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EMPIRISCHE ENTELECIDE 

Zur Entstehung der autobiographischen Form von Dichtung 

und Wahrheit aus der Geschichte der Subjektivitat 

Michael MANDELARTZ 

>>Der erst巴Druckin das weiche Herz 

gibt ihm meist s巴ineGestalt 釦rLebenlang.<< 

Adalbert Stift巴r:Feldblumen1 

1. Zum Begriff der Entelechie 

Mit Goethes Dichtung und Wahrheit beginnt die Geschichte der poeti-

schen Autobiographien des 19. lahrhunderts. Ihr Idealtyp ist durch eine 

poetische， zweckhafte， geschlossene Form gekennzeichnet， die charakteri-

stisch白rdie Dichtung der Epoche， insb巴sonder巴denRoman ist， von der 

sich aber nicht unmittelbar erschliest， wi巴dasLeben， das die Autobiogra-

phi巴 dochdarstellen sol1， unter sie gebracht werden kann. 1m folg阻止n

wird es darum gehen， wie und auf welchen Grundlagen Goethe diese bio-

graphische Form zunachst gelang， warum si巴schongegen End巴vonDich-

tung und Wahrheit auseinanderfallt und im spateren 19. lahrhundert nur 

noch sehr bedingt， im 20. dagegen uberhaupt nicht mehr erreicht worden ist. 

Die Forschung ist sich darin einig， das Dichtung und Wahrheit zwei 

Hauptlinien der fruhneuz巴itlichenAutobiographie zusammen白hrt:die reli-

giose， spezi巴11die pietistische Autobiographi巴巴h巴rs巴its，加 derinnere Er-

fahrungen dargestellt werden， di巴Berufsautobiographieund die abenteuer-

liche Autobiographi巴and巴rerseits，die auf Darstellung auserer Erfahrungen 

1 Adalbert Stifter: Sammtliche Werke (Prag-Reichenbcrger Ausgabc). Hrsg. v. August 
Sauer u. a. Hildesheim: Gcrstenberg 1972・1979(zuerst 1901-1960)， Bd. 1， S. 119. 



abzielen. Selbst-und Weltdarst巴llungfall巴nin Goethes Werk in Form巴iner

持organisch巴nMetamorphose<< oder als >>Entfaltung der individuellen Ente・

lechie<<2 zusammen. Und so referieren die Interpreten gem巴 aufGoethes 

Urworte. Orphisch， die inhaltlich mit dem Beginn von Dichtung und Wahr-

heit ubereinstimmen: >>Wie an dem Tag， der dich der WeIt verliehen， / Die 

Sonn巴standzum Grus巴 derPlaneten， / Bist alsobald und fort und fort ge-

dieh巴n/ Nach dem G凶 etz，wonach du angetreten. […] / Und keine Z巴it

und keine Macht zerstuckeIt / Gepragte Form， die lebend sich巴ntwick巴lt.<<3

Was aber ist eine Entelechie? Philosophische Worterbucher erlautem 

den Begriff mit Bezug auf Aristoteles als >>Form， die sich im Sto宜verwirk-

licht<<， und zwar持teleologischgedacht<<，4 d. h. so， das der Ausgangspunkt 

das Ziel schon泊 sichtragt. Insb巴sonderewird die Seele von Aristoteles als 

>>erste Entelechie. eines naturlichen， mit Lebensfahigkeit begabt巴nKor-

persぷbestimmt.Wahrend Thomas von Aquin das griechische Wort noch 

mit actus ubersetzt， hat die neuzeitliche Philosophie erhebliche Schwierig-

keiten damit. Der Renaissancephilosoph Ermolao Barbaro sol1 den Teufel 

zitiert haben， um sich uber den Sinn der Aristotelischen Entelechie aufk1a-

2 Gunter Niggl: Geschichte der deutsch巴nAutobiographie im 18. Jahrhundert. Theoreti-
~che Grundlegung und literarische Entfaltung. Stuttgart: Mctzler 1977， S. 162 und 163. 
J Johann Wolfgang Goethe: Samtliche Werke. Briefe， Tagebuch巴rund Gesprache 
(Fr拙 fu蹴 Ausgabe).Hrsg. v. Hendrik Birus u. a. Fra耐凶 a.M.: Deutscher阻 蹴i-
ker Verlag 1985-1999， Bd. 1， 2， S. 501. Diese Ausgab巴wirdim foIgenden mit >FAら
Abteilungs-und Bandnummer abgekurzt zitiert， Dicht附 gund Wahrheit (Bd. 1， 14) nur 
mit Seitenzahl. -Zum Bezug der Urworte auf Dichtung und Wahrheit vgl. etwa Georg 
Misch: Geschichte der Autobiographie. Frankfurt a. M.: Schulte-Blumke 1949・1969，Bd. 
!¥'， 2， S. 930 und Niggl (wie Anm. 2)， S. 156. 
守 Soetwa Johannes Hof:合neister:Worterbuch der philosophischen Begriffe. 2. Aufl. 
Hamburg: Meiner 1955， Art. >Entelechie<， S. 201. Vg1. auch den Art. >Entelechie< in: 
Historisches Worterbuch der Phi1osophie. Hrsg. v. Joachim Ritter u. a. Basel， Stuttgart: 
Schwabe 1971・2007，Bd. 2， Sp. 506 f. 
J De an. 412 a 27 f. Zit. n. Historisches Worterbuch d巴rPhilosophi巴(wieAnm. 4)， Bd. 2， 
Sp.506. 
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ren zu lassen.6 Mit dem verengten Kausa1itatsdenk.en der Naturwissenschaf-

ten werden das teleologische Denk.en und d巴rBegriff der Entelechie fur 

metaphysisch erklart und an den Rand des wissenschaftlichen Diskurses 

gedrangt. 

Die alter巴， geistesgeschichtlich und hermeneutisch ausgerichtete Goethe-

Literatur hat indess巳nmit metaphysischen Begriffen keine Probl巴me.Sie 

grenzt sich von den Naturwissenschaften und d巴r巴nkritischer Sicht auf die 

Teleologie deutlich ab. Friedrich Gundolf fuhrt 1916 den Begriff der Ente・

lechi巴nichterst bei d巴rBesprechung von Dichtung und Wahrheit als Re-

flexionsb巴griffein， sondern als biologische Grundlage der realen biogra圃

phischen Entwicklung Goethes:持Wollenwir erfahren， nicht was Goethe 

litt und tat， sond巴rnwas er war und schuf， kraft sein巴rangeborenen Entele-

chie， so wenden wir uns an die innerste Sphare seiner We1t， an seine dicht巴・

rischen Werke.<<7 Fur Bernd Neumann， der Georg Mischs lebensphiloso胴

phischen Ansatz sozialpsychologisch weiterentwickelt， ist dagegen 1970 

die Entelechie nicht mehr biologisch wirksam， sondern nur noch >>gesta1・

t巴ndesPrinzip in Dichtung und Wahrheiμ. Den Glauben der vorausgegan-

genen pietistischen Autobiograph巴nbis hin zu Karl Philipp Moritz an 刈i巴

gottliche >Vorsehung<， die das Leben des Individuums bestimmt und be聞

streit巴t何 hab巴 Go巴th巴 >>indieses selbst verlegt<<.8 Der m巴taphysischeUr-

sprung des Begriffs der Entelechie leuchtet in dieser Herleitung (die weiter 

unten allerdings bestritten werden wird) unmittelbar ein， und als metaphy-

sischer bestimmt er Neumann四 folgean einem bestimmten historischen 

6 R. Hirzel:むberEntelechie und Endelechie. In: Rheinisches Museum fur Philologie 
~ 39 (1884)， 'S. 169・208，hi巴rS.169.
iF耐帥Gundolf:Goethe. 7. Auf1. Berlin: Bondi 1920， S. 14. 
Bernd Neumann: Identitat und Rollenzwang. Zur Theorie ~er Autobiographie. Frank-

furt a. M.: Athenaum 1970， S. 137. 
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Punkt Goeth巴sSelbstverstandnis und die Organisation seiner Autobiogra-

phie. 

