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Zusammenfassung

Es gibt kaum einen Begriff, der das deutsche Denken der zweiten Hälfte des 18.
Jahrhunderts bei seinen vielen theoretischen Wenden so sehr begleitet wie der der
,Bestimmung des Menschen‘. Dieser stammt aus dem theologischen Feld, wird aber
dann rasch zum prägnanten Ausdruck für die Bezeichnung des Endzwecks mensch-
lichen Lebens in so gut wie allen anderen Bereichen. Darüber hinaus erobert er sich
schnell einen festen Platz auch im alltäglichen Sprachgebrauch. Die vorliegende Stu-
die zielt darauf, erstmals diese ganze Begriffsgeschichte nachzuzeichnen.

Der erste Teil untersucht Vorgeschichte und Einführung des Begriffs: Die Ent-
wicklung der deutschen Sprache ab Luther liefert die unentbehrlichen Angaben zur
Beantwortung der Frage, inwiefern die Verwendung des Begriffs eine wirkliche Neu-
heit auch in sprachlicher Hinsicht darstellt. Außerdem ermöglicht sie es, den lange
fortgeschriebenen Mythos der Vaterschaft dieser eventuellen Prägung endgültig zu
zerstören. Spalding gebührt zwar das Verdienst, mit seinem Bestseller (Betrachtung
über) Die Bestimmung des Menschen (11748–111794) dem Begriff den Zugang in den
Sprachschatz der Epoche gesichert zu haben; das Verdienst, als erster darauf zurück-
gegriffen zu haben, gebührt ihm aber nicht. Seine Schrift stellt dennoch den unab-
dingbaren Bezug für jedes weitere Nachdenken über das Thema dar.

Der zweite, dritte und vierte Teil behandeln diese Rezeption in theologischer, mora-
lischer und geschichtsphilosophischer Hinsicht. Spaldings Nähe zu den damals aktu-
ellsten Debatten über die natürliche Religion bestimmt einerseits die Zurückweisung
der lutherischen Orthodoxie (Goeze, Chladenius), andererseits die enthusiastische Auf-
nahme einiger künftiger Protagonisten der Spätaufklärung (Sulzer, Wieland, Lavater).
Die Parteinahme erfolgt nicht zuletzt aufgrund sprachlicher Bemerkungen, so daß
eben semantische Überlegungen zum Substantiv ,Bestimmung‘ der moralphiloso-
phischen Uminterpretation des Begriffs von der Debatte zwischen Abbt und Men-
delssohn über die Reflexionen des jungen Schiller hin zu Kants Selbstbestimmung
zugrunde liegen. In ähnlicher Weise ist auch die geschichtsphilosophische Wende
sprachlich gekennzeichnet, da der Genitiv (,des Menschen‘) nicht länger individuell
aufgefaßt, sondern auf das gesamte Menschengeschlecht angewandt wird. Der Modus
dieser Ausweitung steht aber alles andere als fest, was einige der berühmtesten Kon-
troversen der Zeit verursacht (z.B. Mendelssohn vs. Kant, Kant vs. Herder).

Der fünfte Teil geht auf letzte Blüte und Erschöpfung des Begriffs ein. Fichtes
Jenaer Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten und seine Schrift Die Bestim-
mung des Menschen (1800) markieren paradoxerweise die Unzeitgemäßheit des
Begriffs, der aufgrund seiner angeblich abstrakten Universalität die praktische Phi-
losophie verlassen und in den Schoß der Theologie zurückkehren muß.
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Summary

No other concept accompanied German thought in the second half of the eighteenth
century, with all its theoretical turns, as frequently as that of Bestimmung des Men-
schen. The term itself stems from theology but was soon employed in almost every
other field as a powerful expression for the aim of human existence. Moreover, it
quickly became popular in everyday language, which was thus increased by the addi-
tion of this new element. This book aims to reconstruct for the first time the entire
history of the concept.

The first part analyses the ,prehistory‘ and introduction of the concept: the evo-
lution of the German language since Luther represents the indispensable basis for the
comprehension of the extent to which the use of the concept was a true linguistic
novelty and furthermore enables us to demolish the long-established myth of its
eventual coinage. Spalding is to be accredited with having introduced the concept into
the linguistic use of the time with his bestseller (Betrachtung über) Die Bestimmung
des Menschen (11748–111794), but not with having been the first to coin the expres-
sion. However, his brief work represented the indispensable reference for any other
further reflection on the topic.

Parts two, three and four deal precisely with this reception in theology, ethics and
the philosophy of history. Spalding’s closeness to the most recent debates on natural
religion of the time provoked, on the one hand, criticism on the part of Lutheran
orthodoxy (Goeze, Chladenius) and, on the other hand, the enthusiastic response of
some future protagonists of the late-Enlightenment intellectual world (Sulzer, Wieland,
Lavater). The linguistic features of the concept in many cases were the reason for the
choice of whether to approve or reject it: semantic considerations concerning the noun
Bestimmung determined the moral reinterpretation of the concept, starting from the
controversy between Abbt and Mendelssohn and leading to the reflections of the young
Schiller and to Kant’s Selbstbestimmung. In a similar way, the turn of the concept
towards the philosophy of history was also strictly connected to linguistic issues, inso-
far as the genitive (des Menschen) was no longer conceived of as something individual
but was applied to mankind as a whole. However, the modality of this expansion was
anything but firmly established, giving rise to well-known controversies (e.g. Mendels-
sohn vs. Kant, Kant vs. Herder).

The fifth part examines the last development of the concept, which also represented
its exhaustion. Fichte’s lectures in Jena on the Bestimmung of the scholar, and above all
his work Die Bestimmung des Menschen (1800), paradoxically show how the concept
had by this time become outdated and why, due to its allegedly abstract universality, it
was forced to abandon the field of practical philosophy and return to that of theology.

8



Riassunto

Nessun concetto ha accompagnato la riflessione tedesca della seconda metà del XVIII
secolo nelle sue molte svolte teoriche come quello di Bestimmung des Menschen.
Introdotto in ambito teologico, esso viene presto adottato in pressoché tutti gli altri
settori come espressione pregnante per indicare il fine dell’esistenza umana. Inoltre,
esso diventa nel giro di breve parte integrante del lessico comune, che arricchisce di
un tassello valido ancora oggi.

Questo studio mira a ricostruire per la prima volta l’intera storia del concetto.
La prima parte analizza la ,preistoria‘ e l’introduzione del concetto: l’evoluzione

della lingua tedesca a partire da Lutero funge da indispensabile traccia preliminare per
comprendere in che misura l’utilizzo del concetto rappresenti una novità anche lingui-
stica e permette di sgretolare definitivamente il mito consolidato della paternità di que-
sto eventuale conio. Spalding ha infatti il merito di aver garantito al concetto l’accesso
nel vocabolario del tempo con il suo bestseller (Betrachtung über) Die Bestimmung des
Menschen (11748–111794), ma non di averlo utilizzato per primo. Il suo trattatello rap-
presenta comunque il riferimento assoluto per la successiva riflessione sul tema, tanto
che la sua ricezione coincide sostanzialmente con quella del concetto.

La seconda, la terza e la quarta parte sono dedicate proprio a questa ricezione in
prospettiva, rispettivamente, teologica, morale e di filosofia della storia. La prossimità
di Spalding ai più attuali dibattiti del tempo sulla religione naturale ne determina da
un lato il rifiuto da parte dell’ortodossia luterana (Goeze, Chladenius) e dall’altro
l’entusiastica accoglienza da parte di alcuni fra i futuri protagonisti della scena cul-
turale tardo-illuministica (Sulzer, Wieland, Lavater). È non in ultimo la dimensione
strettamente linguistica del concetto a svolgere un ruolo fondamentale nel promuo-
vere un atteggiamento rispetto a un altro, tanto che riflessioni sulla semantica del
sostantivo Bestimmung presiedono alla torsione impressa al concetto in senso morale a
partire dal dibattito tra Abbt e Mendelssohn attraverso le considerazioni del giovane
Schiller fino alla Selbstbestimmung di Kant. Parimenti legata al concetto nella sua por-
tata linguistica è la svolta di filosofia della storia che proietta il genitivo (des Menschen)
dal singolo al genere umano nel suo complesso. Le modalità di questo ampliamento
sono però tutt’altro che pacifiche, tanto che ne scaturiscono ben note controversie (p.
es. Mendelssohn versus Kant, Kant versus Herder).

