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moralische Gesetz in mir" 

Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft. 
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Vorwort 

Ben1hrung und weitere Beschaftigung mit irgendeiner Fremdsprache -

sei es beispielsweise durch das blof>e Erlernen der Sprache, die vergleichende 

oder historische Studie ihrer Kultur- oder Literaturgeschichte oder durch die 

Ubersetzungstiitigkeit - ist an sich das In-Praxis-Setzen des hermeneutischen 

Grundprinzips. Denn in diesem Prozess entwickelt sich die Beziehung zwischen 

,dem Ich und dem Anderen" standig in der dialektischen Manier weiter. Bei 

dem Versuch, ein vertieftes Verstandnis fiir das ,Andere" per se zu entwickeln, 

wird das Ich sich der Vorurteile und der Voreingenommenheiten durchaus 

bewuf>t, die nicht nur das Bild des Fremden, sondern auch des Eigenen 

schaffen. Meine Magisterarbeit, in der ich einige literarische Texte aus dem 

Marathi ins Deutsche ubersetzt habe, war eine Erfahrung solcher Art. Die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit jenem Thema machte mich nicht 

nur mit den verschiedenen Problemen des Ubersetzens vertraut, die mit 

Ubersetzungstheorien, Syntax, Sprachregister, kulturellen Schlusselkonzepten 

usw. verbunden sind, sondern ich wurde mir auch der Beschrankungen oder 

der spezifischen Vorgehensweisen . bewuf>t, die den Werdegang der 

marathisprachigen Literatur und Literaturkritik im wesentlichen bestimmt 

haben. Dabei fallen die folgenden zwei Aspekte auf, die noch eher kritisch 

hervorgehoben werden sollen. 

Zunachsteinmallasst es sich feststellen, dass bei der historischen Studie 

der indischen Literatur die Tatsache der 150jahrig langen kolonialistischen 

Herrschaft besonders aus zwei Grunden nicht ubersehen w~rden darf. Erstens, 

weil es dieser Fremdherrschaft zu verdanken ist, dass wir schon im 19. 

Jahrhundert einen Kontakt mit der abendlandischen wissenschaftlich

rationalistischen Denkweise oder auch mit der Aufklarungsphilosophie 

aufnehmen konnten. Zweitens, weil man sich als eine uneritbehrliche Folge des 

In-das-Gesprachkommens mit dem Westen des Eigentilmlichen bewuf>t wurde. 

Diese zwei Phanomena fUhrten einen notgedrungen dazu, dass man einen 

grof>en Bedarf an Reform in jedem Lebensbereich sowie auch in der 
' 

grundlegenden Denkweise anerkannte. Zur Folge sah man viele Fortschritte auf 

dem Gebiet der Technik und Industrie und auch eine bewU.f>te 

Weiterentwicklung des einheimischen Kulturraums. 



Es war primar das Gedankengut aus der literarischen und 

philosophischen Tradition aus dem angelsachsischen Kulturraum, das die 

literarische und philosophische Welt generell in Indien und besonders in 

Maharashtra 111 erster Linie beeinflusst hat. Verschiedene Formen der 

literarischen Artikulation aus dieser Tradition wie etwa Sonett, Einakter, 

dramatischer Monolog, Roman und Kurzgeschichte wurden von den damaligen 

Dichtern und Schriftstellern aufgenommen und erfolgreich praktiziert. Daneben 

eigneten sie sich auch die englischen Theorien der Literaturkritik und ihre 

philosophische Ausgangspunkte an. Auf der anderen Seite war aber dieser 

Einfluss exklusivistisch; d.h. er hat die anderen literarischen, philosophischen 

oder uberhaupt weltanschaulichen Traditionen und Tendenzen aus anderen 

Weltteilen, beispielsweise aus dem Orienten oder anderen Landern Europas, 

von der allgemeinen Rezeption im indischen Kulturraum ausgeschlossen. 

Deshalb unterstreichen einige Marathi Intellektuelle dabei, dass die Philosophie 

und die Literatur aus den anderen Teilen der Welt, die zur Entwicklung der 

Weltgeschichte ebenfalls beigetragen hatten, von den Marathi Schriftstellern 

verhaJ.~nismrusig weniger aufmerksam rezipiert wurden. Die Szene der Rezeption 

begann, sich erst in den etwa 20er Jahren des 20. Jahrhunderts zu andern und 

folglich fanden die literarischen Werke und die philosophisch-theoretischen 

Einsichten aus den anderen europilischen Landem aul3er England eine 

erhebliche Anerkennung bei den damaligen Marathi Schriftstellern, Dichtern 

und Kritikern. 

Ein kurzer Blick auf die Schriften einiger wichtiger Marathi Kritiker wie K. 

B Marathe, V. K. Rajvadei urn die Jahrhundertwende zeigt wie sie bewul3t die 

Themen, Tendenzen und Darstellungsweisen der europilischen Literatur zur 

Kenntnis nahmen und die Zeitgenossischen Schriftsteller zur Aneignung 

derselben ermutigen. Diese Rezeption blieb allerdings nicht ohne ein kritischer 

Vergleich beispielsweise zwischen der franzosischen und der englischen 

Literatur, wobei die franzosicshe wegen ihren sozialen Engagements als 

1 In seinem Aufsatz , Kadambari" (d.i. der Roman) blickt Rajvade auf den Ursprung, die 
Entwicklung und den gegenwartigen Zustand der literarischen Gattung ,Roman' in der 
marathisprachigen Literatur zuriick. Dabei analysiert er die Abhangigkeit des Marathi 
Romans von ihrem englischen Vorbild und lobt die Kreativitat in franzosischen oder 
russichen Romanen, die in seiner Meinung im Vergleich zu ihrem englischen 
Gegenstiick vie! offener und fortgeschrittener sind. 
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nachahmungswU.rdiger presentiert wurde. (Man denke etwa an Victor Hugos Le 

Miserable.) Ahnlicherweise stellt die Szene der literarischen Obersetzung urn 

diese Zeit wirklich ein interessantes Spekrum von Texten dar. Es wurden zu der 

Zeit der Romane wie etwa Veerdhawal {phantasievolle Abenteurromane), 

Muktamala (romantische Romane) und Pan Lakshat Kon Gheto?(Frauenfrage), 

die Zukunftsromane von dem franzosischen Schriftsteller Jules Verne wie 

Twenty Thousand Leagues Under The Sea, A Journey To The Centre Of The 

Earth oder von dem britischen Schriftsteller H.G. Wells wie Timemachine 

begeistert ubersetzt. Daneben wtirden auch die Abenteuerromane wie Three 

Musketeers und Robin Hood aus dem Englischen ins Marathi ubertragen, die 

einen gro~en Anklang nicht nur bei Kindem sondern auch bei Erwachsenen 

fanden.2 

Ahnlicherweise zeigt uns der Oberblick auf die neuen Entwicklungen in 

der marathisprachigen literarischen Schriften, dass einige bedeutende Au toren 

sich - bewusst oder unbewusst - verschiedene Formen und Tendenzen aus 

anderer fremden literarischen Praxis zu eigen gemacht und praktiziert haben, 

die in_ unterschiedlichen Geschichten der europaischen Literatur systematisch 

kategorisiert worden sind. Besonders ist in den Schriften zwischen 1930-70 die 

Reflexion der deutschen Geistesgeschichte zu finden. Erwahnenswert seien hier 

Ranangan von Vishram Bedekar (Aufklarung), Savitri, Renu von P. S. Rege 

(Romantik), Mumbai Dinak von Arun Sadhu (kritische Theorie) und Kosala, 

Zarila von Bhalachandra Nemade (Fin de Sie'cle', Expressionismus). Diese 

Beispiele bestatigen, dass die marathisprachige Literatur aus einer Zeitspanne 

zwischen 1939 und 1960 zu der indischen Rezeption der europaischen Literatur 

einen ziemlichen Beitrag geleistet hat. Dieser wesentliche Beitrag zeigt aber 

auch, dass die Rezeption europaischer Literatur und Philosophie im 

marathisprachigen Kulturraum nicht sehr systematisch ist. Dieser Mangel an 

Systematik filllt einer Germanistikstudentin besonders auf, die die 

Entwicklung der deutschsprachigen/ europaischen literarischen und 

2 Den aul3erordentlichen Beitrag zu diesem Bereich der Obersetzung von 
Zukunftsromanen, phantasievollen Abenteuergeschichten aus Frankreich, Russland 
hat B. R. Bhagwat geleistet. Er hat oben erwahnte Romane und auch viele andere aus 
dem Englischen oder tiber: das Englische ins Marathi ubersetzt. 
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philosophischen Phanomene m einem systematischen Zusammenhang zu 

rezipieren trenniert ist. 

Tynjanov und Jakobson, wichtige Vertreter des russischen Formalismus 

heben zwei Charakteristike des Phanomens ,Literatur" hervor, dass sie eine 

Evolution ist und diese Evolution zwangsHiufig ein Systemcharakter tragt und 

darum die wichtigsten Phanomene in dieser Reihe nicht isoliert erforscht 

werden konnen. Urn mit Tynjanov zu sprechen: ,Urn diese Grundfrage (das 

Problem der Tradition) richtig analysieren zu konnen, muss man sich zunachst 

daruber klar werden, dass ein Werk der Literatur ein System ist - und die 

Gesamtliteratur aufbauen, erst dann laf>t sich eine Wissenschaft von der 

Literatur aufbauen, in der das Chaos verschiedenartiger Phanomene und 

Reihen nicht blo:S angestarrt sondem wirklich erforscht wird."3 Weiter meint er: 

,Es ist unstatthaft, einzelne Elemente aus einem System herauszurei:Sen und 

sie au:Serhalb dieses Systems, also ohne Berucksichtigung ihrer konstruktiven 

Funktion, auf die analoge Reihe eines anderen Systems zu bezeichnen [ ... ] was 

in der einen Epoche ein literarisches Faktum ist, stellt in einer anderen ein 

umgangssprachliches Phanomen dar - oder umgekehrt: je nach dem 

literarischen Gesamtsystem, in dem das Faktum fungiert [ ... ] wenn wir ein 

Werk isoliert erfoischen, konnen wir niemals sicher sein, dass unsere Aussagen 

uber seine Konstruktion zutreffen".4 

Der Rezeption europaischer Literatur und Philosophie im 

marathisprachigen Kulturraum fehlt eben eine Systematik dieser Art. Die 

Auswahl der rezipierten Texte zeigt eher personliche Praferenzen der 

Schriftsteller und die Reaktion der · kritischen Rezipienten stutzt sich immer 

wieder auf ihrem, durch die LektUre und das Studium der englischen Literatur 

gepragten Literaturverstandnis. Dieses merkwU.rdige Phanomen flihrt zu 

bestimmten theoretischen Schwierigkeiten. z. B. oft fmden wir, dass die Kritiker 

von einem Standpunkt- z. B. einer formalistischen Stellungnahme auf so eine 

Stellungnahme springen, die den literarischen Wert des Werkes in bezug auf 

seine politische Verpflichtung diskutiert. Wir haben das Beispiel von dem 

beruhmten Roman ,Ranangan" (1939) von Vishram Bedekar, in dem er auf dem 

3 vgl. Tynjanov, iiber literarische Evolution, In: Hauff(1972), S. 145 
. 4 ebda. 
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Hintergrund des zweiten Weltkriegs und der Judenverfolgung eine 

Liebesgeschichte eines Inders und einer Judin skizziert hat. Diesen Roman hat 

man als ,ein verzerrtes Marchen" bezeichnet. Oder auch die Kritik von 

Bhalachandra Nemade, einem Modernisten an den die romantische Sehweise 

darstellenden Romanen wie Savitri, Renu von P.S. Rege. 