Die neuere， eher an naturwissenschaftlichen und linguistiscben Wabr-

heitsmodellen ausg巴richt巴teLiteratur munzt d巴nvorgeblich metaphysi-

schen Ursprung des Entelechie-Begriffs dagegen in ein kritiscbes Urteil 

uber Dichtung und Wahrheit um: Fur Carsten Rohde ist Goethes Glaub巴an

ein沖harmonisch-dynamischesWeltverhaltnis von Ich und Z巴it[...] im 

Verlaufe d巴rMod巴rneins Rutschen geraten<< und verhullt nur das seit dem 

18. Jahrhund巴rtgangige >>Misverhaltnis von Ich und Welt<<; die Koinzidenz 

von Ich und Welt babe es vermutlicb nie geg巴ben，Goetbe formuliere daber 

巴inbloβ凶 >>Ideal<<.9Benedikt Jesing zufolge begreift Goetbe sich in d巴r

Autobiographie持selbststilisierendunter der Metapher eines Naωrprqzes-

seμ.10 Hi巴rwird nicht nur -wie schon bei Neumann -die Einwirkung me-

tapbysischer Ent巴lechienauf die Realitat bestritten， sondern auch di巴Rele・

vanz des Glaubens an Entelechien fur di巳GestaItungdes Lebens und seine 

autobiographische Erfassung. ldeale und M巴taphernmogen zwar auf die 

Komposition von Autobiographien einwirken， sie sagen jedoch nichts uber 

das Leben aus， das der Autobiograph zu beschreiben vorgibt. So mundet 

die Metaphysikkritik neuerer theoretischer Ansatze in die vollige Unbe-

greiflichkeit des Zusammenhangs zwischen Autobiographie und L巴ben.

Was bleibt， ist ein literarisches W巴rkohne Gegenstand; blose Fiktion， de-

ren Ursprung unaufgeklart bleibt. 

Damit lassen sich zwei Pole der R巴zeptionbestimmen: die alt巴reLitera-

tur unterschiebt Goethe eine metaphysische Position und wertet sie positiv， 

9 Carsten Rohde: Spieg巴lnund Schweben. Goethes autobiographisches Schreiben. Got-
tingen: Wallstein 2006， S. 258 und 260. 
'u Benedikt Jesing: Dichtung und Wahrheit. In: Goethe-Handbuch. Hrsg. v. Bemd Witte 
u. a. Stuttgart， Weimar: Mctzler 1996・1999，Bd. 3， S. 278-330， hier S. 323. Hervorh. v. 
Vf. 

12 



die neuere Literatur wertet dieselbe Position als zeitbedingt und idealistisch 

ab oder relativiert sie als blose literarische Metaphorik， die曲rdie tatsach・

1ich wirksamen Lebenszusamm巴nhang巴 irrelevantsei. In b巴id巴nFallen 

wird im Hintergrund des Werkes eine m巴taphysisqhePosition angenom-

m巴n，verschoben wird nur die Wertung. Man konnte aber auch frag巴n，ob

d巴rBegriff d巴rEntelechie， wie Goethe ihn benutzt， tatsachlich einen meta-

physischen Hintergrund hat， od巴rob er -und damit die Ubereinstimmung 

von Ich und Welt sowie die Zielbestimmtheit des Lebens -nicht blos巴m-

pirisch begrundet ist.l1 lmmerhin war der metaphysische Gebrauch teleolo-

gischer Begriffe von Kant schon in der Kritik der Urteilsklゆ (1790)kriti-

siert worden. Er grenzt den Gebrauch von Zweckbegriffen b巴kanntlichauf 

di巴Reflexionuber Naturvorgange ein. Der抽transsc巴ndentaleBegriff巴in巴r

Zweckmasigk巴itder N atur ist nun wed巴rein Naturbegri妊， noch ein Frei-

heitsb巴griff，weil er gar nichts dem Objecte (der Na旬r)beilegt， sond巴rnnur

di巴巴inzig巴Art，wie wir in der Reflexion uber die Gegenstande der Natur in 

Absicht auf eine durchgangig zusamm巴nhangend巴 Erfahrungv巴rfahren

mussen， vorstel1t， folglich ein subjectives Princip (Maxime) der Urteils-

kraft<<;12 nicht dagegen durfen Zwecke als (metaphysisch wirkende， d. h. 

gott1iche) Ursachen von naturlichen Entwicklungen angenommen werden. 

Mit einem metaphysisch巴nBegriff der Entelechie ware Goethe hoffnungs-

10s hinter die Philosophie seiner Zeit zuruckgefallen， auch wenn es sich um 

11 Eine nicht weiter ausg巴fuhrtcAndeutung in dieser Richtung findet sich bei Niggl (wie 
Anm. 2)， S. 156:刈astraditionelle Bild d巴rPlanetenkonstellation in Dichtung und 
Wahrheit (und in den Urworten?) [gewinnt im Zusammenhang mit anderen Auserun-
gen] den Sinn ein巴rMetapher fur die Bestimmung sogar der ursprunglichen Anlage des 
Individuums durch die Zeit.<< Die Plan巴t巳nkonstellationist hier zwar Metapher， aber fur 
~e reale Bestimmung der Anlage durch di巴Zeit.
12 Kant's gesammelte Schriften・Hrsg.v. d. Koniglich Preusischen Akademie der Wis-
senschaften. Berlin: dc Gruyter 1900 ff.， Bd. 5， S. 184 (KdU， B XXXIV). Vgl. auch S. 
416 f. (~79， B 364-365). 
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eine， wie Neumann vorschlagt， in das lndividuum ver1egte Vorsehung han-

delte. 

Die Fragestellung lautet also， ob ein nicht-metaphysischer， empirischer 

Gebrauch teleologischer Begriffe moglich ist， und wie er bei Goethe gege-

benenfalls aussehen konnte. Kant lehnt allerdings auch den empirischen 

Gebrauch teleologischer Begriffe (油 >>Naturbegriff<<)ab. Sein mechanisti-

scher Begriff der Kausalitat in der Nachfolge Newtons， den Goethe nicht 

teilt， zwingt ihn dazu. Den Zusammenhang zwischen dem Aufstieg der Na-

turwissenschaften und dem Ausschlus der Telωlogie referiert Goethe in 

der Farbenlehre: >>Als man die telcologische Erklarungsart verbannte， 

nahm man der Natur den Verstand; man hatte den Mut nicht ihr Vemunft 

zuzuscbreiben und sie blieb zule包tgeistlos liegen. Was man von ihr ver-

langte， waren technische， mechanische Dienste， und man fand sie zuletzt 

auch nur in diesem Sinne faslich und begreif1ich.<< (FA 1， 23/1， 735) 1m 

Rahmen von Goethes nicht-mechanistischem Bild der Natur gewinnen da-

her die Teleologie， Entelechien und Zwecke als Naturursachen emeut an 

Bedeutung. 

Fur eine empirische Lesart des Entelechie-Begriffs spricht zunachst Goe-

thes Hinweis auf die urspfUngliche W ortbed印刷ng:>>Die Griechen nannten 

/ Entelecheia / ein Wesen das immer in Function iSt.((13 Ein巴 Entelechieist 

nichts Metaphysisches， kein Ideal und keine Metaph民 sondemblose Ta-

tigkeit， und die Entelechie einer Person ist ihr Tatigsein in steter Antwort 

auf die Herausforderungen durch die Welt. 1n Anlehnung an Kant konnte 

man sagen: Der innerste Kem der Person besteht darin， das sie die Erschei-

13 FA !， 13， S. 266， Nr. 2.126.1 (Maximen und Rejlexionen). Wilhelm Pape: Handwor-
terbuch der griechischen Sprache. Griechisch・deutschesHandworterbuch. 3. Aufl. 
Braunschweig: Vieweg 1914， Bd. 1， S. 914 ubersetzt entsprechend: ))EV-'tEA.EXEtu， die 
Thatigkeit， Wirksamkeit， das wirkliche Th語tigsein，im Ggstz der blosen dovapzr;<<. -Lat. 
>functio<: Verrichtung. 
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nung巴naufeinander und auf sich. s巴lbstbezieht -und auf sie antwortet.14 

Das ist alles. 