La quinta parte analizza l’ultima fioritura del concetto, che ne rappresenta al tempo
stesso l’esaurimento. Le lezioni di Fichte a Jena sulla Bestimmung del dotto, ma soprat-
tutto il suo scritto Die Bestimmung des Menschen (1800) sanciscono paradossalmente
l’inattualità del concetto, che a causa del suo carattere universale, avvertito come astrat-
to, deve abbandonare l’ambito della filosofia pratica e tornare in seno alla teologia.
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„Meine Bestimmung des Menschen wird gedruckt.
Sie mag ihr Glück in der Welt wagen“.

Johann Joachim Spalding an
Johann Wilhelm Ludwig Gleim, 4. Mai 1748
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Weiterdenken anzuregen, gilt in nicht geringem Maß meine aufrichtige Dankbarkeit.

Herrn Prof. DDr. Norbert Hinske bin ich in schwer bestimmbarem Maß zu Dank
verpflichtet: Seine sorgfältige, gründliche und wiederholte Lektüre des Manuskripts
sowie seine aufschlußreichen Hinweise haben sich immer als überaus nützlich erwie-
sen und sind jedes Mal zu erneuerten Antrieben fürs Weiterforschen geworden. Die
Arbeit an diesem Band hat sich somit in eine Art praktischer Umsetzung der Auf-
klärung selbst verwandelt.

Für die Aufnahme meiner Untersuchung in die zweite Abteilung der renommier-
ten Reihe Forschungen und Materialien zur deutschen Aufklärung, für die editorische
Betreuung und die beständige Hilfsbereitschaft möchte ich außer Herrn Prof. DDr.
Norbert Hinske auch dem Mitherausgeber Prof. Dr. Clemens Schwaiger herzlich
danken.

Meine Aufenthalte in London als Visiting Fellow beim Institute of Germanic &
Romance Studies/School of Advanced Study – University of London und in Wol-
fenbüttel als Gastwissenschaftlerin bei der Herzog August Bibliothek haben mir
gestattet, viele wichtige Materialien zu sammeln. Für die freundliche Hilfsbereitschaft
sei hier dem Personal beider Forschungseinrichtungen gedankt. Herrn Christian
Hogrefe von der Herzog August Bibliothek zu Wolfenbüttel gebührt an dieser Stelle
ein besonderer Dank.
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Zuletzt seien alle Freunde und Kollegen erwähnt, die in dieser oder jener Form zur
Realisierung des vorliegenden Buches beigetragen haben: Prof. Dr. Valerio Rocco
Lozano, Dr. Marco Sgarbi, PD Dr. Jakub Sirovátka und, last but not least, alle Teil-
nehmer des Seminars Vertiefung Philosophie: Fragestellungen aus der Philosophie
(Johann Joachim Spalding, „Die Bestimmung des Menschen“ im Vergleich mit Texten
Immanuel Kants), das im SS 2012 an der Theologischen Fakultät der Katholischen
Universität zu Eichstätt-Ingolstadt stattgefunden hat. In den dort immer wieder
gestellten Fragen steckte weit mehr als ein Funken Wahrheit.

Moritzbrunn bei Eichstätt, im Spätsommer 2012 Laura Anna Macor
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Einleitung

§ 1. Die tragenden Grundideen der deutschen Aufklärung

a) Methodische Vorüberlegungen

Die Aufklärungsforschung hat in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhun-
derts richtungweisende Anregungen von Norbert Hinske und seinem Kreis bekom-
men, die durch zahlreiche, gewichtige Beiträge eine neue wissenschaftliche Phase
initiiert haben. Philosophiegeschichtlich hat sich der „Versuch einer Typologie“ der
„tragenden Grundideen der deutschen Aufklärung“, den Hinske der wissenschaftli-
chen Öffentlichkeit zum ersten Mal 1985 auf Italienisch und dann 1990 auch auf
Deutsch vorgelegt hat, als bestimmend erwiesen.1

Die tragenden Grundideen sind diejenigen „bestimmten gemeinsamen Ideen“, von
denen „[j]ede Kultur, jede geistige und geistliche Bewegung, jede Zeitströmung [. . .]
bewußt oder unbewußt“ getragen wird, und die den Raum schaffen, „in dem sich das
geistige und politische Leben derselben abspielt“.2 Die notwendige Bedingung für
eine korrekte Identifizierung solcher tragenden Grundideen ist die folgende: Es han-
delt sich nicht darum, daß wir untersuchen, was wir heute als unumstrittenes Erbe
der jeweiligen Epoche, der jeweiligen Bewegung usw. betrachten, sondern vielmehr
darum, daß wir verstehen lernen, was die in Frage stehende Epoche als solche, d.h.
die damaligen Gelehrten selbst als ihr eigenes philosophisches Hauptinteresse emp-
funden haben. Sonst hätte man keine historische Darstellung, sondern eine theoreti-
sche Analyse, bei der man vor willkürlichen Eingriffen des Interpreten nicht ge-
schützt wäre. Auf diese Weise würde immer die Gefahr bestehen, dem einschlägigen
Text, Autor oder Zeitalter Gewalt anzutun.

1 Für die erste Veröffentlichung vgl. Norbert Hinske, Le idee portanti dell’illuminismo tedesco.
Tentativo di una tipologia, in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e
Filosofia 3. Reihe 15 (1985), H. 3, S. 997–1034. Es gibt zwei Fassungen in deutscher Sprache,
beide 1990 erschienen, deren erste aber eine eher kürzere Version ist (weswegen an dieser Stelle
immer aus der letzteren, erweiterten zitiert wird): Norbert Hinske, Die tragenden Grundideen
der deutschen Aufklärung. Versuch einer Typologie, in: Aufklärung und Haskala in jüdischer und
nichtjüdischer Sicht, hrsg. v. Karlfried Gründer u. Nathan Rotenstreich, Heidelberg 1990, S. 67–
100; ders., Die tragenden Grundideen der deutschen Aufklärung. Versuch einer Typologie, in:
Raffaele Ciafardone, Die Philosophie der deutschen Aufklärung. Texte und Darstellung, hrsg. v.
Norbert Hinske u. Rainer Specht, Stuttgart 1990, S. 407–458.