Diese Systematik ist in der literarischen Tradition aus dem Westen schon 

vorhanden. Einer der Beitrager zur Ordnung im philosophischen und folglich 

literaturwissenschaftlichen System der europilischen Tradition ist Immanuel 

Kant. Eigentlich ist Kant derjenige, der die Streitereien aus dem Gebiet der 

Metaphysik abzuweichen und sie zum Niveau einer Wissenschaft zu erheben 

versucht hat. Zweitens brauchen wir in dieser Situation einen Denkanstof>, der 

uns ein Empfinden fUr das Ding geben kann. Es soll ein Empfinden sein, das 

Sehen und nicht nur Wiedererkennen ist. Denn wir wissen vieles, aber eher in 

einer unsystematischen Manier. An manche Sachen oder Tatsachen sind wir so 

gewohnt, class wir uns kaum bemuhen, ihre Nuancen zu erforschen. Urn Hegel 

zu zitieren: ,What is familiarly known is not properly known, just for the reason 

that it is familiar". s Derrida bemerkt an einer Stelle, dass seit Kant die 

Philosophie sich ihrer Verantwortung fUr ihren Diskurs bewusst geworden. 

Damit meint er, dass sie es gelernt hat, die gut vertrauten Dingen 

wiederzuerforschen. 6 Es bedarf im Gebiet der marathisprachigen Literaturkritik 

eben so einer Perspektive, die von den Intellektullen erfordert, die Dinge 

systematisch wiederzuerkennen. Deshalb ware eine Auseinandersetzung mit 

der kantischen Philosophie dabei behilflich, dem ·. methodologischen 

Selbstverstandnis der Literaturwissenschaft im marathisprachigen Kulturraum 

eine neue Denkrichtung zu verleihen. Mindestens soll man sich dabei der 

Starke und Schwache emgener sowie der fremden literarischen und 

philosophischen Tradition bewuf>t werden. 

Nun zu dem zweiten auffallenden Merkmal. Wegen des zunehmenden 

Globalisierungsprozesses lernt man in der Periode nach der Unabhangigkeit die 

neuen Tedenzen der Weltliteratur und die herrschenden Theorien der 

Literaturkritik durch z.B. Obersetzungen, Buchrezensionen und 

5 Zitiert nach Chakravarty-Spivak ( 1976) ,S.xiii. 
6 ebda. 
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Researchpapers kennen. So ist man heute mit den Namen wie Foucault, 

Derrida, Habermas vertraut, bevor man in das Gebiet der marathisprachigen 

Literaturkritik eintritt. Besonders in den letzten 25-30 Jahren findet man 

mehrere Diskussionen uber die Konzepte wie ,postmodern", ,modern" und 

nebst auch das Bewusstsein unter einigen Marathi Kritikern und Intellektuellen, 

dass im Kontext der Literatur, Gesellschaft und der Gesamtentwicklung im 

allgemeinen uber das Sein und Werden der ,eigenen" Identitat (das allgemeine 

Ich) reflektiert werden soll; und urn diese Diskussion eine grundliche Basis zu 

bereiten, soU in bezug auf das ,kritische" Denken eine klarere Perzeption der 

Philosophic hauptsachlich von dem Trio- Kant-Hegel-Marx- entwickelt werden, 

zumal wir alle wissen, dass all diese 3 Namen einen bedeutenden Beitrag zu der 

humanistischen Philosophic, zu den Diskussionen uber die dialektischen 

Prozesse in dem geistigen und sozialen Wesen des Menschen, zu seiner 
"I 

geistigen Umwillzung und Befreiung aus seiner Unmundigkeit usw. geleistet 

haben. Marx' kommunistische Theorie und Ideologic, die man als Mittel dazu 

sieht, urn den Spalten zwischen zwei Klassen abzuweichen, findet mehrere 

Anhanger in Indien und daher findet man viele Werke Marx' oder uber ihn auch 

im Marathi. Demgegenuber sind Kant und Hegel- auf->er einigen Ausnahmen7-

vernachlassigt worden. Es konnte auf zwei Sachen ankommen. 

a. Kant gehort zu der Periode der deutschen (europfuschen) Aufklarung, 

deren Rezeption kaum in der marathisprachigen Literatur zu spuren ist. 

Urn mit noch mutigeren Worten zu sagen: Es gibt keine (direkte) 

Rezeption der deutschen Geistes- und Literaturgeschichte in der 

marathisprachigen Literaturwelt, 8 die in der Tat einen Lowenanteil an 

7 Es gibt doch e1mge hervorragende Beitrage zu der kantischen und hegelschen 
Philosophie von einigen Marathi Philosophen und Schriftstellern wie z.B. R. B. Patankar, 
M. P. Rege und D. K. Bedekar. Die bedeutenden Werke dieser Philosophen sind: 
Saundaryamimansa, Kantchi Saundaryamimansa von R. B. Patankar; Hegel, 
Astitvavadachi Oolakh von D. K. Bedekar. M. P. Rege hat in mehreren Aufsatzen- wie 
im Vorwort zu dem Buch ,Kant chi Saundaryamimansa", ,Hindu Dharmik Parampara 
aani samajik parivartan", ,Prabodhanache Swaroop" tiber die epistemologische, 
ethische und asthetische Lehre Kants geschrieben. 
8 Dieses Phanomen konnte auch eigene Grunde dafur haben. Wie - g. ,Deutsch" war 
doch eine Fremdsprache im Vergleich zu dem Englischen, da Deutschland kein starker 
Teilnehmer an dem Kampf der Kolonien war und so war die deutsche Sprache nicht 
sehr verbreitet. Q. Nach Reformation kommt die Aufklarung in Deutschland, die im 
Gegensatz zu der industriellen Revolution in England und der sozio-politischen 
Revolution in Frankreich hauptsachlich eine philosophische und humanistische 
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der Gestaltung und Entwicklung der modernen westlichen Philosophie 

und des Konzepts der Modernitat hat und die an sich eine 

systematisierte Geistesgeschichte ist. Zwar finden wir hie und da einige 

Hinweise auf die deutschen Philosophen und Denker wie Kant, Fichte, 

Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Adorno usw. Aber wie vorher 

erwabnt, scheint dieser Rezeption das Verstandnis zu fehlen, dass all 

diese philosophischen Gedanken sich in einem standigen Flu£) entwickelt 

haben und miteinander eng verbunden sind. Daher kommen all diese 

Hinweise so vor, als ob man sie aus dem Flu£) willkurlich ausgenommen 

und ohne Zusammenhang benutzt hatte. 

b. Unser Verstandnis der ,Autklarung" ist anders als das deutsche. Kant 

hat dem europaischen Verstandnis mit dem beruhmten Wahlspruch 

,sapere aude" eine kritische Wende gegeben. So wurde das Konzept des 
•t· 

aufgeklarten Menschen mit so einem Menschen verbunden, der zu 

wissen wagt, der aus seiner Unmundigkeit frei zu werden versucht und 

die Tugenden wie Toleranz, Rucksicht auf den Mitmenschen, Schatzung 

des friedlichen und eintrachtigen Soziallebens wiirdigt; der nicht an die 

Askese, sondern die Praxis der obenerwahnten Werte in dieser Welt, also 

nicht an ,Jenseitigkeit" sondern an ,Diesseitigkeit" glaubt. Im Gegensatz 

dazu hat selbst das Wort ,enlightenment" (Aufklarung) im indischen 

Kontext verschiedene Bedeutungen. Einmal verstehen wir 

,enlightenment" im religiosen, geistlichen Sinne, was irn Hinduismus als 

Moksha und auch im Buddhismus als Nirvana d.h. als das Endziel des 

Lebenswegs betrachtet wird. Es wird geglaubt, dass man in strenger 

Askese leben soll, urn den Zweck des Lebens zu erreichen. Andererseits 

nimmt man ,enlightenment" als Reformation im sozialen und politischen 

Gebiet sowie als eine kulturelle Wiederbelebung an, was im indischen 

Bewegung war. Als Folge dieser Umstande war man im damaligen indischen Kontext 
meistens mit den britischen oder amerikanischen Philosophen wie Locke, Berkeley, 
Spencer, James Mill, J.S. Mill, Parker konfrontiert. Aber in diesem Fall auch gibt es 
einige Ausnahmen wie Sir Ramkrischna Bhandarkar, der die deutsche Sprache konnte 
und uber Fichte und seine idealistische Philosophie wusste; G.G. Agarkar, der mit der 
Philosophie der franzosischen Philosophen wie Voltaire, Rousseau, Diderot, Auguste· 
Comte vertraut war; B. G. Tilak, der die deutsche und franzosische Philosophie gelesen 
hat, bevor er sein beruhmtes Buch uber Philosophie " Geetarahasya" verfasste. vgl. 
More( 1988), S. 12-16. 
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Kontext als eine notwendige Folge des Kolonialismus geschehen ist. Hier 

wird sie als ein Mittel betrachtet, das der indischen Gesellschaft helfen 

kann, zuerst sich selbst zu bevollmachtigen und dann zur 

Unabhangigkeit zu gelangen. Das europfusche Selbstverstandnis der 

Aufklarung aber erkennt sie weder als einen Zweclc noch als ein Mittel, 

sondern als einen Prozess an und versucht, sie mit jedem moglichen 

Bereich zu assozieren. 

