 177-403), HaUe/Saale 1910. 

8. Loening, Edga,r: Die philosophi\'>chen Ausgangspunkte der rechtrshistor,ischen 
Schule. in: Internationale W och,enschrift flir Wissenschaft, Kunst urud Technik. 
4{1910) p. 65-86 unld 115-122. [zu Brie (Nr. 4) U. Dittmann (Nr. 5)]. 

9. "Mayer-Moreau, Karl: Hegels Sozialphilosophie. (Diss. Tlibingen 1907, 
Teildr.) Tlibingen 1910, VII + 83 p. 

10. Reichel, H.: Begels Sozialphilosophie. in: Archiy fur Rechts- und Wirtschafts
philosophie. 4 (1910) p. 80-82. [zu Mayer-Moreau (Nr. 9)]. 

11. "Creuzinger, Paul: Hegels Einflug auf ClauseWlitz. Berlin 1911, 132 p. 
12. Lasson, Georg: Zur Staa,ts- und Geschichtlsphilosophie Hegds. m: Zeit'schrift 

flir Politik. 4 (1911) p. 581-587. [zu Brie (Nr. 4), Dittmann (Nr. 5), Mayer
Moreau (Nr. 9)]. 

B. "Plenge, Johann: Marx und Hegel. Tlibingen 1911, 184 p. 
14. Kantorowicz, Hermann U.: Volbgeist unld historische Rechtsschule. in: Histo

l1i'sch'e Zeitschcift, 108 (1912) p. 295-325. [zu Brie (Nr. 4) u. Dittmann (Nr. 5)]. 
15. Kohler, Josef: Hegels Rechtsphilosophie. in: Archiy flir Rechts- und Wirt

schaftsphilosophie. 5 (1911/12) p. 104-114. 
16. Ziegler, TheobaM: Hegels Anschauung yom KI1ieg. in: A,rchiy flir Rechts- und 

Wirtschahsphilosophie. 6 (1912) p. 88-96. 
17. Adler, Max: Marx[stische Prohleme, Beitrage zur Theo6e der materialistischen 

Geschichtsauffa:ssung und Dialektik. (II. Die Dialrektik bei Hegel und Marx. 
p. 18-59), Stuttgart 1913. 
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18. Marx, Kaal: Zur Kritik ider Hegelschen RechtsphilosDphie. Einl,eitung. in: Ge
sammelne Schriften VDn ,Kiarl Marx und Fri'edrich Engels. Hg. v. Franz Meh
ring. Bd. 1, Stuttgart (11901) 21913, p.384-398. [Korr.Nachtr.: 31920 = 

Nr. 34 aJ. 
19. Schmidt, F. J.: Hegel ul1!d Marx. (Aus:einandersetzung mit Ruge, Marx und 

Hegel.) in: PreuBische Jahrblich:er, 151 (1913, I) p. 415-436. 
20. Lewkowitz, Albert: Die klassisch,e Rechts- und StaatsphilosDphie. MDntes

quieu bis Hegel. (ub. Hegel p. 98-117). Breslau 1914. 
21. Dewey, John: German PhilDsophy ,and PDlitics. (ub. Hegel: p. 94-95, 107 bis 

120, 125). New York 1915. [5. Nr. 199, 282]. 
22. Dittmann, Friedrich: Die GeschichtsphilosDphie CDmtes lund Begels. Ein Ver

gleich. in: Vierteljahr,essch:nift flir w1ssenschaftl. Philosophie und SoziDlogie. 
38 (1914) p. 281-312, 39 (1915) p. 38-81. 

23. Wunderlich, Frieda: Hegel und der deutsche:Kcrieg. in: Archiv flir sYlStemati
sche Philosophic, 21 (1915) p. 127-136. 

24. Cassirer, Ernst: Freiheit und ,FDrm. Sturuoo zur deutschen Geistesgeschic.hte. 
Sechstes Kapitel: Freiheitsidee und Staatsidee. p.475-575, (ub. Hegel: p. 557 
bis 575). Berlin 1916. 

25. Metzger, Wilhelm: Gesellschaft, Recht und Staat ,in ider Ethik Ides deutschen 
Idealismrus. (ub. Hegel: p. 307-345). Heildelberg 1917. 

26. *Trescher, Hilidegard: Montesquieus EinfluB auf die philosophisch,en Grund
lag.en 'der Staatslehre Hegels. Diss. Leipzig 1917. {auch in: SchmDUers Jahr
buchetc. 42 (1918) p. 471-501, 907-944. 

27. ':'Hobhouse, L. T.: The Metaphysical Theory .of State, LDndDn 1918, 156 p. 
[dt. Obers. Nr. 48]. 

28. Lassalle, Ferdinand: Die Hegelsche und die Rosenkranzsche LDgik unddie 
Grrundlage der Hegdschen Ges,chichtsphilosophie 1m Hegelschen System (Vor
trag 1859, gedr. 1861). Gesammelte Reden und Schniften, VDllstandige AiUS
gabe in zwolf Ba'nden. Bd. 6, Berlin 1919, p. 15-60. ['so Nr. 77]. 

29. Bosanquet, Bernar'd: The PhilosDphica~ Theory .of the State. (11899). LDndDn 
31920. [-]. ['so Nr. 248]. 

30. "Bulow, Fmednich: Die Entwicklung der Hegelschen SozialphilosDphi,e. Leip
zig 1920, 158 p. 

31. Cunow, Heinllich: Die Marxsche GeschichlJs-, Gesellschafts- und Staa,nstheDrie. 
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H. Klenner (Nr. 305) enthalt, solI oHenbar als nicht erschienen gelten. Vgl. 
.die Erklarung der Redaktion (p. 517), das Gesamtverzeichnis des Jg. 4 (1956) 
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303 a. Gropp, Rugal1d Otto: Geschichte und System cler Philosophie - bei Hegel 
und im Marxismus. in: Dt. Zs. f. Philos. 4 (1956) p. 650-671. 
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