2 Hinske, Die tragenden Grundideen der deutschen Aufklärung, a.a.O., S. 407.

19



Auch im Fall der deutschen Aufklärung kann das Kriterium zur Identifizierung
ihrer tragenden Grundideen deswegen nicht darin liegen, daß man diejenigen Leit-
ideen thematisiert, „die sich ,durchgesetzt‘ haben und die wir heute im Rückblick zu
Recht oder Unrecht als die großen, bleibenden Errungenschaften (oder Irrtümer) der
Aufklärung betrachten“. Bei der Analyse Hinskes geht es vielmehr um jene „Grund-
ideen und -überzeugungen, die von der deutschen Aufklärung als ganzer mehr oder
minder selbstverständlich als sachlich gerechtfertigt angesehen worden sind und die
sie damit als eine geschlossene Bewegung überhaupt erst möglich gemacht haben“.3

Nur eine streng historische Analyse der Quellen kann dem Forscher dabei helfen.
Nachdem man den historischen Charakter der tragenden Grundideen verstanden

hat, muß man sich mit dem Sinn einer Typologie derselben beschäftigen. Das bedeutet
keineswegs, eine bloße Liste, ein bloßes Verzeichnis der philosophischen Konstanten
irgendeiner Epoche anzulegen. Eine Typologie soll zum Verständnis der philosophi-
schen Absichten einer Bewegung beitragen und zielt also darauf, die in einer Liste, in
einem Verzeichnis vorkommenden philosophischen Konstanten auf eine übergeord-
nete, durchdachte und fest gegründete Struktur zurückzuführen. Diese Struktur muß
nach bestimmten Maßstäben angelegt werden, die ihren philosophiegeschichtlichen
Nutzen zu rechtfertigen vermögen. Diese Maßstäbe können auf drei Momente
zurückgeführt werden, die für die Identität jeder philosophischen Strömung als sol-
cher kennzeichnend sind: Jede philosophische Strömung setzt sich ein Ziel oder meh-
rere Ziele und hat insofern ein Programm, jede philosophische Strömung stellt sich
bestimmten Überzeugungen entgegen und beginnt insofern einen Kampf, und jede
philosophische Strömung beruht auf einer oder mehreren anthropologischen Voraus-
setzungen, die dementsprechend ihre Basis ausmachen. Die einschlägige Typologie
wird also Programm-, Kampf- und Basisideen thematisieren.4

Das gilt selbstverständlich auch und vor allem für die deutsche Aufklärung, deren
tragenden Grundideen im folgenden nachgegangen werden soll.

Zu den Programmideen gehören die der Aufklärung selber – und zwar nicht als
Epochenbegriff, sondern als Zielsetzung verstanden –, die der Eklektik, des Selbst-

3 Ebd., S. 407f. Auf den historischen Charakter der tragenden Grundideen als Gegengift gegen
den heutigen Mißbrauch der ,Aufklärung‘ in politischer oder besser ideologischer Hinsicht hat
Hinske unlängst hingewiesen, vgl. Norbert Hinske, Wer sind die Erben der Aufklärung? Kri-
terien für eine Antwort, in: Kant und die Aufklärung. Akten der Kant-Tagung in Sulmona,
24.–28. März 2010, hrsg. v. Luigi Cataldi Madonna u. Paola Rumore, Hildesheim − Zürich −
New York 2011, S. 9–20.

4 Hinske schlägt die Gliederung in Programm-, Kampf- und Basisideen nur in bezug auf die
deutsche Aufklärung vor. Unabhängig davon, daß er am Anfang seines Aufsatzes von den tra-
genden Grundideen als Merkmalen „[j]ede[r] Kultur, jede[r] geistige[n] und geistliche[n] Bewe-
gung, jede[r] Zeitströmung“ (Hinske, Die tragenden Grundideen der deutschen Aufklärung,
a.a.O., S. 407) spricht, behauptet er die Gültigkeit seiner Typologie, wenn auch stillschweigend,
nur für die deutsche Aufklärung. Die Dreiheit „wofür, wogegen und woraus“ (ebd., S. 412)
scheint mir aber ein gutes philosophiegeschichtliches Muster auch für andere philosophische
Bewegungen zu sein. Darüber müßte man aber selbstverständlich gründlicher nachdenken.
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denkens und der Mündigkeit – diese drei Ideen drücken jeweils für eine Generation
dasselbe Projekt aus – und schließlich die der Perfektibilität. Alle diese Ideen arti-
kulieren Ziele, nach denen die Aufklärung strebt: die im wörtlichen Sinn zu verste-
hende Aufklärung der verworrenen und dunklen Vorstellungen (Aufklärung), ein
freies und vom Autoritätsprinzip unabhängiges Denken (Eklektik, Selbstdenken,
Mündigkeit) und eine faktische Vervollkommnung, die vom Status einer anthropo-
logischen Beschreibung zum Programm avanciert (Perfektibilität).

Zu den Kampfideen gehören die der dunklen und verworrenen Vorstellungen, die
des Vorurteils, die des Aberglaubens und schließlich die der Schwärmerei. Alle diese
Ideen artikulieren diejenigen Einstellungen, Haltungen und Mächte, denen sich die
Aufklärung entgegenstellt, und die ein Hindernis für die Realisierung ihres Pro-
gramms darstellen: die aufzuklärenden Wolken, die das Licht der Vernunft verschlei-
ern (dunkle und verworrene Vorstellungen), das von anderen stammende oder durch
Affekte verursachte, durch keine weitere Prüfung angenommene Urteil (Vorurteil),
die unreflektierte Befolgung oder Überschätzung äußerer Formen und Rituale (Aber-
glaube) und schließlich ein zur Subjektivierung neigendes Verhältnis zum Transzen-
denten und Ideal (Schwärmerei).

Zu den Basisideen gehören insbesondere die der Bestimmung des Menschen und
die der allgemeinen Menschenvernunft. Diese zwei Ideen artikulieren das anthropo-
logische Fundament, das sowohl von den Programm- als auch von den Kampfideen
vorausgesetzt wird: die Überzeugung, daß das menschliche Dasein auf etwas ausge-
richtet sei, und daß der Sinn des menschlichen Lebens im Streben nach diesem Ziel
bestehe (Bestimmung des Menschen), und die jedem Menschen innewohnende, durch
bestimmte Faktoren aber eingeschränkte und deshalb nicht als exklusives Eigentum
irgendeines einzelnen zu betrachtende Vernunft (allgemeine Menschenvernunft).

Alle tragenden Grundideen der deutschen Aufklärung, d.h. jede einzelne Pro-
gramm-, Kampf- und Basisidee ist durch drei Momente gekennzeichnet, die eine Art
Dynamisierung der Typologie verursachen: Es handelt sich „erstens, und das ist alles
andere als selbstverständlich, um genuin philosophische Ideen“, „zweitens um Ideen im
Wandel“, und „drittens um Ideen, die auf Schritt und Tritt in Gefahr sind, zu bloßen
Schlagworten herunterzukommen und propagandistisch verschlissen zu werden“.5

Daß die tragenden Grundideen philosophischen Ursprungs sind, darf nicht als
disziplinäre Präskription für den Forscher verstanden werden, daß er sich nicht mit
außerphilosophischen Texten und Autoren zu beschäftigen habe, sondern als frucht-
barer historiographischer Hinweis. „Die Regimenter der Aufklärung kämpfen unter
den Fahnen der Philosophie“, und das gilt „nicht etwa nur für den engeren Bereich
der Philosophie selbst, sondern auch für zahlreiche andere Disziplinen, allem voran
für die Aufklärungspädagogik und Aufklärungstheologie, die Jurisprudenz sowie für
das weite Feld der Aufklärungspublizistik“.6

5 Ebd., S. 409f.
6 Ebd., S. 410.
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Daß die tragenden Grundideen im Wandel begriffen sind, betrifft deren Rolle im
Kontext der Aufklärung selbst und deren Fähigkeit, sich den vielen Verschiedenheiten
der einzelnen Systeme anzupassen. Die Grundideen können auch schwerwiegenden
Veränderungen unterworfen sein, sie „sind keine feststehenden Größen“, die trotz des
„rasche[n] Wechsel[s] der Systeme“ immer dieselben bleiben. Der Natur der Philo-
sophie selbst als eines „unablässige[n] Reflexionsprozeß[es]“ gemäß sind auch die
tragenden Grundideen der Tendenz unterworfen, jede Errungenschaft als überwind-
bar anzuerkennen. Es gibt „zwar irreversible Resultate, aber keinen definitiven
Abschluß“. „Kaum eine der tragenden Grundideen der deutschen Aufklärung bedeu-
tet daher am Ende des 18. Jahrhunderts noch genau dasselbe wie an seinem Anfang“,
jede befindet sich in „einem beständigen Wandel“.7 Es ist eben dieser Wandel, der die
eigentliche Geschichte jeder einzelnen Grundidee ausmacht und zu deren diachro-
nischer Untersuchung einlädt.