Genau genommen hat in Indien keine ,Aufklarung" im europaischen Sinne 

stattgefunden. Die drei Schritte der europfuschen Neuzeit - viz. Renaissance, 

Reformation und Aufklarung - konnen im indischen Kontext nicht streng 

auseinandergehalten werden. Alle moglichen Manifestationen der Idee der 

Aufklarung - das Bewu:6twerden der aufklarerischen Gedanken aus dem 

Westen, die Versuche, sie in die Praxis umzusetzen und Reformen zu bringen, 
··l: 

die Bewegungen, urn solche Taten zu fordern und zu unterstutzen usw. -

werden im marathisprachigen Kulturraum unter dem Gesamtphanomen 

,,Prabodhan" aufgefasst, das gegen das Ende des 19. Jahrhunderts in allen 

Bereich en wie Kultur und Tradition (Renaissance), Religion und Politik 

(Reformation), Gesellschaft {Humanismus) und Wissenschaft und Technologic 

(industrielle Revolution, neue Fortschritte auf dem technologischen Gebiet) 

stattfand. Die Reformer, die in Indien diese Bewegung unterstutzt hatten, 

waren von dem gesatnten aufklarerischen Gedankengang beeinflusst und ubten 

Kritik an der traditionellen Gesellschaft und ihren religiosen Ansichten, Sitten 

und Brauchen und schlugen Reformen vor. Wenn wir aber nach der Grundlage 

dieses Denkens suchen, findeh wir hier auch die utilitarianistische 

Stellungnahme zu jeder Theorie. Diese Denker und Reformer waren doch mit 

den zeitgenossischen philosophischen Traditionen aus dem Westen wie z. B. 

mit dem Rationalismus, Empirismus und Utilitarianismus9gut vertraut. Aber 

9 Im Wesentlichen haben die Reformer den Standpunkt von Utilitarianismus 
angenommen, dass es nur von der Natur der Tat und ihrer offenen Wirkung auf die 
Gesellschaft beurteilt werden soll, ob die gewisse Tat geeignet sei. Das gleiche Kriterium 
haben sie im Fall der meisten Sitten und Brauche angewandt. vgl. Rege (1973), S. 15-
20. Sowie versuchten die Reformer die Philosophie des Utilitarianismus, in der die 
Werte wie die Freiheit jedes Menschen, Toleranz gegenuber der Meinung des Anderen, 
die Frauenrechte USW. einen wichtigeren Platz einraumen, in jedem moglichen 
Lebensbereich anzuwenden. Sogar wurde in der Zeitschrift ,Sudharak', herausgegeben 
von G.G. Agarkar, so eine Stellungnahme veroffentlicht, dass so ein Muster der Schuhe 
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die Kantische Philosophie scheint, die eigentlich ein eigenartiges Verstandnis 

der Aufklfuungsideen entwickelt hat, in diesem Kontext vernachlassigt worden 

zu se1n. 

Eigentlich gesehen stehen uns heute viele Bucher uber die Epoche oder 

Bewegung namens Auflclarung in Europa zur VerfUgung, die uns uber ihre 

Besonderheiten, Vorteile und Nachteile oder Mangel, oder urn im Besonderen zu 

sagen, auch uber Kants Gedanken und sein Verstandnis der Aufklfuung sagen 

konnen. Wiederum ware die Frage nicht zu stellen, wieviele informative Bucher 

es gibt, die uns uber diesen Bereich informieren konnen oder wieviele Werke zu 

finden sind, denen das aufklfuerische Gedankengut zugrundeliegt; sondern wir 

sollen uns fragen: wie ernst konnen wir die Aujlclarung praktizieren, da wir uber 

Aufklfuung in Einzelheiten informiert sind?, wie tief wohnen uns die aus der 

franzosischen Revolution herausgehenden Werte Gleichheit, Freiheit und 

Bn1derlichkeit inne? Noch wichtig~~e Frage ist: wie oft reflektiert dieses 

Verstandnis der Aufklfuung m unserem Alltag? Blof>e Sammlung 

verschiedenartiger Information uber Aufklfuung bedeutet nicht, dass wir 

aufgeklart sind; dafur bedarf es der eigentlichen Praxis der Aufklfuung. Eine 

Besonderheit der Philosophie Kants ist das, dass sie nicht nur auf der Ebene 

der Gedanken, der Theorie bleibt, sondern auch in der Wirklichkeit anwendbar 

ist. Er selhst hat eine eigenartige Theorie des Humanismus, der Staats- und 

Rechtsphilosophie und der Religionspraxis entwickelt, indem er all seine 

erkenntnistheoritischen und ethische.n Lehren auf die ewigen Probleme der 

Menschheit wie etwa Krieg, lebenslange Unmundigkeit und Ausbeutung der 

Schwachen durch die religosische Macht angewand t hat. 

FUr ihn war die Aufklfuung die Aufhebung von lrrtUmern und Vorurteilen, 

die in Gang zur Bedienung seines eigenen Verstandes kommen und die 

allmahliche Loslosung von Einzelinteressen und die Schrittweise Freisetzung 

der ,allgemeinen Menschenvernunft" 10 und nicht Einswerden mit Gott. Das 

kritische Element in seinem Denken taucht auch hierbei auf. z. B. worauf in 

Aufklfuung viel Wert gelegt worden war, ist die rein wissenschaftliche Methode 

geschaffen werden soll, die die Frauen leicht gebrauchen konnen. Vgl. More (1988), 
S.ll 

10 vgl. Hoffe (1996), s. 11-12 
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und der rationalistische Blickwinckel. Obwohl wir mit Hilfe dieser Methode die 

meisten Gegebenheiten der Welt erklaren konnen, ist ihr Spielraum beschrankt. 

Die Philosophie Kants versucht gerade diese Beschrankungen zu erklaren. Er 

stellt eme Tatsache fest, dass wir durch Wissenschaft aile 

,Phanomena" erklaren konnen, aber nicht die moralischen Gesetze. Vielleicht 

konnen die Folgen des (un)moralischen Verhaltens vorausgeahnt werden. Aber 

die Freiheit zum Beschluss der moralischen Tat - freilich das menschliche 

Gewissen - kommt nicht im Umfang der wissenschaftlichen Methode. Das soll 

von Vernunft beherrscht werden. Hier sieht man den Versuch, die Ration mit 

der Moral zu versohnen. Dem Ganzen seines philosophischen Gebaudes liegt 

dieses synthetische Element zugrunde. Die Moglichkeiten sollen nun ausfindig 

gemacht werden, wie dieses Element zum besseren Selbstverstandnis eigener 

Indentitat gebraucht werden konnte . 
. , 

Zum Schluss soli noch ein Punkt diskutiert werden, der den Telos dieser 

Arbeit betrifft. In seinem Vorwort zur Ubersetzung von Faust aus dem 

Englischen ins Marathi .aufSert der beruhmte Marathi Dichter Vinda Karandikar: 

,Jeder gebildete Marathi Schriftstelier soli aus der Weltliter~tur mindestens 

zwei Werke ins Marathi bringen ... ohne so eine Vorbereitung kann die Marathi 

Sprache in Bildungs- und Kulturleben nichts Neues schaffen." II Zur 

UnterstUtzung dieser Meinung hat ein anderer Veteran der Marathidichtung B. 

S. Mardhekar eirte Stellung genommen, dass die Marathi Leser und Autoren 

von dem Englischen nicht abhangig sein sollen. Er leugnet die Tatsache nicht, 

dass die Marathi Literatur vieles vom Englischen ubernommen hat, also ist sie 

davon in einigen Hinsichten ernahrt worden; aber kritisch gemeint, dass diese 

Nahrung sie nicht zu eigenen Kraften bringen wird, sofern diese Nahrung auch 

aus anderen Sprachen (aufSer dem Englischen) nicht kommt.l 2 Daher soll viel 

aus den anderen Sprachen aufSer dem Englischen ins Marathi ubersetzt werden. 

Dabei haben die Obersetzer mehr Verantwortung, da sie in dem interkulturell

hermeneutischen Zwischenraum stehen und darum sich gegenuber anderen 

Kulturspharen offen halten konnen. Also gehen wir davon aus, dass das 

Obersetzen ein wirkungsvolles Mittel ist, das zu der Erweiterung von dem 

11 vgl. Karandikar (1980), S.5- (Ubersetzung meine) 
12 vgl. Sarang (2000), S.161 
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Erfahrungshorizont der an dem interkulturellen Verstehnsvorgang Beteiligten 

beitragt, ihnen die eigenen Vorurteile kritisch betrachtend abzubauen hilft 

sowie ihnen - ganz im Sinne Kants- einen weiteren Schritt zu tun hilft, der in 

die Richtung der Erlangung einer moglichen friedensvollen, humanen und 

globalisierten Gesellschaft geht. 

I 1 



1. Das Leben und die Philosophic Kants 

Wir betrachten dieses Kapitel als ein Teil der Rekonstruktion. Sein Ziel 

ist, ein umfassenderes Verstandnis fUr die Philosophie Kants zu schaffen, den 

inneren Zusammenhang in seinen Hauptschriften deutlicher zu machen und 

daneben auch die wichtigen Ereignissen aus seinem Leben kurz zu schildern. 

Am Ende wird die Stellung Kants in der deutschen Geistesgeschichte und die 

Relevanz seiner Philosophie diskutiert. 

1.1. Die Anfangsjahre: 

Immanuel Kant wurde am 22. April 1724 in Konigsberg, der Hauptstadt 

des Herzogtums Preuf>en, als das vierte Kind in der Familie von Johann Georg 

Kant und seiner Frau Anna Regine geboren. Kants Vater ist ein Riemermeister, 

ein Handwerker, der immer die Arbeit und die Ehrlichkeit als die erste Tugend 

ansieht und so sich von allen schlechten Geschaften fernhalt. Spater hat Kant 

sich respektvoll an die Erziehung seiner Eltern erinnert, die ,von der 

moralischen Seite betrachtet", gal" nicht besser sein konnte. Aber seine Mutter -

,eine Frau von grof>em natUrlichem Verstande, einem edlen Herzen und einer 

echten, durchaus nicht schwarmerischen Religiositat" L hat mehr Einfluss auf 

das Gemut des jungen Emanuels.2 Sie selbst ist in Literatur gebildet und 

beschaftigt sich tief mit dem zeitgenossischen Pietism us, ,einer im 17. 

Jahrhundet entstandenen religiosen Bewegung im deutschen Protestantismus 

zur Erneuerung eines frommen Lebens und einer daran ausgerichten Reform 

der Kirche". Sie ist es, die der fruhzeitigen Erziehung Kants emsthafte 

Zuwepdung schenkt, indem sie mit ihm nicht nur die Bestunden des Dr. Theol. 

Franz Albert Schultz, des Konsistoriatrates und Pfarrers an der Altstadtischer 

Kirche in Konigsberg besucht, sondem auch oft ihn zum Spaziergang ins Freie 

nimmt und dabei ihn auf die Gegebenheiten und Begebenheiten der Natur 

aufmerksam macht. Der Ursprung seiner spateren Philosophie, der die 

Prinzipien wie Humanismus, Ethik, Menschenwlirde zugrundeliegen und in der 

1 So auBert sich Kant uber seine Mutter bei Wasianski, der eine von den drei 
bedeutenden Kantbiographien gecshrieben hat. Siehe dafur Vorlander (1986), S.4. 
2 So ist Kants Taufname, der ,Gott mit uns" bedeutet. vgl. H6ffe (1996), S.21. 
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im Zusammenhang all dieser Prinzipien ii.ber den Telos verborgen in der Natur 

disku tiert wird, konnte vielleicht auf diese ,naturliche" und ,fromme" Erziehung 

zuruckgefUhrt werden. Spa.ter a.ugert sich Kant uber sie: ,Nie werde ich meiner 

Mutter vergessen, denn sie pflanzte und nahrte zuerst den Keirn des Guten in 

mir, sie offnete mein Herz den Eindrucken der Natur, sie weckte und erweiterte 

meine Begriffe und ihre Lehren haben einen immerwahrenden heilsamen 

Einfluss auf mein Leben gehabt".3 

Dank dem Versuch seiner Mutter und ihrer Verbindung zum Pfarrer 

Schultz kann Kant neun Jahre lang- von 1732 bis 1740- das zu jener Zeit als 

fortschrittlich und ,modern" geltende Institut ,Collegium Fridericianum" 

besuchen, dessen Ziel ist, die Kinder ,fromm, gelehrt und hoflich" zu machen. 