In drei Schritten mochte ich nun zeigen， wie Goethe zu einem solchen 

reduzierten Begriff der Person gekommen ist， und wie er sich spat巴rauf die 

Konz巴ptionvon Dichtung und Wahrheit ausgewirkt hat. Zunachst skizziere 

ich das Verhaltnis von Gott， Welt und Ich in der Theologie Luthers (2). 

Anschliesend zeige ich dess巳nAuswirkungen加 derpietistischen Autobio-

graphi巴 amBeispiel August Hermann Franckes und die Nahe des jungen 

Goethe zur pietistischcn Auffassung der Person (3). Drittens gehe ich auf 

die pantheistische羽'endungein， die Goethe dem neuzeit1icben Begri旺d巴S

Su同ektsgibt， und wende die Ergebnisse aufDichtung und Wahrheit an (4). 

Am Ende sollte die Erkenntnis stehen， das Goetbes Wende zum Pantheis-

mus die Aporien des neuz巴itlichenSubjekts auflost， die er in seiner Jugend 

durchlebt und durchdacht hatte. 

2. Luthers Vernichtung der Person 

Luth巴rsAusgangspunkt，15 der ihn zur Reformation fuhrte， war bekannt・-

lich die Frag巴:神Wi巴bekommeich einen gnadig巴nGott? ((， und s巴ineAnt同

wort Iautet， daβder Mensch di巴GnadeGottes nicbt durch eigene Gerech・

tigkeit erfahrt， also durch sein Tun， sond巴rndurch die Gerechtigkeit Gottes， 

die im Menschen durch den Glauben >wirkt<.16 Ob der Mensch gut oder bo-

14 V gl. etwa K如 t'sg巴sammcltcSchriften (wie Anm. 12)， Bd. 3， ~ 16， B 131 f. (Kritik 
der reinen v匂rnunft).
15 Zur Vorgeschichte im Nominalismus d巴sausgehenden Mittelalters vgl. Christoph 
Turck巴:Luthers Geniestreich: Die Rationalisierung der Magie; zur Nachgeschichte bis 
hin zu Habermas Friedrich Wilhelm Pohl: Luthers Erbe: Der magische Kem burgerli-
cher Rationalitat. B巴idein: Pohl / Turcke: Heilige Hure Vemunft. Luthers nachhaltig巴r
~uber. Berlin: Wagenbach 1983. 
161m Anschlus an Paulus， Rom. 1， 17: >>Denn darin [im Evangelium， der Kraft Gottes] 
wird 0妊enbartdie Gerechtigkeit， die vor Gott gilt， welche kommt aus Glaub巴nin Glau-
ben; wie geschrieben steht: >Der Gerechte wird aus Glaubcn lcben.<({ーVgl.auch Lu-
thers Vorrede zu den lateinischen Schrφen (1545) in: Luthcr Dcutsch. Die Werke Mar-

15 



se ist， entscheidet sich nicht an konkreten Handlungen， sondem daran， ob 

Gott in ihm tatig ist oder nicht. Es mus also eine unmittelbare V巴rbindung

zwischen Gott und M巴nschgeben， deren Medium der Glaube ist. 1m Glau-

b巴nweis der Mensch， das er in Gott und Gott in ihm ist. Ohne Glauben 

bl巴ibter dagegen von Gott getrennt und taumelt von Irrtum zu Irrtum und 

von Sunde zu Sunde， weil der M巴nschals solcher nach dem Sundenfall 

>>gar nichts Gutes wollen((17 kann. Gerettet wird er nur， wenn er seine volli-

ge Abhangigkeit von Gott erkennt， alle AnspTUche auf eigene Kraft aufgibt 

und sich im Glauben dem Willen Gott巴suberl凶t.So wird der Glaube zum 

>>Brautring<<，l8 durch d巴ndie Sunden des Menschen auf seinen Brautigam 

Christus ub巴rtragenwerden. 

Di巴 grostenHindemiss巴 aufdem Weg zur Selbsthingabe an Gott sind 

di巴Vemunftund der freie Wi11e， weil sie in der Uberzeugung grunden， das 

der Mensch das Gute und Richtige aus eigener Kraft tun kann. Wille und 

V巴mun丘mussengebrochen w紅白n，um den naturlichen Menschen in den 

geistigen und glaubig巴numzuwenden. Luthers Kinderpadagogik besteht 

daher zum guten Teil aus Schlagen. Unter frommen Eltem持wirddem Kind 

unablassig sein eigener Wille g巴brochen，und es mus tun， lassen， erl巴iden，

was s巴ineNatur gar zu gem anders tate.<<19 Wi巴dieElt巴md巴nWillen der 

Kinder， so bricht Gott den Willen s巴祖国 Volkes.1m Alten Testament rich-

tet Gott daher Gesetze auf， die der Mensch zwar nicht befolgen kann， deren 

Ubertretung aber gleichwohl mit Uberschwemmung， Krankheit und Tod 

bestraft wird. Die Gesetze sollen den Menschen keineswegs zu guten Wer・

tin Luthers in neuer Auswahl fur die Gegenwart. Hrsg. v. Kurt Aland. 1.-3. Aufl. Stutt-
gart， Gottingen: Klotz， Vandenhoeck und Ruprecht 1960-1969， Bd. 2， S. 11-21， hier S. 
19 f. 
17陥 munfreien Willen. In: Ll曲 erDeutsch (wie Anm. 16)， Bd. 3， S. 236. 
~U 1-匂nder Freiheit eines Christenmenschen. In: Luther Deuisch (wie Anm. 16)， Bd. 2， S. 
257. 
19陥 nden guten Wセrken.In: Martin Luth巴r:Ausgewahlte Schrift巴n.Hrsg. v. Karin 
Bornkamm und Gerhard Ebeling. 2. Aufl. Frankfurt a. M.: Inse11983， Bd. 1， S. 112. 
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ken anhalten， sondern blos die Erkenntnis fordern， das er von Grund auf 

schlecht ist und solange bestraft wird， bis巴rin d巴rV巴rzw巴if1ungseinen 

Eigenwi11巴naufgibt. 20 1st er ab巴rdurch die Verzweif1ung hindurch zum 

G1aub巴ngelangt， so 1巴bter unter der unmittelbaren Leitung Gottes: >>Da 

fuhret der M阻 schsich selbst nicht， da gelustet es ihn selbst nicht， da be-

trubt ihn nichts， sondern Gott白hretihn selbst， eitel gδttliche Lust， Freude 

und Fri巴d巴istda mit allen anderen Werken und Tugenden.<<21 

Aus dem Abgrund zwisch巴nd巴rUnendlichk巴itGottes und der Endlich-

keit des Menschen entwickelt Luther ein巴 dialektischeTheologie， in der 

alle Ding巴 einDoppelgesicht bekommen. Gute Werke konnen auf einen 

glaubigen M巴nschenhinweisen， aber auch auf einen bosen， d巴rsich d巴n

Anschein des Guten gibt. Leiden und Ungluck konnen Strafen Gottes鎚r

unseren Unglauben sein， aber ebenso Versuchungen des Satans， d巴runs 

zumB凸senverfuhren wi11， oder Prufungen Gottes， di巴wirzu ertragen ha-

ben， ohne im Glauben zu wank巴n.Alle Ereignisse werden zu Zeichen白r

uns巴rVerhaItnis zu Gott， aber k巴inemkonnen wir mit Gewish巴itentneh-

men， ob Gott uns annimmt od巴rzUfUckstost. Das geht in den Tischreden so 

W巴it，das der Wert d巴rZeichen vollig verkehrt wird: 