Daß die tragenden Grundideen schließlich stets in Gefahr sind, zu bloßen Schlag-
worten herunterzukommen, ist als fast zwangsläufiges Ergebnis ihrer großen Ver-
breitung anzusehen. Was als bestimmendes philosophisches Moment die ganze Auf-
klärung das 18. Jahrhundert hindurch begleitet, kann einer propagandistisch
orientierten Auswertung nicht entgehen und wird so zur bloßen Scheidemünze. Nur
die Berücksichtigung der spezifischen Gedankenarbeit, die „mit ihrem ständigen Hin
und Her der Argumente und Gegenargumente, ihrem jähen Perspektivenwechsel und
ihren neuen Fragestellungen“ die Genese und die Entwicklung der in Frage stehenden
Grundidee begleitet, kann deren Degradierung zum Schlagwort verhindern.8

Die Typologie der tragenden Grundideen der deutschen Aufklärung läßt sich
damit durch zwei verschiedene Richtungen kennzeichnen, deren erste sozusagen
,horizontal‘, deren zweite dagegen ,vertikal‘ verläuft. Die Gliederung der tragenden
Grundideen in Programm-, Kampf- und Basisideen gestattet ein korrektes Verständ-
nis der philosophischen Lage der Aufklärung, indem Ziele, Feinde und Vorausset-
zungen in ihren wechselseitigen Verhältnissen aufgezeigt werden. Dieser ,horizontale‘
Ansatz ist aber der Gefahr ausgesetzt, statisch zu bleiben und die Mannigfaltigkeit
der philosophischen Realität nicht zu erfassen. Der ,vertikale‘ Ansatz trägt zur Ergän-
zung und Korrektur dieser methodischen Einseitigkeit bei. Die Auffindung von
Merkmalen, die jeder einzelnen Grundidee als solcher eigen sind, dynamisiert diese
starre Struktur und ermöglicht eine tiefergehende Analyse jeder einzelnen Grundidee,
die so in ihrer Entwicklungsgeschichte untersucht werden kann. Sowohl jede Gruppe
als auch jede zu einer der drei Gruppen gehörende Einzelidee kann also in vielerlei
Hinsicht erforscht werden, einzeln oder in Verbindung miteinander.

7 Ebd., S. 410f.
8 Ebd., S. 411.
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b) Zum aktuellen Stand der Forschung

Die bisherigen Forschungen über die tragenden Grundideen haben Hinskes typolo-
gischen Ansatz ausgearbeitet, und zwar in bezug sowohl auf die einzelnen Ideen bzw.
Gruppen überhaupt als auch auf die Rolle bestimmter Ideen bzw. Gruppen von Ideen
bei einigen wichtigen Autoren. In generellen, d.h. an keinen bestimmten Autor
gebundenen Beiträgen sind folgende Aspekte untersucht worden:

− der Wandel im Selbstverständnis der Aufklärung,9

− das Aufkommen, die Blüte und der Verfall der Idee von Eklektik, Selbstdenken
und Mündigkeit,10

− die Genese und der Bedeutungswandel der Idee der Perfektibilität,11

9 Norbert Hinske, Einleitung, in: Was ist Aufklärung? Beiträge aus der Berlinischen Monatsschrift,
hrsg. v. Norbert Hinske in Zusammenarbeit mit Michael Albrecht, Darmstadt 41990 (11973),
S. XIII-LXIX; Werner Schneiders, Die wahre Aufklärung. Zum Selbstverständnis der deutschen
Aufklärung, Freiburg i. Br. – München 1974; Ernst Haberkern, Limitierte Aufklärung. Die pro-
testantische Spätaufklärung in Preußen am Beispiel der Berliner Mittwochsgesellschaft, Marburg
2005; Albrecht Beutel, Aufklärung und Protestantismus. Begriffs- und strukturgeschichtliche
Erkundungen zur Genese des neuzeitlichen Christentums, in: Zeitschrift für Pädagogik und
Theologie 63 (2011), S. 207–221. Schneiders’ Buch ist offensichtlich vor dem ersten methodi-
schen Aufsatz Hinskes (1985) erschienen. Da sich Schneiders aber in Trier habilitiert hat und in
gewissem Sinn zur Forschungsgruppe Hinskes gehörte, kann sein Band zu den hier wichtigen
Beiträgen gezählt werden. Dazu vgl. Norbert Hinske, Aufklärung über Aufklärung. Zu Werner
Schneiders’ Buch ,Die wahre Aufklärung‘, in: Studia leibnitiana. Zeitschrift für Geschichte der
Philosophie und der Wissenschaften 8 (1976), S. 120–127. Zur Vertiefung der Idee der Aufklä-
rung sei hier auch eine vor Hinskes Typologie erschienene, jedoch nach wie vor gültige Studie
angeführt: Horst Stuke, Aufklärung, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. v. Otto Brunner, Werner Conze u. Reinhart
Koselleck, Bd. I, Stuttgart 1972, S. 243–342.

10 Werner Schneiders, Vernünftiger Zweifel und wahre Eklektik. Zur Entstehung des modernen Kri-
tikbegriffes, in: Studia leibnitiana. Zeitschrift für Geschichte der Philosophie und der Wissenschaf-
ten 17 (1985), S. 142–161; Norbert Hinske, Eklektik, Selbstdenken, Mündigkeit – drei verschiedene
Formulierungen einer und derselben Programmidee, in: Eklektik, Selbstdenken, Mündigkeit, hrsg.
v. Norbert Hinske, Hamburg 1986 [= Aufklärung. Interdisziplinäre Halbjahresschrift zur Erfor-
schung des 18. Jahrhunderts und seiner Wirkungsgeschichte 1 (1986), H. 1], S. 5–7; Birgit Nehren,
Selbstdenken und gesunde Vernunft. Über eine wiederaufgefundene Quelle zur Berliner Mitt-
wochsgesellschaft, in: Eklektik, Selbstdenken, Mündigkeit, a.a.O., S. 87–101; Wilhelm Schmidt-
Biggemann, Theodizee und Tatsachen. Das philosophische Profil der deutschen Aufklärung, Frank-
furt a. M. 1988, S. 203–222 (In nullius verba iurare magistri. Über die Reichweite des Eklektizismus.
Vorspiel über Richtiges und Wichtiges); Michael Albrecht, Eklektik. Eine Begriffsgeschichte mit
Hinweisen auf die Philosophie- und Wissenschaftsgeschichte, Stuttgart-Bad Cannstatt 1994; Haber-
kern, Limitierte Aufklärung, a.a.O., S. 246–250 (Der Begriff des Selbstdenkens).