Unter der strengen religiosen Vorschrift kann er sich hier lediglich das 

aneignen, was zur allgemeinen Bildung jener Zeit gehort und zur Vorbereitung 

fur die Zulassung an der Universitat notig ist. Darunter kommt vor allem eine 

grundliche EinfUhrung in die alten Sprachen, besonders in die Kenntnis der 

lateinischen Sprache und wegen der Lehren uber das Alte und Neue Testament 

auch m das Hebraische und Griechische. Demgegenuber spielen die 

Mathematik und Naturwissenschaften keine erhebliche Rolle. Spater verdankt 

Kant dieser Schule vor allem (und nichts mehr als) seine fehlerlose und sogar 

geschickte Ausdrucksfa.higkeit im Lateinischen. Sagar a.ugert er sich in seinem 

vorgeruckten Alter gegen die padagogischen Methoden und den religiosen4 

Zwang von seinen Erziehern. Im Herbst 1740 verlasst Kant als zweitbester 

seiner Klasse das Fridericanianum und bezieht in demselben Jahr die 

Albertina, die Konigsberger Universitat. 

1.2 Die Universitatsjahre und die ersten Schrifterr 

Es ist die Zeit, wenn er selbstandig zu sein versucht, seinen 

Lebensunterhalt mit Privatstunden, manchmal auch Gewinnen beim 

3 siehe Schultz (1999), 8.9. 
4 Der Anfang jedes Schultages in diesem Institut ist mit einer recht ausgedehntern 
gemeinsamen Andacht. Jede Lehrstunde beginnt und endet mit einem Gebet; ganz zu 
schweigen von den hauslichen Gebetsubungen und den Verpflichtungen, zu denen die 
Zoglinge streng aufgefordert werden. Dieses Uberm~ religioser Andacht fiihrt Kant zu 
so einer Abneigung gegen das Gebet, dass er unter den sonntaglichen Kirchgangern nie 
zu finden ist und sich spater mit Schrecken und Bangigkeit an diese Jugendsklaverei 
erinnert. 
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Billardspiel verdient und dadurch zugleich all die Wissensgebiete studiert, die 

ihm auf der Schule verschlossen bleiben: Philosophie, Mathematik und 

Naturwissenschaft. Hier tritt . er m nahere Beriihrung mit dem 

au~erordentlichen Professor Martin Knutzen (1713-1751), dem Schuler von 

dem gro~en deutschen Aufklarungsphilosophen Christian Wolff (1697 -1754) 

ein, dessen Einfluss fUr Kant richtungsweisend wird. Kant zeigt ihm das hohe 

Lob aus Respekt fUr seine Lehrmethode. Er sagt, dass Prof. Knutzen seine 

Schulern nicht zu ,Nachbetern" sondem zu ,Selbstdemkem" erzogen habe. 

SpElter ist er selbst den gleichen Weg gegangen. Durch ihn wird Kant vertraut 

mit den Schriften der Englander, besonders mit den physikalischen 

Forschungen Sir Isaac Newtons (1643-1725), die er seitdem als Muster strenger 

Wissenschaft betrachtet, weil Kant sicher wei~, welche Herausforderungen fUr 

Ethik Newton's Werke bereitet haben. Er will auch auf die Authoritat der 

Wissenschaft nicht verzichten; aber gleichzeitig der Autonomie der Moral auch 

nicht preisgeben. 

Nach dem Tad seines Vaters (1746) verlasst Kant die Universitat und 

ver¢-ingt sich als Hauslehrer neun Jahre - von 1746 bis 1755 - bei drei 

verschiedenen Familien, urn sich zu unterstutzen. In diesen Jahren erweitert er 

aber auch seine Kenntnisse auf den philosophisch-naturwissenschaftlichen 

Gebieten und fangt allmahlich an, seine Gedanken offentlich zu auf>ern. So 

schreibt er im Jahre 1746 seine Erstlingsschrift Gedanken von der wahren 

Schatzung der lebendigen Krafte (erschienen 1749). In dieser Arbeit versucht er, 

gegen die gro~ten zeitgenossischen philosophischen Autoritaten zu kampfen 

und ihnen gegenuber seinen eigenen Stand uber den Streit urn die Berechnung 

der Kraft (k) aus Masse (m) und Geschwindigkeit (v) (die wir heute kinetische 

Energie nennen) zwischen Cartesianern, die die Losung k = m.v unterstutzen 

und den Leibnizianerrt, die die L6sung k = m.v2 fUr richtig halten, zu erklaren. 

Er schlagt dabei eine These vor, nach der die tote Kraft nach der Theorie von 

Leibniz und die lebendige nach der Theorie von Descartes zu berechnen sei. 

Obwohl er in dieser Schrift keine Rucksicht auf die bereits 1743 etabilierte 

richtige Losung von d'Alembert (1/2 m.v2) nimmt, gewinnt diese Schrift im 

Anbetracht seiner Schreibtatigkeit und Gedankenformulierung eine gewisse 

Bedeutung, zumal hiebei das hohe Bewu~tsein des erst 22jahrigen auffilllt: ,Ich 
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habe mir die Bahn vorgezeichnet, die ich halten will. Ich werde meinen Lauf 

antreten, und nichts soll mich hindern, ihn fortzusetzen"s Die Bahn, von der 

Kant hier spricht, ist nichts anders als die Oberzeugung, dass man der Kraft 

der menschlichen Vernunft anvertrauen kann, die jeder in sich selbst finden 

kann. Mit dieser Schrift betritt er im echten Sinne das Reich der kritischen 

Geistigkeit. 

Neun Jahre spater veroffentlicht er sein nachstes Werk: Allgemeine 

Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von der Verfassung und 

dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebaudes nach Newtonsche1i 

Grundsatzen abgehandelt. Urn auf die von Newton offengelassene Frage- woher 

stammt die Gesetzma£igkeit des Weltalls und wer kann als ihr moglicher 

Schopfer angesehen werden - zu antworten, skizziert Kant eine Theorie der 

Entstehung des Planetensystems und des ganzen Kosmos, die von dem 

mechanischen Ursprung der Welt ausgeht. Die Besonderheit dieser Arbeit liegt 

darin, dass Kant auf jeden · religiosen Mythos (theologische Erwagungen) 

verzichtet und nur nach -dem gedanklichen Beweisflihrung und den 

Vernun~tsgrunden die Erklarung der Weltschopfung liefert.6 Im engeren 

Zusammenhang mit dieser Schrift stehen noch zwei andere Schriften, die 

hierbei erwahnt werden sollen, weil in denen er iiber das anthropologische 

Problem, d.h. tiber die SteHung und Bestimmung des Menschen auf dieser Erde 

in bezug auf das kos:mologische Problem schreibt. Eine davon ist: Untersuchung 

der Frage, ob die Erde in ihrer Umdrehung um die Achse, wodurch sie die 

Abwechslung des Tages und der Nacht hervorbringt, einige Veranderungen seit 

den ersten Zeiten ihres Ursprungs erlitten habe- welches die Ursache davon sei 

und woraus man sich ihrer versichem konne?, die er als eine Antwort auf eine 

Preisfrage der koniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin schreibt. Die 

andere ist eine Abhandlurtg: Die Frage: ob die Erde veralte? physikalisch 

erwogen. (beide 1754) Am SchluB dieser Handlung spricht Kant von der Gefahr, 

vor der die Erde wegen der ,Feuerschatzen" ihres Innern standig steht und 

5 V gl. Schultz ( 1999), S. 71 
6 Kants Theorie der Saturnringe und der Nebelsterne werden von dem englischen 
Astronom Herschel durch Beobachtungen bestatigt. Ein anderer Astronom, Laplace 
auch bestatigt seine Theorie und mit einigen Veranderungen geht Laplace' und Kants 
kosmogonische Lehre als Kant- Laplace'sche Theorie in die Diskussionsgrundlage der 
Astronomie ein. 
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zufallig zerstort das furchtbare Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 

zwei Drittel der Stadt. So 'schreibt er 3 verschiedene Sonderschriften nach dem 

Wunsch des Konigsberger Publikums uber das Wesen und die Grunde dieser 

gewaltigen Naturkatastrophe. Zu der gleichen Zeit, wenn er durch seine 

vielfaltigen Schriften in Deutschland und auch im Ausland ein Gegenstand der 

Lob und auch mancher Kritik wird, steigt er eine neue Stufe in seiner Karriere 

hoch; er gelangt zur Professur an Konigsberger Uni. 

1.3 Die Lehrtatigkeit: 

1755 gibt er seine Hauslehrertatigkeit endgliltig auf, urn sich in 

Konigsberg zu habilitieren. Am 12. Juni promoviert er zum Doktor der 

Philosophie mit einer Arbeit uber das Feuer. Im gleichen Jahr habilitiert er sich 

mit der zweiten lateinischen Schrift uber die Grundprinzipien der 

metaphhysischen Erkenntnis und wird Privatdozent fUr Philosophie an 

Konigsberger Uni. Im April 1756 disputiert Kant seine dritte lateinische Schrift 

tiber die physische Monadologie und erfUllt die ktzte ,offizielle" Bedingung fUr 

ein ordentliches Lehramt. So beginnt er 1m Herbst 1755 seine 

Vorlesungstatigkeit. Wir konnen eine Ahnung von der ausgedehnten 

Belesenheit und der Fahigkeit Kants, darliber eigene Gedanken zu formulieren, 

haben, wenn wir uns den weitgespannten Umfang der Facher anschauen, mit 

denen er sich innerhalb der Grenzen seiner Lehrveranstaltungen befasst. Nicht 

nur die Grundfacher wie Philosophie, Logik und Mathematik, sondern auch die 

Erganzungsfacher wie mathematische Physik und physische Geographie7, 

Anthropologie und Padagogik, philosophische Religionslehre und auch die 

besonderen Bereiche wie Fortifikation (Festungsbau) und Pyrotechnik 

(Feuerwerkerei) werden grundlich behandelt. 