Zeichen， wenn Gott gnadig oder ul}gnadig sei. -Wenn Gott redet， 
zurnt， eifert， straft， uns den Feinden ubergibt， uber uns Pest， Hung巴r，

Schwert oder andere Plagen schickt， so ists das sicherste Z巴ich巴n，

das er uns wohlwill. Wenn er aber spricht: Ich wi11 dich nicht mehr 

strafen， sond巴rnschweigen und meinen Eifer von dir nehrnen， dich 

20 fu Ji匂nder Freiheit eines Christenmenschen (1520) schreibt Luther: >>Die Gebote 
lehren und schreiben uns mancherlei gute Werke vor， aber damit sind sie noch nicht 
gesch巴hen.Si巴weisenwohl， sie helfen aber nicht， lehren， was man tun soll， geben aber 
ke加eStarke dazu. Darum sind sie nur dazu geordnet， das der Mensch darinnen sein 
Unvermogen zu dem Gut巴ns巴heund an sich selbst verzweifeln lerne.<< Luther Deutsch 
(wie Anm. 16)， Bd. 2， S. 254 f. 
21陥nden guten Werken. In: Luther Deutsch (wie Anm. 16)， Bd. 2， S. 153. 
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in deinem Sinnchen hingehen und machen lassen， wie dichs gelustet， 
so ists ein Zeichen， das er sich von uns gewandt hat. Aberdie W巴lt

und unsere Vemunft kehrt stracks um und halt das Gegent巴ilfur 

wahr， das Gott die lieb habe， denen er wohltue， und denen feind s巴i，

di巴巴rstraft.22 

Wenn alle auseren Zeichen unsicher bis四 rVerkehrung sind， dann bleibt 

nur die Erforschung des Inneren ubrig. Denn ob Gott uns annimmt oder 

nicht，巴ntscheid巴tsich allein am Glauben， der sich durch k巴ineauseren Zei-

chen 0宜巴nbart.An diesem Punkt setzt die pietistische Autobiographie ein. 

Sie unt巴rsucht，ob die Taten des Autobiograph巴ndem Glauben entspringen， 

und sie zeichnet die Wege nach， die ihn von der Vemunft und vom Zweifel 

uber di巴Zerstorungdes Selbst zur Wiedergeburt im neuen Glauben出hren.

3. A. H. Fnincke: Wiedergeburt der Person in Gott 

Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts setzte der Pietismus die Emeuerung 

des personlichen Glaubens gegen di巴erstarrtenGlaubensformen d巴rluthe・

rischen Orthodoxie. Die Intensivierung der personlichen Gotteserfahrung 

ging bei manchen bis hin zur Anerkennung von Islam und Judentum als 

moglichen Formen der Religion， in der die Glaubigen ihr H巴ilfinden konn-

ten. Konsequente Pietisten unterhielten nicht selten nur noch locker巴Bか

zi巴hungenzur Kirche. Gottfried Arnold (1666・1714)etwa， d巴ssenKirchen-

und Ketzerhistorie (1699) den jung巴nGoethe beeindruckte， verweigerte das 

gem巴insameAbendmahl mit anderen Glaubigen， weil er an deren R巴加heit

zweifelte.23 Der Pietismus mit seinen ausdifferenzierten， nur wenig instiω-

tionell gebundenen Glaubensformen bereitete so den Ubergang zur Tol巴-

ranz der Au政larungvor. August Hermann Francke (1663-1727)， d巴rBe・

:: Luther Deutsch (wie Anm. 16)， Bd. 9， S. 87， Nr. 188. 
23 Vgl. Albrecht Ritschl: Geschichte des Pietismus. Bonn: Marcus 1880-1886 (Nachdr. 
Berlin: de Gruyter 1966)， Bd. 2， S. 314. 
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grunder des Wais巴nhausesin Halle， war eine seiner einflusreichsten (und 

weniger toleranten) Personlichkeiten. Aus s巴inemBekehrungserlebnis 

(1687) leit巴t巴Pranckeein Sch巴maab， das er nicht nur fur di巴Schulerdes 

Waisenhauses verbindlich machte， sondem auf koniglichen Befehl auch in 

die preusischen Prufungsordnungen fur Th巴ologeneinarbeitete戸Sowurde 

das Erlebnis d巴rWiederg巴burtim GIauben stilbildend fur die folgenden 

Generationen lutherischer百leologen;aus der Autobiographie wurden neue 

Biographien (und Autobiographien) generiert. 

Wie sah dieses Erlebnis nun aus? -Francke folg巴rtwie Luther aus dem 

Abgrund zwischen der Endlichkeit des Menschen und der Unendlichkeit 

Gottes， das der Mensch von Gott schlechthin abhangig ist und jeden An-

spruch auf Eigenheit aufzug巴benhat. Di巴s巴rEinsicht stehen jedoch von 

Kindh巴itan die Lust am Leben und am Vergnugen， spater das Streb巴nnach

Erfolg und R巴ichtumentgegen.. In Franck，巴seig巴n巴rTerminologiewid旬開

se包tsich der >naturliche< dem >geistigen< Menschen. Zusammenfassend 

heist es zu Beginn der Autobiographie: 

Je mehr ich mich zu Gott gehalt巴n，und je weniger ich mein Ge-
muth mit Liebe der W巴ltbeflecket， je mehr hat mir Gott seine Gna-

d巴undSegen wie in allem， also auch absond巴rlichin meinen studiis 

wiederfahren und mercken lassen. Hingegen je mehr ich mein Her包

von Gott abgewendet， und weltlich gesinnet worden， je mehr bin 
ich a叫 1in der irre herumgefuhrt worden [...].25 

Wahrend des Theologiestudiums steigert sich das Schwank巴nzwischen den 

Polen Gott und W巴ltbis zur Verzweiflung an der eigenen持verderbtenNa-

~ Vgl. RitschI (wie Anrn. 23)， Bd. 2， S. 292 f. 
2S August Herrnann Francke: Anfang und Fortgang der Bekehrung A. H. Francke's von 
ihrn selbst beschrieben. In: Beitrage zur Geschichte August Herrnann Francke's.町sg.v. 
G. Krarner. HaIle: Buchhandlung des Waisenhauses 1861， S. 30. Der Text wird im fol-
genden rnit辺B<abgekurzt zitiert . 
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tur<<. Francke wird als日eisiger，hoffnungsvo11er Student angesehen， er-

scheint sich selbst aber als持unfruchtbar巴rBaum， der zwar viel Laub aber 

mehrentheils faule F抽出te<<tragt. Das theologische Wissen fast er 刈lUrffi

die Vernunft und ins Gedachtnis<<， ohne es >>ins Lebe郎 zuverwandeln; 

weil er刈en1巴bendigenSaamen d回 WortesGottes [...] ersticket und un-

fruchtbar s巴ynlassen， so must巴[er] nun gleichsam auffs neue den anfang 

machen ein Christ zu werden.<< Mit 24 Jahren beginnt er， sich selbst zu 

schlagen， um eine Umkehr herbeizuzwingen， aber es geht ihm wie ein巴m，

持derin einem tiefen Schlamm stecket， und etwa einen Arm her臼rstrecket，

aber die Kraft nicht findet， sich gar los zu reissen<< (FB， 46・48).