11 Gottfried Hornig, Perfektibilität. Eine Untersuchung zur Geschichte und Bedeutung dieses
Begriffs in der deutschsprachigen Literatur, in: Archiv für Begriffsgeschichte 24 (1980), S. 221–
257. Auch dieser Aufsatz ist vor dem Artikel Hinskes erschienen, kann aber in diese forschungs-
geschichtliche Aufzählung aufgenommen werden, da Hinske selber dessen Entsprechung zu
seinen eigenen Forderungen explizit behauptet hat (vgl. Hinske, Die tragenden Grundideen der
deutschen Aufklärung, a.a.O., S. 424).
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− die Genese und die Entwicklungsgeschichte der Idee des Vorurteils,12

− die Entwicklungsgeschichte der Idee des Aberglaubens,13

− der Bedeutungswandel der Idee der Schwärmerei.14

In spezifischen, d.h. an einen bestimmten Autor gebundenen Untersuchungen, die
dessen Verständnis irgendeiner Idee oder irgendeiner Gruppe von tragenden Grund-
ideen als Moment innerhalb ihrer Entwicklungsgeschichte behandeln, sind u.a. fol-
gende Autoren und Ideen bzw. Gruppen berücksichtigt worden:

− Johann Joachim Spaldings Erörterung der Ideen von Aufklärung, Selbstdenken,
Perfektibilität, Aberglauben, Schwärmerei und allgemeiner Menschenvernunft,15

12 Manfred Beetz, Transparent gemachte Vorurteile. Zur Analyse der ,praejudicia auctoritatis et
praecipitantiae‘ in der Frühaufklärung, in: Rhetorik 3 (1983), S. 7–33; Gerhard Sauder, Aufklä-
rung des Vorurteils – Vorurteile der Aufklärung, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur-
wissenschaft und Geistesgeschichte 57 (1983), H. 2, S. 259–277; Werner Schneiders, Aufklärung
und Vorurteilskritik. Studien zur Geschichte der Vorurteilstheorie, Stuttgart-Bad Cannstatt 1983;
Karl Menges, Vom Vorteil des Vorurteils. Zur Rehabilitierung eines kritischen Aufklärungsbe-
griffs, in: Begegnung mit dem ,Fremden‘. Grenzen – Traditionen – Vergleiche, Bd. X, hrsg. v.
Eijiro Iwasaki, München 1991, S. 161–170; Rainer Godel, ,Eine unendliche Menge dunkeler
Vorstellungen‘. Zur Widerständigkeit von Empfindungen und Vorurteilen in der deutschen Spät-
aufklärung, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 76
(2002), H. 4, S. 542–576; ders., Vorurteil – Anthropologie – Literatur. Der Vorurteilsdiskurs als
Modus der Selbstaufklärung im 18. Jahrhundert, Tübingen 2007; Laura Anna Macor, La ,debo-
lezza‘ della ragione nell’età dell’illuminismo: la forza delle idee polemiche, in: Il destino di
Prometeo. Razionalità, tecnica, conflitto, hrsg. v. Laura Sanò, Padua 2009, S. 89–111; dies., Dalla
polemica per la verità alla polemica come verità. Un’eredità dimenticata dell’illuminismo, in: La
passione del pensare. In dialogo con Umberto Curi, hrsg. v. Bruna Giacomini, Fabio Grigenti u.
Laura Sanò, Mailand − Udine 2011, S. 125–140; dies., Los conceptos prohibidos de la Ilustración
alemana. Una aparente paradoja, in: Despalabro. Ensayos de Humanidades 6 (2012), S. 263–267.

13 Martin Pott, Aufklärung und Aberglaube. Die deutsche Frühaufklärung im Spiegel ihrer Aber-
glaubenskritik, Tübingen 1992; Haberkern, Limitierte Aufklärung, a.a.O., S. 243–245 (Gegen
Aberglauben und Schwärmerei).

14 Norbert Hinske, Die Aufklärung und die Schwärmer – Sinn und Funktionen einer Kampfidee,
in: Die Aufklärung und die Schwärmer, hrsg. v. Norbert Hinske, Hamburg 1988 [= Aufklärung.
Interdisziplinäre Halbjahresschrift zur Erforschung des 18. Jahrhunderts und seiner Wirkungs-
geschichte 3 (1988), H. 1], S. 3–6; Manfred Engel, Die Rehabilitation des Schwärmers. Theorie
und Darstellung des Schwärmens in Spätaufklärung und früher Goethezeit, in: Der ganze
Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert, hrsg. v. Hans-Jürgen Schings, Weimar
− Stuttgart 1994, S. 469–498; Anthony J. La Vopa, The Philosopher and the ,Schwärmer‘: On the
Career of a German Epithet from Luther to Kant, in: Enthusiasm and Enlightenment in Europe,
1650–1850, hrsg. v. Lawrence E. Klein u. Anthony J. La Vopa, San Marino (California) 1998,
S. 85–115; Laura Anna Macor, L’agire responsabile come risposta settecentesca alla ,Dialektik der
Aufklärung‘ e alla ,Schwärmerei‘, in: Verifiche 33 (2004), H. 1–2, S. 25–54; Kevin F. Hilliard,
Freethinkers, Libertines and ,Schwärmer‘. Heterodoxy in German Literature, 1750–1800, Lon-
don 2011.

15 Michael Albrecht, Zum Wortgebrauch von ,Aufklärung‘ bei Johann Joachim Spalding. Mit einer
Bibliographie der Schriften und zwei ungedruckten Voten Spaldings, in: Vernunftkritik und Auf-
klärung. Studien zur Philosophie Kants und seines Jahrhunderts, hrsg. v. Michael Oberhausen
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− Johann Salomo Semlers Anteil am Bedeutungswandel der Idee von Perfektibili-
tät,16

− Georg Friedrich Meiers Einfluß auf den Bedeutungswandel der Idee des Vorur-
teils,17

− Moses Mendelssohns Beitrag zum Bedeutungswandel der Idee des Vorurteils,18

− Immanuel Kants Erörterung der Ideen von Aufklärung, Selbstdenken, Mündig-
keit, Vorurteil, Schwärmerei und allgemeiner Menschenvernunft,19

unter Mitwirkung von Heinrich P. Delfosse u. Riccardo Pozzo, Stuttgart-Bad Cannstatt 2001,
S. 11–40; Christian Weidemann, Der Prediger Spalding, SpKA Abt. II Bd. 1 (2010) XXI-LIV.
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Sachregister deutscher Stichwörter

Bei den Stichwörtern ,Bestimmung‘, ,Bestimmung des Menschen‘ und ,Endzweck‘ werden an-
gesichts der sehr hohen Anzahl ihrer Verwendungen und Belege hier nur diejenigen angegeben,
die in rein sprachgeschichtlicher und sprachlicher Hinsicht von Belang sind.

Abderitismus 254, 290f.
Abendmahllehre 134
Aberglaube 21, 24, 26, 169, 176, 225, 234
Abhängigkeit 90, 144, 234
− von Gott 100, 137, 139
Absicht 53, 55f., 64, 66, 68, 73, 85, 87, 92, 94,

119, 146, 150, 159, 165, 170, 175f., 194, 222,
224, 250–252, 256, 261, 276, 325, 327, 332

Abstractum 292
Abstraktionen 233, 274
Accidens 51, 53, 233
Achtung 211, 306, 308, 310
allgemeine Menschenvernunft 21, 24f., 27f.,

192
Allmacht, allmächtig 155, 185, 222, 228, 327
Andacht 101, 104, 121, 136, 197, 301, 304,

339, 342
Anfang 93f., 325
angeboren 81
Angelegenheit 108
− des Herzens 96f., 132, 150
− des Menschen 63, 83, 132f., 202, 306, 318
− der Menschheit 320
(an)setzen 38, 45, 46, 49
Anthropologie, anthropologisch 20f., 24,

26–30, 32, 37, 56, 64, 79, 83, 91, 98, 105,
111, 113, 116, 125, 137, 148, 161f., 172f.,
176, 189f., 192f., 196, 201, 203, 205f., 222,
230f., 233f., 237, 247f., 251, 257, 263f., 274–
276, 292, 303, 307, 333, 356

anthropomorph 195
anthropozentrisch 171, 242
(anti)materialistisch 98, 347
Apologetik, apologetisch 11f., 33, 36, 74–84,

94–99, 108f., 117–127, 144f., 147, 158, 188f.,
191, 193

Architektonik, architektonisch 208
Arminianismus 76
asymptotisch 262
Atheismus, atheistisch 76f., 95, 317–319, 328

424

Atheist(en) 319
−, praktische 317
−, theoretische 317
Aufklärung (Idee) 20f., 23–27, 298, 348
ausbilden 190, 232f.
Ausbildung 66, 223, 230, 234, 249, 255, 267,