Nach der Art der damaligen Vorlesung und auch den Voraussetzungen 

der Universitaten verzichtet Kant zwar nicht auf die Lehrbucher, aber entnimmt 

ihnen den benotigten Stoff nur in solchem Ma1Se, dass er daraus seine eigene 

Gedanken herausbilden kann. Er teilt die Resultate nicht mit, sondern immer 

7 Kant gehort zu den ersten Professoren, die Erdkunde als einen selbstandigen 
Lehrgegenstand behandelt haben. Sagar war er der Meinung, dass nichts so geeignet 
sei, " den gesunden Verstand aufzuhellen", als gerade die Geographie. vgl. Vorlander 
(1986), s. 41 
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wieder warnt er ,selbst denken, selbst forschen, auf eigenen FufSen stehen!". Er 

versucht, seinen Studenten nicht die Philosophie, sondem das Philosophieren 

selbst - also ein vorurteilfreies kritisches Denken - beizubringen. Der beruhmte 

Dichter und Philosoph J. G. Herder (1744-1803), der von 1762 bis 1764 in 

Konigsberg studiert, sagt uber Kant und seine Lehrmethode: , .... Mit eben dem 

Geist, mit dem er Leibniz, Wolf, Baumgarten, Crusius, Hume prufte und die 

Naturgesetze Keplers, Newtons, der Physiker verfolgte, nahm er auch die 

damals erscheinenden Schriften Rousseaus, seinen Emil und seine Heloise, 

sowie jede ihm bekannt gewordene Naturentdeckung auf, wlirdigte sie und kam 

immer zuruck auf unbefangene Kenntnis der Natur und auf moralischen Wert 

des Menschen. ( ... ) nichts Wissenswlirdiges war ihm gleichgliltig; keine Kabale, 

keine Sekte, kein Vorteil, kein Namensehrgeiz hatte je fUr ihn den mindesten 

Reiz gegen die Erweiterung und Aufhellung der Wahrheit. Er munterte auf und 

zwang angenehm 'ZUm Selbstdenken; Despotismus war seinem Gemut fremde . 

... "8 

1.4 Auf dem Weg zur kritischen Philosophie: 

Wie wir oben gesehen haben, beschaftigt sich Kant bisher meist mit 

wissenschaftlichen Fragen. Aber Anfang der 60er Jahre ist eine Wendung zu 

teils logischen, teils anthropologisch- moralischen Fragen zu spuren. In den 

Schriften aus dieser Phase seien besonders nennenswert 3 Schriften. Eine ist 

eine kleine Abhandlung ilber die falsche Spitz.findigkeit der vier syllogistischen 

Figuren. Er wirft hier der Logik vor, dass sie nicht in der Lage sei, Erkenntnis zu 

gewinnen, weil- wie die derzeitige ubliche Schullogik fest glaubt -die wirkliche 

Erkenntnis allein aus Begriffen, Urteilen und Schlussen oder nur durch 

Zerlegen nicht zu gewinnen sei. Mit so einer Stellungnahme bekfunpft er den 

zeitgenossischen Anspruch der rein spekulativen Erkenntnis, allein in der 

Vernunft, ihren Gesetzen und Vollzligen, eine Erkenntnis zu sehen und vertritt 

die Meinung, das es zwischen dem Denken und der Wirklichkeit kein 

Zusammenhang bestehe. 

Ober diese Kluft zwischen dem Denken und der Wirklichkeit schreibt er 

nochmals in seiner nachsten Streitschrift: Versuch, den Begriff der negativen 

8 Herder, zitiert nach Vorlander (1986), S. 47 
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GrojSen m der Weltweisheit einzufil.hren, m der er eine ahnliche 

Gegenstellungnahme zu der alten Schulmetaphysik nimmt. Hier beweist er 

durch Selbstwiderspruch, dass Logik allein die Erkenntnis nicht ermoglicht. 

z.B. im Disjunktiven Urteil a v b kann das Ergebnis entweder a oder b sein. 

Logik kennt kein Drittes und so wlirde es ein logischer Widerspruch bedeuten, 

falls \Vir zugleich a und b (a.b) haben. Ein Drittes kann aber in Wirklichkeit 

stimmen, wenn sich z. B. ein Kerper im Verhilltnis zu einem anderen in Ruhe 

und zu einem weiteren in Bewegung verhillt, wahrend im Rahmen der Logik 

bewegt sich entweder ein Kerper oder er ruht. Die dritte Moglichkeit ist fUr 

Logik negativ; sie kann aber in Wirklichkeit positiv sein. In seiner nachsten 

Schrift Untersuchung iiber die Deutlichkeit der Grundsdtze der natiirlichen 

Theologie und der Moral, fUr die er den zweiten Preis der Berliner Akademie der 

Wissenschaften kriegt [der erste fallt an Moses Mendelssohn ( 1729-1786)], 
""\; 

weist er auf den Untetschied zwischen der metaphysischen und der 

mathematischen Erkenntnis hin und meint, dass es der Erfahrung, des letzten 

Kriteriums bedarf, an dem jede philosophische These gemesst werden, wenn 

man nicht reine ,logische" Wahrheit, sondern eine Erkenntnis uber die 

Wirklichkeit gewinnen will. 

Daher soil manches, auch der Begriff Gottes uberpruft werden. So wird 

in der folgenden Schrift Der eizig mogliche Beweisgrund zu einer Demonstration 

fil.r das Dasein Gottes versucht, den zeitgenossischen Metaphysikern ein neues 

Argument fUr den Gottesbeweis zur Verfiigung zu stellen. Die zeitgenossischen 

Metaphysiker demonstrieren die Existenz eines Gottes vor allem mit drei 

Argumenten. Das eine ist der kosmologische Gottesbeweis. Er geht davon aus, 

dass es eine hochste Ursache fUr die Existenz der Welt geben soli. Diese 

hochste Ursache ist Gott. Der physiko-theologische Gottesbeweis schlief>t von 

der Ordnung und Schonheit der Welt auf den Weltschopfer. Dieser Schopfer ist 

Gott; obwohl seine Schopfung- die Welt- sich der Erkenntnis prasentiert, ist 

seine E.xistenz allein im gUi.ubigen Herzen zu finden. Der dritte - der 

ontologische - Beweis argumentiert, dass Gott notwendig existieren soli, wenn 

wir ihn als ein vollkommendes Wesen betrachten. Sonst ware es 

selbstwiderspruchlich zu sagen, dass das Wesen vollkommen ist, aber es nicht 

existiert. Kant ist von diesem logischen Schluss beeinflusst und stellt selbst 
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einen verkappten ontologischen Gottesbeweis, unterstutzt von einem physiko

theologischen auf. Das Argument entwickelt sich wie folgend: urn die Exsistenz 

der ,verganglichen" und ,zufaJ.ligen" Welt zu bestatigen, sollte es so ein Wesen 

geben, das notwendig existierte, also einen Gott, den wir als den hochsten, nicht 

zufalligen Weltgrund betrachten konnen. Diesen Gottesbeweis hater erst in der 

Kritik der reinen Vernunft aufgehoben. 

Die 60er Jahre bilden einen wesentlichen Teil des Lebens Kants aus. 

Dies sind die Jahre, in denen sein philosophisches System eine bedeutende 

Wende nimmt. Von hier an wenden sich seine lnteressen von der aufJeren zur 

inneren Natur, von der Naturwissenschaft zur Psychologie und Kritik der 

menschlichen Erkenntnis. Es ist die Periode, in der er in den geistigen Kontakt 

mit den zeitgenossischen englischen und franzosischen Denkern kommt. Unter 

denen sind zwei Philosophen-Denker von einer besonderen Bedeutung in bezug 
''i' 

auf die spate kantische Philo sophie. Sie sind David Hume ( 1711-1776), der 

einen wesentlischen Einfluss auf seine theoretische Philosophie ausubt und 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), der seine praktische Philosophie im 

wesentlichen beeinflusst. Zu dieser Zeit tritt Kant auch in die freundlichen 

Beziehungen mit fUhrenden Vertretern der Aufklarung. In den Jahren seiner 

Magisterzeit nimnit er Kontakt mit Hamann und Herder auf. Spater - also gegen 

1765 - fangt er einen Briefwechsel auch mit dem Philosophen und 

Mathematiker Johann Heinrich Lambert (1728-1777) und zwei Jahre danach 

mit dem Wegbreiter der Emanzipation des Judentums in Deutschland Moses 

Mendelssohn (1729-1786) an. Von nun an nimmt der Gedankengang Kants 

eine andere Richtung. Zunachsteinmal zeigt er eine grofJe Abweichung von der 

rationalistischen Philosophie und entwickelt sein eigenes synthetisches 

philosophisches System. 

Diese Wende kommt zum ersten mal durch eine lnauguraldissertation 

auf Lateinisch zum Ausdruck. In allen seinen Schriften bis jetzt sieht man eine 

rein negativ-kritische Stellung zur zeitgenossischen Dogmatik; aber mit diese~ 

Schrift De mundi sensiblis atque intelligibilis forma et principis (Uber die Form 

und die Prinzipien der Sinnen- und Geisteswelt, 1770) wird Kant zum ersten Mal 

positiv-kritisch tatig. Die damalige entsetzliche Lage der Metaphysik start Kant. 

Er meint, dass die Philosophie den Streit urn die Fragen wie nach Gott, Freiheit 
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und Unsterblichkeit beseitigen soli, wenn sie ihren Ruf als Wissenschaft nicht 

verlieren soll. Daher geht er ihm in dieser Abhandlung viel mehr darum, 

kritisch nachzuweisen, warum die Metaphysik zum Tummelplatz 

verschiedenster Theorien geworden und m die Sackgasse des 

Selbstwiderspruchs geraten ist. Er fUhrt den Fehler seiner Vorganger auf eine 

Methode zuruck, in der die sinnliche und die intellektuelle Erkenntnis 

miteinander vermengt werden. Urn den gleichen Fehler zu vermeiden, zieht er 

eine Grenze zwischen der sinnlichen Erkenntnis und der intellektuellen 

Erkenntnis. In diesem Zusammenhang sagt er weiter: ,Der Gegenstand der 

Sinnlichkeit ist das Sinnending; was aber nichts enthiilt als was durch den 

blof,en Verstand erkannt werden muss, ist das Verstandswesen. Ersteres hief, 

in den Schulen der Alten: Ph an o men o n, letzteres N o u men o n."9 Die 

Phanomene konnen gem~ Raum ·und Zeit, den ursprunglichen Formen der 
"\: 

Anschauung wahrgenommen werden. Das ist dann nur eine Empfindung, noch 

keine Erkenntnis. Nun gruppiert der logische Verstandesgebrauch diese 

Empfindung und bringt sie auf die Einheit einer Erkenntnis. Dahingegen 

konnen die Noumena nur im Denken, durch den realen Verstandesgebrauch 

erkannt werden. Die sinnenhafte Erkenntnis kann sehr deutlich sein, wie wires 

im Bereich der Geometrie bemerken konnen. Die intellektuelle kann dahingegen 

auf,e:rst verworren sein. Im Gebiet der Metaphysik sehen wir, wie die 

Verworrenheit den gemeimm Verstand umhullt. Er setzt die Ursache der 

Streitereien auf dem Gebiet der Metaphysik in die mangelhafte Unterscheidung 

von mundus sensiblis, dem sinnlichen Vermogen der Vernunft und mundus 

intelligibilis, dem intellektuellen Vermogen derselben und stellt fest, dass die 

Physik uns wahre Erkenntnis, obwohl nur der Phanomena, gibt; und es die 

Aufgabe der Metaphysik sei, uns mitzuteilen, wie die Dinge an sich sindiO. 