Nach der Habilitation泊Leipzig(1685) setzt Franck巴 dasStudium in 

Luneburg fort. Kurz nach der Ankunft wird er aufgefordert， eine Predigt 

uber Joh. 20， 31 zu halten:持Diesesist geschrieben， das ihr glaubet， Jesus 

sey Christ， und das ihr durch den Glaub巴ndas Leben habet in s巴inemNa-

men.<<σB， 50) Bei der Vorbereitung will er die Stelle， wie er es gelernt hat， 

nach Grundsatzen der Vernunft auslegen， aber die kritisch巴Vernunftzer-

stort mehr und mehr den Glauben， den er， d巴mSchriftwort zufolge， den 

Zuhorern doch vermitteln sol1. Sein巴Zweifelst巴igernsich bis zum Relati-

vismus und Atheismus: 

[...] ba1d kam mir in den Sinn， wer w巴is，ob auch die H. Schrifft 
Gottes wort ist， die Turcken geben ihren alcoran und die Juden ih-
ren Talmud auch dafur aus， wer wil nun sagen， wer recht habe. Sol欄

ches nahm immer mehr die uberhand， bis ich [sic!]巴ndlichvon 

dem allen， was ich mein Lebenlang insonderheit aber加 demuber 

acht Jahr getriebenen studio theologico von Gott und seinem geof-

fenbahrten wesen und willen gelern巴t，nicht das geringste mehr ub-
rig war， das ich von hertzen geglaubet hatte. Denn ich glaubte auch 
keinen Gott im Himmel m伽， und damit war al1es aus […]. (FB， 

50) 
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Di巴kritischeAnalyse d巴r巴ig巴nenBefindlichkeit zerstort den Glauben， den 

sie zutage ford巴msol1. Schlieslich wirft sich Francke in der Angst vor dem 

Gott， an d巴n巴rdoch nicht glaubt， auf die Knie und fleht um Rettung. Und 

plotzlich ereignet sich der Durchbruch zum Glauben: 

Da巴rhor巴t巴michd巴rH巴rr，der lebendige Gott， von s巴inemh.官lfon，

da ich noch auff meinen Knien lag. [.ー]Dennwie man ein巴hand

umwendet， so war alle mein Zweiffel hinweg， ich war versichert in 
meinem Hertz巴nd巴rGnade Gottes in Christo Jesu， [...] alle Trau-

rigk巴itund unruhe des hertzens ward auff巴inmahlweggenommen， 
hing巴genward ich als mit einem Strom der Freud叩 plotzlichuber-

schuttet， das ich aus vollem Muth Gott lobete und pr巴isete，der mir 

solche grose Gnade erzeiget hatte. (FB， 53) 

Die Neugeburt im lebendigen Glauben ereignet sich als Niederlage der 

Vernunft und der Lust am Leben. Es fal1t Francke nun leicht， sich von den 

刈 tinckenden凶 均白tzendi巴serWelt<< (FB， 54) abzukehren und seine Zu-

versicht stattdess巴ndauerhaft auf Gott zu setzen. 

Soweit die Bekehrungsgeschichte Franckes. Der Durchbruch wendet das 

Verhaltnis zwisch巳nMensch und Welt grundlegend um. Nicht ohne Stolz 

berichtet Francke，神dieWelt<< habe seit seiner Bekehrung begonnen， ihn 

児 uhassen und anzufeinden [...].<< (FB， 55) Hier wirkt Luthers dialektisch巴

Zeichentheorie nach: Gott zeichnet die wahren Glaubigen durch schwer巴

Prufungen aus， die Franck巴inGesta1t seiner politischen und theologischen 

Widersacher begegnen. Auch die P!Ufungen werden， wie alle anderen Er-
fahrungen， zu Z巴ichender Gnade Gottes. Aller Weltverachtung却 mTrotz 

wird die Welt positiv gewertet， weil alles von Gott kommt und den Glaubi-
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gen nur in seinem Gottvertrau巴nstarken kann. Und so macht d巴rGlaube 

)>frolich， t位rot包zi培gund lu凶凶s針凶ti氾gg巴g巴nGott und alle Cre巴a祇tu山r巴n<<♂2

Au山1凶sdem histωoris民ch巴叩nUmbruch der r 巴lig副ios巴nErf:白'ahrung，den ich an Lu-

ther und Francke nachgezeichn巴thabe， geht， so meine These， das ne田巴it1i-

che Subjekt hervor. Es erkennt und bewertet die Dinge， die ihm begegn巴n，

nicht von seinem Standpunkt in der Welt aus， d. h. danach， ob ihm die Din-

ge zutraglich sind oder nicht， sondern vom transzendent巴nStandpunkt Got-

tes aus， mit dem es sich eins weis. Daraus ergibt sich eine neue Art des 

Uberb1icks uber die Dinge. Sie werden sozusagen interesselos， >objektiv< 

aus dem Blickwinkel Gottes bewertet. Die Person白hltsich uber die Welt 

er110M;a116DingebekommlgleichmasiEe Bedel削 g，unabhangig da-

von， ob sie erfr巴ulichoder unerfreulich sind. R巴allebtd巴rGlaubige natur-

lich weiterhin in der Welt und ist abhangig von seiner naturlichen und ge・

S巴llschaftlichenUmwelt. Aus dem Widerspruch zwischen d巴rrealen Stel-

lung in der Weltund d巴rVorst巴Ilungvom richtig阻止ebenin Gott< entste-

hen die Verzweiflung， die den Pietisten zur Wiedergeburt tr巴ibt，die An-

fechtungen und Zweifel， die ihr vi巴lleichtnoch folgen， und die Heuchelei， 

mit der die Pietisten nicht selten den gottlichen Blick auf die Welt zur 

Durchsetzung handfester Interessen nutzten. 

4. Goethe: Wiedergeburt der Person in der Welt 

Der junge Goethe hatte von Kindheit an Beziehungenzu Frankfurter Pie-

tisten， spater auch zu radikalpietistischen Kreisen， deren Inspirationsglaube 

26 
Die Gnade Gottes， die durch den Glauben verliehen wird， besteht nach Turcke: Lu-

thers Geniestreich (wie Anrn. 15)， S. 58 darin， >>die nackte Rea1itat fur ihr eigenes Fest.・
kleid zu erachten. Der Glaubige sieht die Welt， von der er genau weis， das sie der SUIト

denpfuhl ist， dennoch fur pamdiesisch an， und Gott， der genau weis， das dcr Mensch 
nach wic vor Sunder ist， bctrachtet ihn dcnnoch als gerechtfertigt […].<< 
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sich im Geniekult des Sturm und Drang wiederfindet，27 Die Angst der Pieti-

sten vor dem strafenden Gott verbindet sich beim jungen Goethe mit dem 

Ab巴ndmahl.Aus dem Ruckblick h巴istes in Dichtung und Wahrheit， der 

Glaube zi巴he>>hypochondrisch巴 Zustand巴 nachsich<<， di巴 sich>>zu fixen 

Ideen<< steigert巴n.Die Erzahlungen des Mittelalt巴rsvon gottlichen Strafen 

verknupft Go巴themit dem Spruch， >>das e加er，der das Sakrament unwurdig 

genieβe， sich selbst das Gericht esse und trinke<< (vgl. 1. Kor. 11， 29). Alle 

Angst vor Schuld und Strafe ko回巴ntri巴rtsich in d町沖Einbildungskraft<<

auf den Punkt des Abcndmahls， was持umso schrecklicher war， als ja Nie-

mand sich fur wurdig erklaren durftμ(321). In Leipzig， als er nicht mehr 

unt巴rder Aufsicht der Familie steht， v巴rzichtetGoethe konsequent auf das 

Abendmahl， um diesen Angstzustanden aus dem Wege zu gehen. 