271, 274f., 348
auswählen 41
Autonomie 164, 209, 275, 322
Averroismus 261
Averroisch 260

Basisideen der deutschen Aufklärung 11,
20–22, 25–32, 192

Beharrlichkeit der Seele 181, 191
Beharrungszustand 265
Belohnung(en) 40, 55, 91, 136, 165, 172, 175f.,

198, 227, 254, 301, 307
benamen 45
benennen 38, 329
beramen 38
berufen 87, 129
Beruf(ung) 12, 14, 35, 59, 83, 167, 310, 315–

317, 328–335, 346f.
Beruhigung 90, 104, 118, 130, 148, 299, 339,

343–345
Besserung 121, 123, 137f., 175, 204
bestellen 45–47
bestimmen 33, 38–47, 49f., 52, 54f., 57, 61, 72,

86, 90, 128, 168f., 173, 199, 202, 209, 211,
215, 217–221, 312, 329, 331, 350–352

bestimmend 48
bestimmt 38–49
bestimmtes Kunstwort 48
Bestimmtsein 54, 90, 168f., 199, 209, 211, 335,

350f.
Bestimmung 37f., 42, 44, 46f., 51–59, 62f.,

68–73, 128f., 161, 168, 173, 186, 328–335,
344, 350–353, 357

− aller Dinge 71



− christlicher Lehrer 348
− der Erschaffung 70
− der Frau(en) 202, 343f.
− der Frauenzimmer 348f.
− der ganzen Gesellschaft 312
− der Jugend 348
− der (Menschen)Gattung 250f., 262f., 265
− der menschlichen Fähigkeiten 71, 93
− der (menschlichen) Vernunft 70f.
− der Seele 71, 336
− der Tiere 223, 343
− des Bürgers 58, 313, 333, 348
− des (oder der) Christen 70f., 343, 349
− des Gelehrten 311f., 315, 343, 348f.
− des Gewissens 70
− des Jünglings 348, 350
− des Kanzelredners 343, 348
− des Kindes 350
− des Knaben 350
− des Körpers 349
− des Mädchens 348
− des Mannes 202, 343, 349
− des Menschengeschlechts 248, 250, 259,

262, 325, 345
− des Religionslehrers 348
− des schönen Geschlechts 349
− des sinnlichen Menschen 219
− des Unglücklichen 348
− des Verstandes 70f.
− des Weibes 338, 348f.
− des weiblichen Geschlechts 349
− eines vernünftigen Geschöpfs 71
− Gottes 53, 57
− Jesu 243
− studierender Jünglinge 348
− unserer Natur 71
Bestimmung des Menschen 36f., 41f., 51,

54–57, 62f., 70–73, 129, 168, 173, 186, 217,
328–335, 345–348, 352f., 356f.

Bestimmungsgrund 210
Bestimmungsort 59
Beweg(ungs)grund 117f., 123, 156, 301, 149f.,

309, 351
Beweis(e) für die christliche Religion 76–79,

83f., 94–99, 117–125, 147–151, 158
bewußt, Bewußtsein 178–182, 184f.
Bildung 236, 245, 262, 325, 345–349, 356
blind 154, 178f., 223, 239, 242
Böse, das 283
Buße 124, 150

425

Chaos 179, 244

Deismus 34, 74–77, 79, 83, 94f., 109, 125,
185f., 214

Deist, deistisch 64–66, 75–79, 82f., 89, 97,
120, 123, 126, 141, 147f., 157f., 185f.

Demut 155
Destination 54, 72
− des Menschen 62, 331f.
Destiniren 46f.
Determination(en) 72, 331f., 352
Determinismus 323
Disharmonie 92, 217
Dogmen(bestand) 34, 76, 133, 142

Ebenbild Gottes ––〉 Gottebenbildlichkeit
Egoismus 197, 300
Eigenliebe 114, 138
Eigenschaft(en) 53, 92f., 108, 145, 184, 204,

302, 306, 350f.
Einbildung(skraft) 89, 305, 322, 326
Einfachheit der Seele 92, 113, 119, 171f., 222
Einförmigkeit 94, 179
Eklektik 20f., 23, 25f., 28
Ende des Menschen 69
−, letztes 69
Endzweck 68f., 73, 351f.
− aller Dinge/jedes Dinges 68
− der Welt 346
− des Menschen 69, 352
− des vernünftigen Wesens 69
− unserer Schöpfung 69
Erbsünde(nlehre) 126f., 134, 137, 155, 157,

331
ernennen 45, 50
Erstattung des Übels 92, 176, 180
Erwählung 76
Erziehung 81, 93f., 98, 172, 218, 238, 261,

276f.
− des Menschengeschlechts 254f., 260f., 288

Fertigkeit(en) 189–191, 230–234, 241, 266,
357

Festsetzung 56f., 72, 331
Fortbildung 243
Fortgang 138, 184, 245f., 253, 255, 264
Fortschreiten/ung 257, 263, 271f., 289–291
Fortschritt 197, 231, 243–246, 249, 251f., 254,

256, 264, 274, 277, 288–290
Freigeist(erei) 82, 214
Frömmigkeit 136, 299, 301



Furcht 97, 103, 123, 195, 211, 299–302, 324

Gebrauch 55, 66, 68, 70
Gefühl(e) 95, 123, 137, 149, 224, 232, 302, 355
−, moralische(s) 80, 82, 91, 95, 106, 145, 299,

307
Gerechtigkeit 115, 117, 130, 135, 137, 172,

176, 197, 301
Geschmack 91, 135, 206, 301, 337
−, moralischer 82
Gesetzgeber der menschlichen Vernunft 208
Gesetzmäßigkeit 302
Gesinnung 108, 132, 135, 137, 150, 156, 211,

297, 306–308, 310
Gewissen 70, 77, 82, 91, 95f., 104, 121, 135,

224, 324
glücklich, Glückseligkeit 72, 94, 104, 116,

121, 129, 131f., 134f., 151, 157, 166, 168f.,
171, 173, 175, 183, 185, 188, 194, 197f., 210,
217, 225, 227f., 241, 245f., 259f., 262, 271,
275, 284–286, 300–302, 314, 316, 331, 336,
341

Gnade 59, 112, 114–117, 123f., 130, 135–138,
148, 156, 161

goldenes Zeitalter 284, 286
Gottebenbildlichkeit 32, 35, 355–357
Götzendienst 195, 254
Grundlegung der Moral ––〉 Moralbegründung

Habituelle, das 232f.
Hauptbestimmung 202
Hauptzweck(e) 132, 219
Heiterkeit 90
Herz 96f., 114f., 117, 130, 132, 136f., 147, 150,

158, 205, 223f., 239, 267, 301f., 318f., 341
Heteronomie 181, 211, 302, 307f.
höchstes Gut 328, 352
Hoffnung 137, 171, 183, 194–196, 211, 217,

223, 289, 301

innerliches Licht 82
Instinkt 81, 331
(In)Toleranz 167, 179f., 195, 197

Kampfideen der deutschen Aufklärung 21,
24–27, 155

Kindheit 93f., 113, 271, 284
klug, Klugheit 210, 300–302, 306
Kreislauf 230, 244, 254, 256f., 288, 290, 292
Künstler der Vernunft 208
Kunsttriebe 223
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Laster 50, 91, 117, 124, 165, 266
Lebensbestimmung 220
Leidenschaften 96, 175, 195f., 223, 305
Liebe 50, 121, 135, 137f., 171, 175f., 194, 197
Lohn ––〉 Belohnung
Loos 226, 232

Mannigfaltigkeit 178f.
Materialismus 196
Maxime 108, 209, 304, 310
Maximum 265, 273
Menschenbestimmung 343, 346
Merkmal(e) 351f.
Mittler 123, 147
Modifikation(en) 232
Monotheismus 122, 167, 195, 271
Moral(begründung) 33, 173, 199, 308
moralische Empfindung 82f., 89–92, 95f., 116,

121, 132, 154, 166, 184
moralischer Sinn 82, 300
mosaisch, Mosaismus 135, 156, 186
Mündigkeit 21, 23, 25f., 28, 108, 254, 264, 321

Nachahmung
− der Natur 144
− Gottes 302
namhafftig machen 45
Naturalismus 121, 185
Naturanlage(n) 250f.
Naturbestimmung 249f., 321
Neigung(en) 82, 85, 96, 135, 137, 141, 147,

171, 176, 195, 211, 223, 301, 307
−, verkehrte 115f.