1.5 Die kritischen Schriften: 

a. Was konnen wir wissen- die Kritik der reinen Vernunft: 

Nach einer elfjarig langen Publikationspause erscheint 1781 die viel 

erwartete Schrift Kritik der reinen Vemunft. In dieser Schrift nimmt Kant wieder 

9 Zitiert nach Schultz (1999), S. 87. 
10 ebda.S. 86-88. 
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die Frage auf, die er · 1770 durch die oben disku tierte Abhandlung eroffnet hat: 

namlich, wie ist die Metaphysik als eine Wissenschaft moglich? Nun konzipiert 

er seine Behandlung dieser Frage ganz anders als die der friiheren Metaphysik. 

Die fn1here Metaphysik nimmt das Sein, den Erkenntnisgegenstand zum 

Ausgangspunkt der philosophischen Besinnung. Aber Kant geht von dem 

BewuEtsein, der Erkenntnisart aus. Er nennte diese Method seine 

copemicanische Wendung. Die alten Gegenstande des Philosophierens wie Gott, 

die Welt und der Mensch als Person, das vernunftige Sinnenwesen in der Welt 

bleiben dabei erhalten. Nun werden sie aber in das Licht der menschlcihen 

Vernunft selber diskutiert. Er macht es hier zu einem unverauEerlichen Recht 

und zu einer unerlasslichen Pflicht des Menschen, dass er seine Vernunft selbst 

pruft, sich dabei uber sich selbst belehrt und sich seiner eigenen Moglichkeiten 

und Grenzen vergewissert. Nur auf diese Weise kann er die Stelle ,geziemend" 
'(: 

erfUllen, die ihm in der Schopfung angewiesen ist. 1' 

Zunachsteinmal untersucht Kant, ob der Satze im Bereich der 

Metaphysik d-er Charakter der Notwendigkeit und der Allgemeingliltigkeit 

zukommt oder nicht. Diese Unters~chung flihrt ihn zu der grundlegenden 

Frage, deren Behandlung wichtig ist, urn die Moglichkeit der Metaphysik als 

eine Wissenschaft zu beweisen. Die Frage ist: ,ob die Bearbeitung der 

Erkennthnisse, die zum Vernunftsgeschafte gehoren, den sicheren Gang einer 

Wissenschaft gehe oder nicht."I2 Er stellt fest, dass die Logik diesen sicheren 

Weg der Wissenschaft schon von den altesten Zeiten her gehe, weil sie ,nichts 

als die formalen Regeln alles Denkens" untersucht.I3 Nun macht er den 

Unterschied zwischen dieser, die er ,theoretische oder spekulative Vemunft" 

nennt und jener, die er ,praktische Vemunft, das Vermogen zu wollen" nennt, 

urn herauszufinden, welche Wissenschaften diesen beiden Teilen der Vernunft 

nachgehen. Er stellt Mathematik und Physik als die theoretischen Erkenntnisse 

der Vernunft vor, die ihre Objekte a priori bestimmen sollen. Unter diesen 

beiden ist die Mathematik ganz rein und die Physik zum Teil rein, weil sie ihre 

Erkenntnis nicht nur aus ,der reinen Vernunft" sondern auch nach ,MaEgabe 

anderer Erkenntnisquellen als der Vemunft" sammelt. So ist die Mathematik 

11 Vgl. Rossmann (1983), 8.271-272. 
12 Kant (1787), S. 8 
13 ebda. S.9 
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von den a.Itesten Zeiten her den sicheren Weg einer Wissenschaft gegangen. Die 

Naturwissenschaften beanspruchen ein bisschen mehr Zeit; aber doch treffen 

sie den geeigneten Weg der Wissenschaft, nachdem sie die ,Revolution ihrer 

Denkart" eingegangen sind. Diese Revolution besteht in der Einsicht, die der 

britische Philosoph Bacon (1561-1626) vorschHigt und Galilei und Torricelli 

durch ihre Experimente verwirklichen; nfunlich die, class Vernunft nur das von 

der Natur erkennt, "was sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt."1 4 

Nun bleibt nur noch eine Wissenschaft ubrig, die eigentlich alter als die 

anderen Obrigen ist und bleiben wlirde. Sie ist nichts anders als die 

Metaphysik. Sie ist aber voll von den Ungewissheiten und den Streitereien. Er 

beschreibt ihre tragische Lage mit folgenden Worten: ,Die Metaphysik, einer 

ganz isolierten speculativen Vernunfterkennthi1S, die sich ganzlich uber 

Erfahrungsbelehrung erhebt und zwar durch blo1Se Begriffe (nicht wie 

Mathematik durch Anwendung derselben auf Anschauung), wo also Vernunft 

selbst ihr eigener Schuler sein soli, ist das Schicksal bisher noch so gunstig 

nicht gewesen, class sie den sichren Gang einer Wissenschaft einzusch.lagen 

vermocht hatte, ( ... ) denn in ihr gerath die Vernunft contim~irlich in Stecken, 

( ... )In ihr muss man unzahlige mal den Weg zuruck thun, weil man findet, dass 

er dahin nicht fUhrt wo man hin will, ( ... ) Es ist also kein Zweifel, dass ihr 

Verfahren bisher ,ein blo1Ses herumtappen, und was das schlimmste ist, unter 

blo1Sen Begriffen gewesen sei. "Is Kant will nun der Metaphysik ein neues, 

wissenschaftlich gesichertes Fundament schaffen, weil bis 1781 erkennt er, 

class die Frage nach der Moglichkeit der Metaphysik nicht nur fUr einen 

akademischen Philosophen von Bedeutung sei; sondern auch fUr den Laien, 

weil die Metaphysik die allgemeine Themen wie Gott, die Freiheit und die 

Unsterblichkeit behandelt. Es ist eine Sache nicht nur von intellektueller 

Bedeutung, sondern von der moralischen Seite her ist sie auch wichtig. 

Nach ihm liegt der Grund, der die Metaphysik als Wissenschaft 

unmoglich macht, nicht anderswo, sondern selbst in ihrem Wesen. Die 

Metaphysik versucht, die Erfahrung zu ubersteigen und unabhangig von der 

Erfahrung die Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist also ihr eigenes Wesen, die 

14 vgl. H6ffe (1996), S. 52 
15 ebda. S. 11. 
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erfahrungsunabhangige Vernunfterkenntnis, die ihr im Wege steht, weil 

Erfahrung oder die Wahrnehmung der Dinge eine Vorstufe der 

vernunftgeleiteten Erkenntnis bildet. Also kann die wa."f1re Erkenntnis nur aus 

dem Zusammensetzen der beiden Quellen - den Sinnen und dem Verstand 

hervorgehen. Kant gibt zu: ,alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, 

daran ist gar kein Zweifel; wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der 

Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum doch nicht eben alle aus der 

Erfahrung. Denn es konnte wahl sein, dass selbst unsere 

Erfahrungserkenntniss ein zusammengesetztes aus dem sei, was wir durch 

Eindn1cke empfangen, und dem was unser eigenes Erkenntnissvermogen 

(durch sinnliche Eindn1cke blo~ veranlasset) aus sich selbst herausgiebt, 

welchen Zusatz wir von jenem Grundstoffe nicht eher unterscheiden, als bis 

lange Obung uns darauf aufmerksam und zur Absonderung desselben 

geschickt gemacht hat."t6 In dem Zusammenhang betont er nachdnlcklich, 

dass die Erkenntnis durch reines Denken, also aus reinen Begriffen nicht zu 

gewinnen sei. Es bedarf beider Quellen: Anschauung und Denken. Die 

vorhandenen Gegenstande teilen der }\nschauung die Vorstellungen mit, die 

aber noch nicht als Erkenntnis verstanden werden konnen, da ihnen der 

Begriff, die Kategorie des Verstandes, fehltY ,Denn Sinnlichkeit, die reinen 

Anschauungsformen von Raum und Zeit, und Verstand, die reinen 

Begriffsformen, sind die beiden apriorisch unserem Erkenntnisvermogen selber 

innewohnenden Grundgegebenheiten, hinter die wir nicht weiter zun1ckfragen 

konnen. Beide zusammen ermoglichen erst Gegenstandserkenntnis. Denn: 

Anschauungen ohne Begriffe sind blind, und Begriffe ohne Anschauung sind 

leer." 18 So versucht er hier die Kluft zwischen dem Rationalismus und dem 

Empirisismus durch seinen Phanomenalismus zu uberbn1cken und den 

Aufbau der menschlichen Erkenntnis stufenweise zu erklaren. 

Er unterscheidet zwischen zwei Erkenntnis- und Urteilsarten. 

Erkenntnisse sind entweder a priori oder a posteriori gliltig. Urteile sind 

sythetisch oder analytisch. Die Erkenntnis, die aus der Erfahrung hervorgeht, 

nennt Kant a posteriori und die Erkenntnis, die von allen Eindn1cken der Sinne 

16 Siehe Kant(1987), S. 27 
17 vgl. dazu Schultz (1965), 8.98-100 
Is siehe Rossmann (1983), S. 272. 

23 



-unabhangig ist, nennt er a priori. Alle Urteile, deren Pradikat schon im Begriff 

des Subjekts enthalten ist, sind fur Kant analytisch. z. B. der Satz, dass alle 

Korper ausgedehnt sind, ist analytisch wahr, weil man unabhangig von der 

Erfahrung verstehen kann, dass das Subjekt Korper das Prtidikat ausgedehnt in 

sich enthalt. Aile Urteile, die die Kenntnis uber das Subjekt erweitern sind 

synthetisch. z.B. der Satz, dass alle Korper Gewicht haben, ist ein 

synthetisches Urteil, weil der Begriff des Gewichts nicht unter den Begriff des 

Korpers kommt. Die Dogmatiker vermogen analytische Urteile a priori zu 

vollziehen und die Skeptiker vermogen synthetische Urteile a posteriori zu 

vollziehen. Er sieht die eigentliche Aufgabe der reinen Vernunft in einer Frage: 

Wie sind synthetische Urteile a priori moglich? Er untersucht genau, ob es 

synthetische Urteile a priori geben kann oder uberhaupt gibt. So gluckt es ihm, 

anhand einiger gewissen Satze der Mathematik zeigen, dass in dieser 

Wissenschaft mit synthetischen Urteilen a priori gearbeitet wird. Dadurch ist 

sie in der Lage, sich - synthetisch - auszubreiten und zugleich - durch das a 

priori- Notwendigkeit und Allgemeingiiltigkeit ihrer Erkenntnisse zu erreichen, 

kurz: Wissenschaft zu sein.I9 Er sucht nun, nachzuweisen, dass solche Urteile 

auch im Bereich der Metaphysik moglich seien. 