Dennoch steigern sich die hypochondrisch巴nZustande vor der Nieder-

schri白郎防rtherbis zum岨 kelvor dem Leben<< (62沼均8町)und f;白加a酪s針tt凶a抱柑g副凶lich巴肌n肌1， ， 

m巴ethodi包schdurchge白h耐hrt凶rt総cα印nSelbs剖tmordversuchen(635 fふD巴nUr路sprun

d巴釘rHyp伊po∞ch加1ωon凶1吋dr由i記巴 s由i包eh加tGoethe 巴in der Wendung nach inn巳n:

J e offener wir fur diese [reg巴lmasigwiederkehrenden auseren] Ge-

nusse sind， desto glucklich紅白hlenwir uns; walzt sich ab巴rdie 

Verschiedenheit dies巴rErscheinungen vor uns auf und nieder， ohne 
das wir daran teilnehm巴n，sind wif" g巴genso holde Anerbietungen 

un巴mpfanglich:dann tritt das groβte Ubel， die schwerst巴Krankheit

ein， man betrachtet das Leben als巴ineekelhafte Last. […] Man er-
zahlt von einem unserer trefflichsten Manner， er habe mit V巴rdr凶3

das FTUhjahr wied巳raufgTUnen gesehn， und gewunscht， es mochte 
zur Abwechs巴lungeinmal rot erschein巴n.28Di巴sessind eigentlich 

27 Vgl. Ulf-Michael Schneider: Pietismus. In: Goethe-Handbuch (wie Anm. 10)， Bd. 4/2， 
S.850・852sowie Rolf Christian Zimmermann: Das Weltbild des jungen Goethe. Bd. 1: 
Elemente und Fundamente. 2. Aufl. Munchen: Fi叫(2002， Bd. 1， S. 64綱83.
ιo Gemeint ist Lessing， dessen Auserung Jacobi im Brief an Heinse vom 20. Oktober 
1780 zitier!. Vgl. Fricdrich Heinrich Jacobi: Werke. Hrsg. v. Friedrich Roth und Fried-
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di巴 Symptomedes Lebensuberdrusses， der nicht selten in den 

Selbstmord auslauft， und b巴idenkenden in sich gekehrten Men-
schen haufiger war a1s man gla由enkan札 (629)

Ob Go巴theeinen >Durchbruch< im pietistischen Sinn巴erlebthat， ist zwei・

felhaft; die S巴lbstvergottungin den fruhen Hymnen， etwa >>匂ndrersSturm-

lied， spricht immerhin dafur. DeIIl Ge血hl，Gott nahe oder gar se1bst gott-

lich zu sein， folgt jedoch regelmasig， wie etwa in Promethe，ω， die Selbst-

behauptung gegenuber den Gottem， oder die Depression. Insgesamt hand巴1t

es sich um ein Erscheinungsbild wie bei Francke. Der Unterschied best巴ht

darin， das sich die V巴rzweiflungim Fa11e Goethes in d巴rDichtung Aus-

druck verschafft. Dichten heist fur den jungen Goethe， eine >>poetische 

Beichte(( abzulegen， die ihn durch刈巴lbstqualerisch巴B剖3ungeiner innem 

Absolution wurdig<( (568) machen sol1. Weil das Subjekt， das sich in den 

Werken ausert， instabil ist， bleiben sie allerdings持Bruchstuckeeiner gro欄

sen Konfession<( (310)， die untereinander kaum zusammenhangen.29 

Von solchen Zustanden galt es sich zu befreien， um zu uberleben. Das 

Probl巴mlag offensichtlich in der Transzendenz des unendlichen Gottes. 

Der Aufschwung des Menschen zu Gott wird in d巴rDepression enden， so・

lange Gott a1s kategorial anderer vorgestellt wird.30 Wenn Gott nicht vollig 

unerreichbar od巴rgar ganz eliminiert werden sol1， gibt es zwei mogliche 

rich Koppen. Leipzig: Fleischer 1812-1825 (Nachdr. Darmstadt: Wissensιhaftlich巴

~uchgesellschaft 1976)， Bd. 1， S. 344. 
“ Das bekannte Zitat wird鎚rgewohnlich auf das Gesamtwerk bezogen， gemeint ist 
aber zunachst nur das Fruhwerk: >>Die Gabe hierzu [die Begriffe von den ausem Dingen 
zu berichtigen und sich im Innern deshalb zu beruhigen] war wohl Niemand notiger aIs 
mir， den sein巴Naturimmerfort aus einem Extreme in das andere warf. AIles was daher 
[i. e. aus dieser Zeit， Vf.] von mir bekannt geworden， sind nur Bruchstucke einer grosen 
Konfession， welch巴vollstandigzu mach巴ndies巴sBuchlein ein gewagter Versuch ist.<< 

FA 1. 14. S. 309 f. 
30 >>Gptter !ies ich uberhaupt qicht viel auftreten， weiI sie mir noch [!] auserhalb der 
Natur， die ich nachzubiIden verstand，治renWohnsitz hattenバ S.584.
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Auswege: entweder der Mensch， oder die WeIt wird als gottlich anerkannt. 

Fur den巴rstenWeg gab es Vorbild巴rim Pietismus， die die R回 litatChristi 

in uns behaupteten. Doch auch d巴rzweite Weg war im Pietismus schon 

vorgebildet in mystischen Spekulationen uber den Zusammenhang von Mi・

kro-und Makrokosmos. Gottlich ist danach die gesamte Welt einschlies-

lich des Bosen， und der Mensch hat an dieser Gottlichkeit Anteil， insofem 

巴rin der WeIt lebt. Diese neue Ha1tung entwickelte Goethe wohl um die 

Zeit der Werther剛 Niederschrift，und sie verfestigte sich in der Frankfurter 

Z巴italchemistischer Exp巴rimentemit Katharina von Klettenberg. Ihr Re-

sultat war nicht nur， das Goethes Depression巴nnachliesen， sond巴rnvor 

allem ein neues Menschenbild und eine Neubestimmung der Funktion der 

Dichtung. 

Die Goethesche Poesie entspringt nicht Id巴巴noder Gedanken， sie wird 

nicht konstruiert， sondern sie entspringt der Wirklichkeit， die durch den 

Dichter eine poetische Gestalt erhalt und uberhoht wird. Johann Heinrich 

M巴rckmachte Goethe zuerst auf den Gegensatz aufmerksam， in d巴ner da・

durch zu d巴nanderen Dichtern des Sturm und Drang geriet. >>Dein Bestre-

ben， sagte er， dein巴unablenkbareRichtung ist， dem Wirklichen eine poeti-

sche Gestalt zu geben; die andem suchen das sogenannte Poetische， das 

Imaginative， zu verwirklichen und das gibt nichts wie dummes Zeug.<< 

(787) Und Goethe selbst kontrastiert dem悼Trubsinn<<der巴riglischenLite-

ratur die 坤wahrePoesieへdie

sich dadurch an[kundet]， das sie， als ein weltliches Evangelium， 
durch inn巴reHeiterkeit， durch auseres Behagen， uns von den irdi・
schen Lasten zu befreien weis， die auf uns drucken.Wie ein Luft-
ballon hebt sie uns mit dem Ballast der uns anhangt， in hohere Re-
gion巴n，und 1油tdie verwirrten Irrgange der Erde in Vogelp巴rspek・

tive vor uns entwickelt daliegen. (631) 
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Der Transzendenz der Pietisten und spater der Romantik巴r，die darin den 

Ausgangs-und den Fluchtpunkt der Dichtung s巴hen，setzt Goethe巴in

>>w巴ltlichesEvangelium剖 entg巴gen.>Evangelium< ist巴s，weil die Welt gott-

lich ist; die Dinge und der Mensch erscheinen泊 einemunendlichen Hori-

zont und erhalten darin ihre Bedeutung; >weltlich< ist巴s，weil sein Aus-

gangs-und Zielpunkt die empirische Welt ist， in der wir leben， nicht dag巴-

gen ein transzendentes Subjekt， wie in der Dichtung und Philosophie seit 

dem 18. Jahrhundert fast durchgangig. Die Bewegung geht primar nicht 

von oben nach unten， sondem von unten， von der Erfahrung und vom em-

pirischen Wissen aus， nach oben. Und sie v巴rliertsich nicht in transzenden-

t己Spharen，sondern verbleibt in der Empirie. Bergsteiger1 und Ballonfah-

r巴rdringen in バlohereRegionen<< vor， nicht in absolute. 