Offenbarung 67, 75, 78, 82, 111–114, 116f.,
120–123, 138, 147–149, 163f., 172f., 177,
179–181, 185, 188, 193, 254, 271

Palingenesie 233f.
Pelagianismus 34, 123, 138f.
Perfektibilität 21, 23–25, 28, 135, 279
Phantasie 272
Pharisäer, pharisäisch 135, 277
Pharisäismus 277
Pietismus 112, 139
Plan 56, 97, 157, 165, 178, 183, 193f., 200, 222,

243, 251, 253, 276, 327, 354
Polytheismus 78, 122, 167, 195
Prädestination(slehre) 76, 126f., 138, 242, 331
Prädikat 72, 331, 351f.
Programmideen der deutschen Aufklärung

20, 27



Prüfungs-Anstalt 325
Prüfungs-Stand ––〉 Stand der Prüfung

Realität(en) 232f., 323
Recht 302, 306
Rechtfertigung 126, 134, 136, 226, 228, 331
− durch den Glauben 126, 134, 155, 227
− durch die Werke 227
Resignation 116, 165, 195f., 278, 305
Richtigkeit 107, 331
− des Herzens 130
− innerliche 91, 114, 116, 123
Riten 40, 85, 150, 195
Ruf 159, 213, 329, 334
rufen 335
Ruhe 90f., 94, 120, 322

Schicksal 50, 99, 144, 196, 224, 226, 247, 274,
285, 292, 316, 336, 345

Schuld 137, 270, 314, 332
Schwärmerei 21, 24–27, 116, 167, 206, 319
Seele 49, 58, 71f., 89f., 92–94, 98, 104, 113,

115f., 119, 134, 138, 143, 147–149, 155, 159,
157, 165, 167, 171f., 176f., 181–183, 185,
188f., 191, 194, 196–198, 207, 214, 222–225,
228, 230–234, 241, 259f., 281, 285, 293, 301,
318, 332, 336, 341, 354

Seelenwanderung 234, 255, 281, 293
Selbständigkeit 315, 327
selbstbestimmend 259
Selbstbestimmung 7–9, 12f., 29, 34, 161, 199,

208, 210, 212, 327
Selbstdenken 21, 23–26, 28, 32, 108, 155, 287
Selbstliebe 210
Selbstvervollkommnung 141, 174f., 249, 333
Selbstzweck 94, 292
Seligkeit 127–129, 136, 139, 155f., 262
Sinnlichkeit 88f., 101, 103, 171, 206, 216,

218f., 229, 231
Sittengesetz 210, 306, 310
Sittlichkeit 210, 306, 310
Sollen 306, 310
Sozinianismus 76f.
Staat 259, 316
Staatsverfassung 27
−, beste 253f., 287
−, vollkommene 251
Stand (Stände) 312–316
− der Prüfung 94, 325
stiften 332
Stimme 38, 40, 45, 47, 91, 121, 231–233, 329

427

− der ewigen Wahrheit 91
− des Gewissens 324
−, göttliche 91, 104
stimmen 38, 40
Stolz 138, 141
Strafe(n) 100, 165, 170, 172, 176, 301f.
−, ewige 180f.
Streben 21, 136, 156, 190, 318, 348
Substanz 53, 172
Sünde 137
Sündenfall 155, 262f., 271, 283f., 356
Sympathie 305, 307

Tätigkeit 60, 204, 207, 224, 232, 245, 259, 335
Tatsache 99
Theodizee 23, 28, 161f.
tragende Grundideen der deutschen Aufklä-

rung 19–23, 26–28
Transzendenz 164
Trieb 89–91, 93, 95f., 98, 135, 147, 154, 175f.,

233, 264, 307, 324
−, geselliger 176
−, uneigennütziger 176
− zur Unsterblichkeit 196
Trinität(slehre) 134, 180
Trost 118, 148, 242, 259
Tugend 69f., 72, 80, 82, 91, 95, 97, 103, 120,

135f., 144, 147, 155f., 159, 162, 165, 171,
175f., 183, 185, 192, 194, 196–198, 204, 209,
216, 233, 286, 299–302, 304f., 307–309, 316,
341, 343, 345f.

Übel 57–59, 180, 263, 283f., 289
übernatürlich 80, 112–114, 116, 176
Übung 57, 174, 250, 264
(un)bestimmig 44f.
(un)bestimmlich 48
(un)bestimmt 48f.
(un)bestimmtes Geschlechtswort 48
Unbestimmtheit 316
Unkörperlichkeit 281
Unschuld 127, 132, 136, 175f., 285, 357
unsterblich, Unsterblichkeit 29, 88, 93f.,

103f., 113, 119, 121, 148, 158, 164f., 167,
171f., 177, 181–183, 185, 188–191, 194, 196,
198, 209f., 215–218, 221f., 224–226, 228–231,
233f., 249, 252, 267, 269f., 281, 314–316,
326, 336, 354

Unterscheidungslehren 134
Unvermögen zum Guten 137
unverweslich, Unverweslichkeit 113, 119, 122



Urbild 91, 146
Uroffenbarung 113, 149
Ursache 66, 87, 123, 194

Verantwortlichkeit 155, 189, 226
Verbesserung 90, 105, 115, 137, 147, 155,

190f., 245, 250, 324
Verbindlichkeit 149, 301f.
Verderben 115
−, angeborenes 134, 137
−, natürliches 180
−, unverschuldetes 155
Verdienst 126f., 135f., 296, 314, 322
Verfolgungsgeist 167
Vergeltung 92, 166f., 171f., 175f., 178, 191,

194, 217, 224, 300f.
Vergnügen 73, 89f., 107, 134, 141, 177, 189,

194, 219, 228, 337, 380
− der Sinne 89
− des Geistes 101, 103, 204, 216f., 229, 305,

308, 374
Vernichtung 119
Vernunftkünstler 208
Vernunftzweck 316
verordnen 46f.
Verordnung 57, 59, 342
− des Menschen 69
Versöhnung 124, 180, 208, 255, 265, 275, 293
Vervollkommnung 21, 179f., 222, 231, 234,

253, 256, 259, 262, 265f., 274, 312f., 345
− der Gattung 244, 256, 312
Vervollkommnungsfähigkeit 92f., 113, 119,

171, 184, 209, 222
verworrene und dunkle Vorstellung(en) 21,

26
Verzweiflung 164, 242, 275
vollkommen, Vollkommenheit 36, 66, 68, 92,

116, 126, 145f., 156, 164, 174, 178f., 184,
188, 190, 192, 194, 198, 210, 213, 222f.,
225f., 229f., 233, 243f., 250, 253–255, 263,
265–267, 269, 273–275, 307, 313, 315, 326f.,
330

Vorhaben 57
vorherbestimmte Harmonie 49
vorherbestimmte Ordnung 49
vorherbestimmte Übereinstimmung 49, 51,

53
Vor(her)bestimmung 44, 46, 60
Vorherwissen Gottes 57
Vormundschaft 263, 271
Vorsatz 56f., 115f., 123, 346
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Vorsehung 93, 104, 144, 164, 185, 194, 225,
242, 253, 255, 256, 259