Zunachsteinmal pruft er nach, wie der Verstand seine spezifische 

Funktion des Urteilens erfUllt. Mit dieser Urteilsformen des Verstandes entdeckt 

er die Kategorien, also die reinen Verstandesbegriffe. Nach der Quantitat gibt es 

entweder allgemeine oder besondere oder einzelne Urteile. Ihre Kategorien sind 

bzw. Einheit, Vielheit und Allheit. Nach der Qualitat gibt es 'entweder bejahende 

oder vemeinende oder unendliche Urteile. Ihre Kategorien sind bzw. Realitat, 

Negation und Limitation. Nach der Art der Relation gibt es entweder 

Kategorische oder Hypothetische oder Disjunktive Urteile. Ihre Kategorien sind 

bzw. h.i.harenz und Subsistenz, Kausalitat und Dependanz und Gemeinschaft. 

Nach der Modalitat gibt es entweder Problematische oder Assertorische oder 

Apokadiktische Urteile. Ihre Kategorien sind bzw. Moglichkeit - Unmoglichkeit, 

Dasein - Nichtdasein und Notwendigkeit - ZufaJ.ligkeit. Mit dieser Bereitstellung 

der Kategorien liefert Kant das Pradikat zum synthetischen Urteil a priori, weil 

19 vgl. dazu Schultz (1965), S. 94-95 
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der reine Verstandesbegriff weder mit der Sinnlichkeit verbunden ist noch als 

abgeleiteter Begriff angesprochen werden kann. 2° 

Nun bleibt lediglich die Ausgabe, die Synthesis dieser Urteile zu 

bestatigen. Dabei wird aber vorausgesetzt, dass die Elemente des Urteils sich 

streng voneinander unterscheiden, damit der Urteil nicht analytisch wird. In 

allen weiteren Abschnitten der transzendentalen Analytilc beschilltigt Kant sich 

damit, den kontinuierlichen Obergang von Anschauung und Denken 

darzulegen. Urn diesen Obergang vollzuziehen, fiihrt Kant eine Anzahl von 

Vermogen ein - wie etwa Einbildungskraft, Urteilskraft, Apprehension und 

transzendentale Apperzeption. Damit gelingt es ihm, eine Verbindung, also eine 

wirkliche Synthese zwischen zwei heterogenen Elementen - dem Anschauen 

und dem Denken ~ zu ermoglichen und folglich auch die Metaphysik als 

Wissenschaft zu begriinden. 

Nachdem Kant anlasslich dieser Sdirift, ,das Land des reinen 

Verstandes durchreist" und ,jeden Teil davon sorgfaltig in Augenschein 

genommen hat", wendet er sich zu anderen Vermogen der menschlichen 

Vernunft zu. Nun erscheinen die anderen kritischen Schriften in ziemlich 

rascher Folge. l 783 erscheint Prolegomena zu einer }eden kilnftigen Metaphysik, 

die als Wissenschaft wir:d auftreten konnen, 1785 wird das erste HauptWerk zur 

Moralphilosophie Grundlegung zur Metaphysik der Sitten veroffentlicht. Diese 

Schrift fiihrt zur Kritik der praktischen Vemunft hin, die 1788 erscheint. 

Danach kommen 1790 die Kritik der Urteilskraft und 1793 Die Religion 

innerhalb der Grenzen der blo}3en Vemunft heraus. 

b. Was sollen wir tun? Kritik der praktischen Vernunft: 

In dieser Arbeit geht es Kant hauptsachlich darum, nachzuweisen, dass 

es ethische Normen gibt, die a priori, also vor aller Erfahrung und fUr alle 

Menschen im gleichen Ma.Be verbindlich gelten. In der Tat sieht der Mensch, 

dass keine Wissenschaft ihn lehren kann, was er tun soll und hoffen darf. Aber 

im Alltag wird er uberall mit solchen verbindlichen Prinzipien konfrontiert. 

Wenn aber die Wissenschaft keine solchen Prinzipien fUr das menschliche Tun 

und Hoffen an Hand geben kann, wie lassen sich dann sie in der weiteren 

2o vgl. ebda. S. 101-103 
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Pn1fung der Vernunft selber ausfmdig machen oder herstellen? Auf diese Frage 

antwortet Kant, dass wie die Vernunft Verstand ist, der erkennt, so ist sie 

zugleich auch zur praktischen Anwendung der Vernunftsideen fahig. Sie 

schreibt allen Menschen die ethischen Normen vor. Und sie werden sich dieser 

Prinzipien ihres sittlichen Handelns nicht im Gebiet der Metaphysik, einer 

Wissenschaft vom Obersinnlichen, sondern allein in der AusfUhrung des 

Sittlichen in unseren Handlungen bewusst. Dessen bedarf es aber, dass der 

Mensch sein Handeln nach den Gesetzen richtet, die die praktische Vernunft 

sich mit dem Freiheitsprinzip gibt. 

Kant nennt Freiheit die praktische Idee der Vernunft. Der Mensch soll sie 

aber nicht mit dem Handeln aus der natiirlichen Neigung vermengen. 

Dahingegen soli er die Neigung vermeiden, urn sich ethisch zu den anderen 

Mitmenschen zu verhalten, da die Neigungen immer auf die Gluckseligkeit und 
"'i: 

den individuellen Genuss zielen. Nach Rossmann bedeutet die Freiheit als 

Gesetzlichkeit unseres sittlichen Handelns: "aus uns selber eine solche 

Einstimmigkeit in unseren Handlungen hervorzubringen, wie sie die Natur in 

der fUr uns erkennbaren Notwendigkeit ihres Geschehens von sich aus besitzt. 

Das Gesetz der Freiheit stellt also ein Sollen dar, einen unbedingten, 

kategorischen Imperativ, und steht im strikten Gegensatz zur Willkur, dem blof, 

triebhaften Wollen und Begehren."2I Wenn wir eine Handlung vollziehen, der als 

Ziel die Gluckseligkeit fehlt, die ferner nicht auf einen konkreten (a posteriori 

gegebenen) Zweck gerichtet ist, folgen wir dem beruhmten kategorischen 

Imperativ: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die. du zugleich wollen 

kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Dieser Imperativ ist das hochste 

Prinzip der Moralitat, die Grundlegung der Moralitat und nach Kant konnen 

alle Gebote, alle moralischen Prinzipien und Urteile von diesem ersten 

kategorischen Imperativ abgeleitet werden. Der allgemeine lmperativ der Pflicht 

konnte auch so lauten: Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch 

deinen Willen zu allgemeinen Naturgesetze werden sollte. Er sagt, die Menschen 

im Gegensatz zu Sachen vernunftige Wesen, weil ihre Natur sie schon als 

Zwecke an sich selbst auszeichnet; d.h. als etwas, das nicht blof, als Mittel 

gebraucht werden darf. Also wird der praktische Imperativ in bezug auf 

21 siehe Rossmann (1983), S. 275. 
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Menschen wie folgend lauten: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in 

deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, 

niemals blofl als Mittel brauchst. Diese Imperative sind kategorisch, weil sie wie 

die hypothetischen Imperative nicht von der Struktur ,wenn-dann" ausgehen. 

Sie gehen nicht von einem bestimmten Zweck aus. 

Hier diskutiert Kant noch einen wochtigeren Punkt, nfunlich die 

Autonomie des Willens. Wie ist das moralische Handeln moglich? Nach Kant 

liegt die Bedingung der Moglichkeit, moralisch zu handeln, in der Fahigkeit, 

sich nach selbstgesetzten Grundsatzen zu bestimmen. Hier haugen der 

kategorische Imperativ und der autonome Will zusammen. Der erstere nennt 

den Begriff und das Gesetz, unter denen der autonome Wille steht und der 

letztere ermoglicht es, die Forderungen des kategorischen Imperatives in 

Erfiillung gehen zu lassen. Damit stellt Kant die philosophische Ethik auf ein 

neues Fundament. Man soU sich zu seiner Pflicht berufen fiihlen, zugleich aber 

das Wohlwollen und das moralische Gefiihl auch dabei kultivieren. Das 

Handeln aus dem Zusammenhang der beiden verlangt auch Rationalitat und 

Verantwortlichkeit in der Praxis.22 Der Mensch handelt sich sittlich, wenn er 

das Gute und nicht das Bose will. Diese Entscheidung iur Sittlichkeit soll blol?> 

aus der Achtung fUr das moralische Gesetz stammen. Also soll das sittliche 

Handeln aus purem PflichtbewuBtsein entstehen. 

Diese Kritik der ,reinen praktischen" Vernunft kann als eine 

Grundlegung fUr ,eine Metaphysik des Handelns (der Sitten)" gelten. Sie ist auf 

die Losung der drei ,unvermeidlichen Aufgaben" der Vernuft gerichtet, nfunlich 

auf Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Das bedeutet nicht, dass Kant die ganze 

Arbeit hindurch versucht, die faktische Unsterblichkeit der Menschenseele 

nachzuweisen oder einen Beweis fUr das Dasein Gottes hinzufllhren. Ihm geht 

es vielmehr darum, sich kritisch zu uberlegen, was die Funktion dieser ,Ideen" 

im Erkenntniszusammenhang und in bezug auf das sittliche Handeln ist und 

iiberdies jenen spekulativen MiBbrauch derselben zu vermeiden, wenn es 

welche gabe. Am Ende stellt er aber fest, dass ohne diese 3 ldeen, ein 

,konsequentes moralisches" Handeln nicht moglich sei. Wer sittlich handelt, 

handelt also unter der regulativen Wirkung dieser Ideen und aus seinem 

22 Vgl. HOffe (1996),8.196-204 
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Handeln ist zu erkennen, dass er an sie glaubt. So schlie~t Kant, dass ,fUr den 

sittlich handelnden Menschen Gott, Freiheit und Unsterblichkeit Postulate sind 

von subjektiver Notwendigkeit, Forderungen, ohne die ein konsequentes 

sittliches Handeln nicht moglich ist." 

c. Was durfen wir hoffen? Die Geschichts- und Religionsphilosophie: 

Diese Frage kann auf zwei Ebenen behandelt werden. FUr die au:6ere 

Freiheit, also das Recht wird die Hoffnung von der Geschichtsphilosophie 

gesucht und die Religionsphilosophie kann die Hoffnung fUr die innere Freiheit, 

die Moralitat oder Tugend suchen. Bei der Entwicklung semer 

Geschichtsphilosophie weist er auf eine Moglichkeit hin, dass die Geschichte 

nicht nur wissenschaftstheoretisch, sondern auch als Gegenstand der 

praktischen Philosophie betrachtet werden kann. Ahnlicherweise setzt seine 
·;: 

Religionsphilosophie auch in erster Linie die praktische Philo sophie fort. N ach 

ihm ist die Religion .,(subjektiv betrachtet) das Erkenntniss aller unserer 

Pflichten als gottlicher Gebote"23 Wie Rossmann es versteht, liegt also das an 

dem Menschen selbst, was er tun soll und hoffen darf. Der freie praktische 

Gebrauch seiner Vernunft fUhrt ihn zu demgezweckten Ende.24 

d. Kritik der Urteilskraft: 

Kant geht hier davon aus, dass es drei Teile der Philosophie gibt. Jeder 

von ihnen hat ihre Prinzipien a priori. Sie sind die theoretische Philo sophie, die 

die Gesetzgebung durch die Naturbegriffe des reinen Verstandes untersucht, 

die Teleologie und praktische Philosophie, die die Gesetzgebung durch die 

Freiheitsbegriffe der reinen Vernunft erortert. Die teleologische Philosophie 

steht in der Mitte zwischen der theoretischen und der praktischen. In der 

theoretischen Philosophie erkennen wir nach dem Naturgesetz; in der 

praktischen Philosophie handeln wir nach den sittlichen Gesetzen der 

praktischen Vernunft. Aber zwischen diesen beiden soll eine Verbindung 

bestehen, da der Freiheit es aufgegeben ist, sich in der Sinnenwelt darzustellen. 