Ich komme auf den Begriff der Entelechie zuruck. Das Mensch巴nbild

Goethes ist seit etwa Mitte der 1770er Jahre dadurch b巴stimmt，das er die 

Transzendenz Gottes und damit die Metaphysik ablehnt. Was wir sind， sind 

wir aus den Bedingungen heraus， unter den巴nwir in der Welt sind， keines-

W 巴gsdurch eine im Jenseits vorgepragte Entelechie. Unsere >Ent巴lechie<ist 

blos unsere Fahigkeit， auf die Bedingungen， unter denen wir auf dieser 

W巴ltantreten， zu reagieren und damit ein Spiel wechselseitiger Reaktionen 

zwischen uns und der Welt in Gang zu bringen. So ist auch der bekannte 

Beginn von Dichtung und Wahrheit zu versteh巴n:

Am 28. August 1749， Mittags mit dem Glockenschlage zwolf， kam 
ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war 

glucklich; die Sonne stand im Zeich巴nder Jungfrau， und kulminier-
te fur den Tag; Jupiter und Venus blickten sie freundlich an， Merkur 
nicht widerwartig; Satum und Mars verhielten sich gleichgultig: nur 

31 VgI. dazu Vf.: Harzreiseか1Winter. Goethes Antwort auf Petrarca und di巴Naturge・
schichte der Kultur. In: Go巴thc-Jahrbuch123 (2006)， S. 86-99. 
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der Mond， der so eben voll ward， ubte die K.raft seines Gegerト
scheins um so m巴hr，als zugleich seine Planetenstunde eingetreten 

war. (15) 

Goethe gibt hi巴rw巴d巴reiner obskuren Astrologie noch metaphysisch巴n

Pragungen Raum， sondern d巴rSinn di巴serSatze ist: Die巴rsteund damit 

entscheidende Pragung白rsLeben erhielt er unt巴rraurnlich und zeitlich 

genau angebbaren empirischen Bedingungen. Wenn man einmal von der 

noch fru山 renPragung im Mutterleib absieht， so waren es di巴:jenigen，die加

Frankfurt am Main am 28. August 1749 um zwolf Uhr mittags h巴rrschten.

Diese Bedingungen hing巴njedoch ihrerseits von weiteren Bedingungen ab， 

die sich bis in den Sternenraum hinein erstreckten. Die >Pragung< erfolgt， in 

Abhangigkeit von Ort und Zeit， in Stufen der Intensitat durch die gesamte 

Welt， so das jedes Individuum wie eine Leibnizsche Monade zu ein巴m

Spiegel d巴sUniversums wird; ein巴m Spi巴gelallerdings， d巴r持immerin 

Function ist<<， d. h. fortwahrend reagiert auf die Herausforderungen einer 

Umwelt， die sich ihrerseits verandert. Der Begriff der >Entelechie< durfte 

daher bei Go巴th巴， neben der griechischen Etymologi巴， v. a. auf die Leibniz-

sche Monadologie zuruckgehen.32 Die Welt ist als Pragung im lndividuum 

vol1standig reprasentiert und bestimmt， was es wol1en kann. Darin liegt， 

das es sich selbst genau in d巴mMas巴erkennt，als回 S巴ineW巴lterkennt. 

ZuB巴ginnwurde gesagt， das Dichtung und U;匂hrheitdie >poetische Au-

tobiographie< in dem Sinne begrundet， das die spateren Stationen d回Le-

bens in d巴n台出巴renbereits angelegt sind. Moglich wird dies dadurch， das 

die Wunsche und Zi巴le，die sich d巴rMensch setzt， von den Bedingungen 

bestimmt werden， unter denen巴rlebt. 

32妙Mankonnte allen einfachen Substanzen oder geschaffenen Monaden den Namen 
Entelechien geben [..ι(( Gottfried Wilhelm Leibniz: Philosophische Schriftcn.胎 sg.u. 
ubcrs. v. Hans Heinz Holz u. a. 2. Aufl. Frankfurt a. M.: Illsel1986-1992， Bd. 1， S. 447. 
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Uns巴r巴Wunschesind Vorgefuhle der Fahigkeiten， die in uns liegen， 

Vorboten d巴申nigen，was wir zu leisten凶 Standes巴inwerden. 

Was wir konnen und mochten， stellt sich unserer Einbildungskraft 
auser uns und in der Zukunft dar; wir fuhlen eine Sehnsucht nach 

dem， was wir schon加 Stillenbesitzen. So verwandelt ein leiden-

schaftliches Vorausergreifen das wahrhaft Mogliche in ein巴rtraum-

t巴sWirkliche. Liegt nun eine solche Richtung entschieden in uns巴-

rer Natur， so wird mit jedem Schritt unserer Entwickelung ein T巴臼

des巴rstenWunsches erfullt， bei gunstigen Umstanden auf dem ge-
niden Wege， bei ungunstigen auf einem Umwege， von dem wir 

immer wieder nach jen巴meinlenken. (421) 

Wir s巴lbstsorgen dafur， die spateren Epoch巴nunseres Lebens mit den企ι

her巴ninub巴reinstimmungzu bringen. Der Ausgangspunkt unseres Lebens， 

der uns in fruhen Phasen eingepragt wurde， enthalt keineswegs schon das 

Ziel， wie die metaphysische Au妊assungder Entelechie nahelegt， sondem 

lediglich den Wunsch， es zu erreichen. Handelnd schlagen wir selbst den 

Weg ein， der dahin印刷， und kehren， sofem wir beharrlich bleiben， von 

jeder uns aufgezwungenen Abweichung wieder auf ihn zu尚北.Von ausen 

mag sich das so darstellen， als ob der Ausgangspunkt das Ziel schon in sich 

trage， als ob die Wunsche aus metaphysischen Grunden erfullt wurden; tat-

sachlich handeln wir nur so， wie wir gepragt wurden. Die >prastabilierte 

Harmonie< zwischen Welt und Individuum birgt kein Gehcimnis: Das Indi-

viduum >past< in seine We1t， weil es von ihr produziert wurde. 

Ein solch巴sErfuIlungsverhaltnis zwischen Wunsch und Wirk1ichkeit ist 

jedoch nur unt巴rbestimmten Bedingungen moglich. Vorausgesetzt wird 

entweder di巴Ubereinstimmungderjenigen Welt， in der wir uns巴reWun-

sche ausbild巴n，mit d巴rjenigen，in d巴rwir ihre Erfullung anstreben; di巴

Ubereinstimmung der Welt， die uns pragt， mit derjenigen， in der wir han-

deln， d. h. eine u蜘 rdie biographischen Epochen hinweg sich selbst (mehr 

oder weniger) gleichbleibende Welt. Unter dieser Bedingu略 isteine fort-
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dauernd巴Ruckkopplungzwischen Ich und Welt m悼lich，die die Kontinui-