Vorteil 24, 83, 86, 89, 195, 270, 274, 276, 301,
319

Vorstellungsvermögen 323
Vortrefflichkeit 79
− des Menschen 197
Vorurteil 21, 24–28, 115, 155
− des übermäßigen Vertrauens 114

Wahrheit der christlichen Religion 76–78,
82f., 97, 99, 108, 119

Wahrscheinlichkeit 97, 215, 217
Weisheit 92, 144, 147, 162, 184f., 189, 191,

205, 211, 228, 266, 312, 341, 343, 345f.
Weissagungen 50, 76, 79, 84, 99, 345
Weltgeschichte 269, 276–278, 314
Weltweisheit 53, 193, 195
Weltzweck 275
Werke
− des Gesetzes 135
−, gute 127, 150, 156f.
Wesen des Christentums 133f.
widmen (wiedmen) 69, 332
Widmung (Wiedmung) 186, 331–333
Wilde, der 171, 174–176, 178, 219, 247
Wille 63, 90, 113, 156, 209f., 252, 314, 324,

326, 351, 354
−, freier 175, 346, 353
− Gottes 57, 127, 210, 223, 240
−, göttlicher 129, 188, 222
Willensschwäche 115
Willkür 209
Wohlwollen 188f., 289
Wollüstling 89
−, ordentlicher 89f., 224
Würde 80, 86, 129, 146, 164, 219, 236, 253,

266, 290, 302, 309, 322, 324, 338, 342, 344f.,
347, 348f.

Wunder 76, 78f., 84, 99, 120, 185, 222

Zerstückelung 92, 119, 273f.
Ziel 53, 59, 69, 94, 124, 127, 170, 184, 200,

221f., 236, 245, 251, 259, 285f., 325, 333,
336f., 354

− der Humanität 285
− des Menschen 286, 313
− der (sittlichen) Bestimmung 222f., 265,

313, 346, 352
Zirkellauf 254
Zubereitung 93f., 113, 143, 151, 163



Zubereitungsjahre 143
Zubereitungsschule 143
zueignen 46f.
Zufall 141, 226f., 247, 276, 278, 317, 336
Zweck 58, 64, 66, 68, 70, 73, 97, 108, 113, 120,

132, 158, 172, 179, 198, 202, 205, 209f., 221–
223, 225, 230, 232, 246f., 251, 255, 262,
265f., 275, 290, 292f., 301f., 312, 315, 322–
324, 351, 353, 357
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− des (menschlichen) Daseins 58, 93, 196,
198f., 289, 324, 352

− der Erschaffung 70f., 260
− der leblosen Dinge 68
− der Menschheit 201, 235, 262, 271, 292
− des Menschen 32, 68, 89, 97, 132, 208, 253,

259, 353
− seiner Bestimmung 71
Zweinaturenlehre 134



Sachregister altgriechischer, englischer, französischer,
italienischer und lateinischer Stichwörter

a priori 284, 312
accidens 51, 53
appoint, to 62
appostare 47
appostato 48
appuntamento 51
appuntare 47, 50
appuntato 48f.
articolo
−, definitivo o definito 48
−, definito o definitore 48
−, indefinito o non definiente 48
articulus (in)definitus 48
assegnare 47, 50
assignare 47, 49
assignation 51
assignatione 51
assigner 47, 49
assigno 44–47, 50, 58

bandire col grido o in altro modo 47
but 62, 64–66, 68, 70

cause (franz.) 66
certus 42–45, 50, 60
condico 43–45, 47, 50
condictio 44, 46, 52
condictus 43, 48
conditio 351
consilium 40, 50, 124
−, certum 56
constituo 42–47, 49, 60
constitutio 56, 350
constitutus 42, 45f., 48f.
costituire 47

decerno 45–47
decretorius 48, 50
decretum Dei 60
decretus 45, 48

430

definiente 48
definio 43–45, 47, 49
definire 47f., 50
definitio 52, 350
definition (engl.) 51
definition (franz.) 51
definitione 51
definitivo 48
Deistae recentiores 78
deliberatio 56, 60, 63, 124
deputer 47
design 66, 68, 85
design, to 61f., 87
designatio 46, 51f., 56f.
designatus 42, 48, 50
designo 43, 46f., 50
destin, to 87
destinare 47, 50
destinatio 47, 51f., 55–57, 59–63, 142, 256
− creatoris 61
− Dei 56
− hominis 61, 63, 256, 353
destination (engl.) 61–63
destination (franz.) 51, 61–64, 66–70, 127,

142, 209, 330
− du Chrétien 65
destination de l’homme 64f., 67f., 127, 133,

144, 330, 341
destinatione 51
destinatus 48, 50
destinée (de l’homme) 64, 69
destiner 47, 61, 133
destino (ital.) 51
destino (lat.) 44–47, 49, 186
determinante 48
determinare 47f., 50
determinata notio 48
determinatio 51, 53, 55f., 351f.
− hominis 353
− voluntatis 353



determination (engl.) 51
determination (franz.) 51, 351
determinatione 51
determinationes morales (lat.) 353
determinatus 46, 48
déterminer 47
determino 43f., 46f., 49f.
dico 43f., 46f., 49f.
dictus 45f., 48, 50
dignitas hominis 32
dignité 67
dispositio 56
disputare 47
diputatione 51

eligo 42
end 63f., 68, 80
enunciatio indefinita 48
εÆπαγγελιÂα 58
− πολιÂτου 58
εÍργον 329
excellentia hominis 32

fatum 46
fin (de l’homme) 64f., 68f.
finio 47, 49
finis 44, 56, 58f.
− creationis 201
− Dei 201
− hominis 60
fixus 48

harmonia praestabilita 49

immortalitas 124
immortalité 67
immortality of the soul 93

(in)definibile 48
(in)definito 48f.
(in)definitus 42, 44–46, 48–50, 52
(in)determinabile 48
(in)determinato 48f.
indico 47, 49
(in)finitivo, infinitivus 44f.
(in)finitus 52
intentio 56

καλεÂω 329
κληÄσις 329
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lex 351
limitatus 42

mala 283
meditatio 103
moral sense 82, 300, 305, 308
munus 58

natura (lat.) 57
− hominis 61
nature (franz.) 66
− de l’homme 65, 67
nominare 47
nommer 47, 49
notificare 47, 50
nursery 93

officium 58
ordinare 50
ordinatus 45
ordino 43f., 47
ordo praestabilitus 49
origine (franz.) 64f., 67

palesare 47, 50
paro 186
perpetual progress 93
ποÂ νος 329
praeceptio 56
praedestinatio 46, 52, 59f.
predestino 49
praedeterminationes 63
praefinio 43–45, 47–50
praefinitio 44, 46, 51f., 56
praefinito (lat.) 44f.
praefinitus 42, 46, 49f.
praefixus 43, 45f.
praejudicium
− auctoritatis 24
− nimiae confidentiae 114
− praecipitantiae 24
praeparo 186
praescientia Dei 56, 60
praescribo 44f.
praestabilitus 49
praestituo 43f., 47–50
praestitutus 50
preciso 48
predestinare 49
predestinato 49
prefiggere 47, 50



prefinito, non 48
prescrivere 47
προαιÂρεσις 56
propositum 51f., 60
purpose 62–64, 68, 93

sanctifico 186
scope 70
scopos 59
σκοποÂ ς 59
singuli 256, 290
sola fide 134, 150
solitus 45
species (lat.) 250
statuo 43f., 47–50
status 43–45, 48f.
statutus 44, 48, 50
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τεÂλος 59
telos 59
terminus fixus 48
trado 42

usage 62, 66f., 133

vocatio 329
− externa 329
− spiritualis 329
vocation (franz.) 62, 329
vocazione 329
voluntas 56, 353
−, Dei 56

wisdom 93
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