tat der Person im Wechsel der Umstande gewahrleistet. Oder ab巴rdas Sub司

jekt mus， wenn die Welt nicht hinreichend konstant bleibt， stark genug sein， 

um sie s巴inenWunschen entsprechend zu verandern. Diese Intention durfte 

Goethe zum politischen Handeln in Weimar gefuhrt haben. Der W巴imarer

Kleinstaat kam dem Wunsch Goethes entgegen， sich eine seinen lntentio-

nen entsprechende Welt zurechtzurucken. S巴itder franzosischen Revoluti-

on， und mehr noch seit Napoleon， war j巴dochselbst das >starke lndivi-

duum< unter den optimalen Bedingungen d巴sW，巴imarerKleinstaates nicht 

mehr in der Lage， seine Umwelt den eigenen Wunschen und Fahigkeiten 

entsprechend umzuorganisieren. Wunsche und Fahigkeiten， die in d巴rvor-

revolutionaren Welt ausgebildet wurden， finden in d巴rnachrevolutionaren 

Welt zunehmender Beschleunigung keine Entsprechung mehr. Mit d巴rEin-

heit der Epoche verschwindet den Personen die Bedingung der Moglichkeit 

der Einh巴itihres Lebens und selbst der Einheit des Selbstbewustseins.33 

Deswegen spi巴ltdas Damonisch巴als>durchkreuz巴ndαMachtin den spate-

ren Buchern von Dichtung und Wahrheit eine grosere Rolle; desw巴g巴nist 

das autobiographische Projekt Goethes nicht zu einem wirklichen Abschlus 

gekommen， und deswegen sind poetisch巴Autobiographienim hi巴r巴rorter-

ten Sinne nach Goeth巴 kaumnoch， und im 20. und 21. Jahrhundert， die in 

den Medien unzusammenhangend巴undun巴rfullbareWunsche aus and巴ren

Welten wecken， uberhaupt nicht mehr moglich. Empirische Entelechi巴n，

33 Pohl: Luthers Erbe (wic Anm. 15)， S. 116 mit Blick auf die Zweckrationalitat im Sin-
neM砿 Webers:>>Sind aber die Intentionen， Absichten und Motive der Subjekte und di巴

R巴sultateihrer Handlungen nicht mehr in ein巴nkonsistenten Zusammenhang zu bringen， 
weil vemunftige Intentionen zu widersinnig巴nund irrationale Handlungen zu angepas-
ten und fungiblen， >richtigkeitsrationalen< Ergebnissen fuhren konnen， dann ist eine in 
sich stimmige Handlungstheorie nicht moglich. Mit der Einheit von Ziel， Handlung und 
Ergebnis， die巴inandernicht zu entsprechen brauchen， wenn >Richtigkeitsrationalitat< 
zum Kriterium des Handelns wird， ist den M巴nsch巴nauch die Einheit ihres Selbstbe-
wustseins verwehrt.<< 
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di巴Binh巴itdes Selbstbewustseins und mithin der Autobiographie sind eben 

auf hinreichende Konstanz und Konsistenz der Welt angewiesen. 

WennGo巴血巴 inden letzten Buchern von Dichtung und Wahrheit die ge欄

lungene Polaritat von Ich und Welt， wie Gunter Niggl feststellt， >>zu dem 

einen Pol eines neuen Spannungsfeldes(( zusammenzieht und ihm das >>ra-

tional nicht mehr erfasbare， >sich nur in Widerspruchen manifestierende( 

Damonische(( als持gl巴ichrangigenGegenpol咽 gegenuberstellt，so redet er 

keineswegs einer沖wieimmer gearteten metaphysischen Komponente((34 

das Wort; vielmehr hatten sich die historischen Bedingungen， unter denen 

er lebte und handelt巴， Autobiographien und andere W巴rkeschrieb， so ver-

schoben， das巴sauch ihm als einem >starken Individuum< nicht mehr ge欄

lang， das L怠ben，seine Handlungen， seine Autobiographie und and巴reWer-

ke zu einer sinnvollen und wahren Binheit zurechtzurucken. Denn die Epo・

che， unter der diese Binheit immer nur moglich ist， umgriff das Leben nicht 

mehr， sondern z巴rstuckeltees in Abschnitte， die sich nicht mehr unt巴reine 

hohere Binheit bringen liesen.35 Allerdings hatte Goethe dies巴 Binsicht

nicht， wie Niggl vermutet， erst im Alter gewonnen， sondern schon zur Zeit 

des Egmont， wie das Zitat daraus zum Abschlus von Dichtung und J均hr-

heit belegt: 

Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht gehen die Sonn巴npferde

der Z巴itmit unsers Schicksals 1巴ichtemWagen durch， und uns 
bleibt nichts， als mutig gefast， die Zugel festzuhalten， und bald 
rechts， bald links， vom Steine hier， vom Sturze da die Rader abzu・

34 Gunter Niggl: Das Problem der morphologischen Lebensdeutung in Goethes Dich-
!~ng und Wahrheit. In: Goethe-Jahrbuch 116 (1999)， S. 291・299，hi巴rS.298.
" Nicht nur hinreichende Einheit der Z巴it，sondern auch des Raumes ist Voraussetzung 
des >gelungenen Lebenれ Deshalbgilt (叩seuropaisc:l町 Persp巴.ktive)die N otiz in Otti・
lies Tagebuch:唱swandelt niemand ungestraft unter Palmen， und die Gesinnungen 
阻 dernsich gewis in einem Lande wo Elephanten und Tiger zu Hause sind.<< (FA 1，8， S. 
452). 
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lenken. Wohin es geht， wer weis es? Erinnert er sich doch kaurn， 
woher er karn. (852; vgl. 1， 5， 493) 

Die ))Sonnenpferde der Zeit<< arn Ende von Dichtung und Jf匂hrheitste-

hen so wenig wie die Sternenkonst巴llationarn Beginn， auf die sie zuruck-

verweisen，出reine rnetaphysische Kornponente， sondern fur die histori-

schen Bedingungen， unter d巴nendie Individuen zu handeln haben. Egrnont 

lebt in einer Epoche des Urnbruchs wie der alte Go巴the:Die Sonnenpferde 

gehen durch und brechen aus der ihnen vorgeschriebenen Kreisbahn aus. 

Di巴Zeitist aus den Fugen， und uber die weitere historische Entwicklung 

sind keine begrundeten Annahmen rnehr rnoglich. Woher rnan kornmt und 

wohin es geht， laβt sich eben nur sagen， wenn die Bedingungen des Lebens 

hinreichend konstant bleiben， d. h. wenn die Zeit als Epoch巴insich selbst 

zuruck1auft und sich zur Konstellation schliest. Dies war in den Niederlan圃

den des 16. Jahrhunderts nicht der Fall， wohl aber irn D巴utschlandd巴s18. 

Jahrhunderts， d巴rEpoche des jungen und des mittleren Goethe. Seine erste 

Bildung巴rhielt巴rin einern唱lucklichenund g巴rnachlichenZustand<< (53)， 

und die Krisen des Sturrn und Drang und der Franzosischen Revolution 

erwiesen sich als gerade noch integri巴rbar.Erst irn Alter， in der Napoleoni-

schen Zeit， trat er endgultig in Bedingungen ein， unter denen er schon in 

den 70er Jahren Egrnont hatte handeln lassen.. 

Von diesern Ergebnis her wird es rnoglich， wie Bernd Harnacher und 

Myriarn Richter vorgeschlagen haben， 抽GoethesWerk a1s Krisenrnanage崎

ment zu verstehen und sein Leben als Problerngeschichte d巴rModerne neu 

zu schreiben.<< Seine Schlusfolgerung aus dem Epochenbruch war aller-

dings nicht die 持Einsichtin die rnu1tiple Struktur d巴rPersonlichkeit<<， und 

ebensowenig lag in einer solchen Einsicht der Grund宜irdie 持Revisionsei-

31 



nes autobiographischen Proj巴ktS<<，36Der Grund war vielmehr die Epoche， 

und die Folge阻rdas Werk war， etwa in Wilhelm Meisters Wanderjahren， 

di巴VersammIungvon Fragmenten der auseinandertreibenden Wirklichkeit 

im Archiv: zwei empirische Tatbestande， zwischen denen das Subjekt wie 

immer nur die Funktion hat， die Dinge aufeinand巴rund auf sich zu b巴zie-

hen -soweit das eben moglich ist. Vielleicht hegte Goethe die Hoffnung， 

eine andere Epoche konnte seine Archivalien doch noch unter eine hohere 

Einheit bringen. 

36 Bemd Hamacher und Myriam Richter: Biographismus und Anti-Biographismus in 
phiIosophischen Goethe.・0巴utungendes 20. lahrhunderts. In: Goethe Yearbook 16 
(2009)， S. 193・206，hier S. 202 f. 
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