Was die beiden miteinander km1pft, ist die Urteilskraft. Die Urteilskraft kann 

23 Kant, zitiert nach Hoffe ( 1996), S. 24 7 
24 vgl. Rossmann (1983), S. 275-276 
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aus sich selbst ,ein Prinzip der Beziehung des Naturdinges auf das 

unerkennbare Obersinnliche nehmen" und ist daher wirksam zwischen 

theoretischem und praktischem Denken. Kant begreift sie daher als ein 

Mittelglied zwischen dem Verstand und der Vernunft, das allein in der Familie 

der oberen Erkenntnisvermogen zu finden sei.25 

Die Urteilskraft hat zwei Formen. Als bestimmende Urteilskraft 

subsumiert sie das Besondere unter ein gegebenes Allgemeines, unter eine 

Regel, ein Prinzip oder ein Gesetz; als reflektierende Urteilskraft soll sie zum 

gegebenen Besonderen das Allgemeine finden. Dieses Werk hat zwei Aufgaben. 

Die auseinander ,entfremdenden" Bereiche der Natur und der Freiheit, des 

Erkennens und Handelns miteinander zu versohnen. Und die zweite Aufgabe 

ist, so ein subjektives Vermogen zu schaffen, das ebenso wie Verstand und 

Vernunft eine gesetzgebende Leistung a priori erbringt. Daher geht es hier urn 

die kritische Begriindung eines neuen Sachgebietes. 
"{• 

ZweckmaBigkeit ist ein wichtiger Begriff in diesem Werk. Es ist das 

Prinzip der Urteilskraft ,in Ansehung der Form der Dinge der Natur unter 

empirischen Gesetzen iiberhaupt, die ZweckmEiliigkeit der Natur in ihrer 

Mannigfaltigkeit. D.i. die Natur wird durch diesen Begriff so vorgestellt, als ob 

ein Verstand den Grund der Einheit des mannigfaltigen ihrer empirischen 
' 

Gesetze enthalte.".26 Kant verteilt sie in zwei Teile subjektiv und objektiv: ,und 

so konnen wir die NatU:rschonheit als Darstellung des Begriffs der formalen 

(bloB subjektiven) und die Naturzwecke als Darstellung des Begriffs einer realen 

(objektiven) ZweckmEiliigkeit ansehen, deren eine wir durch Geschmack 

(asthetisch, vermittelst des Gefiihls der Lust), die andere durch Verstand und 

Vernunft (logisch, nach Begriffen) beurteilen. Hierauf griindet sich die 

Einteilung der Kritik der Urteilskraft in die der asthetischen und 

teleologischen. "27 

Der asthetische Teil behandelt die subjektive ZweckmEiliigkeit, das 

harmonische Zusammenspiel von Anschauung und Idee, doch so, dass die 

Trennung zwischen beiden gewahrt bleibt. Als asthetische Urteilskraft erweist · 

sie sich als ein Geschmacksinn fiir das Schone und Erhabene, dessen Urteile 

25 vgl. ebda, S. 276 und auch Schultz (1965), S. 131- 133. 
26 Siehe Schultz (1965), S. 135 
27 ebda. S. 136 
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jedermann als g(iltig zumutbar sind. Ihr Prinzip ist der Gemeinsinn fUr die 

Zweckma£igkeit ohne bestimmten intellektuellen oder moralischen Zweck. Kant 

geht es hier hauptsachlich darum, zu beweisen, dass die asthetischen Urteile 

unterschiedlich von der ethischen Urteile und auch von den wissenschaftlichen 

Urteilen sind. Sein Hauptanliegen ist nicht die asthetischen Urteile zu fallen, 

sondern zu bestimmen, ob sie logisch sind oder nicht. Sie beruhen nicht nur 

auf das GefUhl, sondern auch sind allgeimeing(iltig. 

In dem teleologischen Teil behandelt er eine ,objektive Zweckma£igkeit 

der Natur." Auch sie ist ein regulatives Prinzip, urn die Erscheinungen zu 

beurteilen. Wenn der asthetischen Urteilskraft die Funktion zugeschrieben 

wird, Zweckma£igkeit der reinen Form nach zu antizipieren, so ubt die 

teleologische Urteilskraft eme analoge Funktion, durch die Antizipation der 

inneren Zweckma£igkeit der Natur des Organischen zu erkennen. Diese 
"'i 

Zweckma£igkeit ist dem Verstandeserkennen unzuganglich. Der Verstand kann 

eine Erscheinung wie etwa, wie dieses Blatt aus seinem Zweig hervorlcommt, 

nicht erkennen. Denn dem Verstand nur das Mechanisch-Zweckhafte 

interessiert, nicht aber das Lebendig-Zweckvolle, das von sich selbst zugleich 

Ursache und Wirkung ist. Die Zweckma£igkeit der Natur ist also ein 

apriorisches Prinzip der · reflektierenden Urteilskraft. Die Tatsache, dass die 

Vernunft aber als Urteiiskraft solche Zweckma£igkeit selber antizipiert, weist 

auf eine Einheit hin, in der sowohl ,;der Grund der Zweckma£igkeit des 

Zufillligen" der Natur im Ganzen, als auch ,der Grund der Angemessenheit der 

Natur zu unserem Erkenntnisvermogen" anzunehmen isL In dieser Einheit 

bestimmt sich selbst auch das Gesetz der praktischen Vernunft. In dieser 

Verbindung von Natur und Freiheit durch die Urteilskraft, also das ,Prinzip,der 

Gesetzlichkeit der Vernunft uberhaupt" endigt Kant ,sein ganzes kritisches 

Geschaft" .2s 

1.6 Die letzten Jahre: 

In letzen Jahren seines Lebens publiziert Kant die rechts- und 

geschichtsphilosophische Schriften; urn nur die wichtigeren von denen zu 

nennen, 1795 Zum ewigen Friden, 1797 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 

28 vgl. Rossmann ( 1983), S. 276-277 
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1798 der Streit der Falcultaten. In diesen Jahren verkurzt er allmahlich seme 

Lehrtatigkeit. Er nimmt nun ein neues Werk in Angriff, das heute als Opus 

Postumum bekannt ist, aber kann es wegen der Schwache des Alters nicht 

vervollstandigen. Hoffe sagt, class in diesem Werk auch die gewichtigen 

Veranderungen, die er vorzunehem gedenkt, ebenso wie eine gesamte 

philosophische Entwicklung beweisen, class er sein Denken nie als fertige 

Lehre, sondern immer als einen standigen' Prozess neuer Einsichten und neuer 

Fragen versteht.29 Am 12. Februar ist er urn 11 uhr ,ohne vorhergehende 

Krankheit an der eigentlichen Entkraftung vor Alter" gestorben. 

1. 7 Die heutige Relevanz Kants: 

Betrachten wir heute jeden moglichen Bereich der Philosophic, so finden 

wir U.berall, sei es Gebiet der ,rErkenntnistheorie und Metaphysik, die Theorie 
(. 

der Mathematik und Natu~wissenschaft, die Ethik, Religions- oder 

Kunstphilosophie, class Kant die wesentlichen Probleme des modernen Denkens 

auf eine hohere Stufe gebracht hat und versucht hat, sie mit Klarheit und 

Reflexion zu losen. Er stellt die alten Fragen in ein neues Licht, in das Licht der 

menschlichen Vernunft selber. Er geht doch davon aus, class der Mensch Z\llfar 

ein Vernunftwesen, aber kein reines ist. Der Mensch ist ein sinnliches, nach 

eigenen Gluckseligkeit strebendes Wesen ist, das etwas guten Willen doch hat. 

Deshalb bedarf er eines Herren. Dieser Herr ist aber nirgendswo, sondern selbst 

im Innern des Menschen zu finden ist. Deshalb setzt er den Menschen in das 

Recht seiner eigenen Vernunft. Auf>erdem sind die Fragen, die er fUr die heutige 

Menschheit aufwirft, namlich die Fragen nach dem Recht, dem Sinn und den 

Grenzen von Wissenschaft und die Fragen nach dem R~cht und der 

verwirklichung menschlicher Freiheit 1m Blick auf ein ausfUhrbares, 

universales Ideal der Stiftung des ewigen Friedens, sind im heutigen Kontext 

von grof>er Bedeutung. Was er mit seiner kritischen Methode begonnen hat, ist 

heute noch nicht am Ende. 

Immerhin konnten es Gegenmeinungen auftauchen wie etwa 

,geistesgeschichtlich gesehen gehort Kant zu der schon vergangenen Epoche 

29 vgl. Hoffe (1996), S. 41-42. 
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der Aufklarung", ,Er ist von seinen Nachfolgern sehr stark kritisiert worden"30, 

,Seine Philosophic ist sehr schwer zu entschlusseln"und auch ,Er ist nicht der 

einzige, der uber Ethik Humanismus, Staats- und Rechtsphilosophie 

gesprochen hat". Alle kritischen Stellungnahmen wei sen also auf eine Frage 

hin?: nfunlich, wie konnen wir seine Philosophic heute gebrauchen? Die 

Kerngedanken seiner Philosophie sind Kritik, Glaube an Vernunft, Freiheit und 

Mundigkeit. Niemand wird ·die Tatsache leugnen, dass diese Gedanken 

heutenoch nicht vollig ausgeschopft worden sind. Im Gegenteil bedurfen sie je 

nach der wandelnden Wahrheit und Lebenskontexte einer neueren Auslegung 

und eines reformuliertes Selbstverstandnisses. In dem Sinne sind sie noch 

belebt und verlangen eine ernsthaftere Zuwendung von uns. Oberdies hat Kant 

sich lcritisch uber die drei wichtigeren Fahigkeiten des Menschen geau~ert, die 

den Menschen als Mensch von anderen Tieren unterscheiden; namlich uber die 

Vernunft, die Moral und den Sinn fur das Schone, das Erhabene. Wenn wir uns 

dieser Fahigkeiten mindestens bewusst wiirden und sie zu dem 

humanistischen Wohl in dieser Welt gebrauchten, die wegen Terrorismus, der 

ethnischen Konflikte, der Gefahr des Atomkriegs )mmer unsicherer, 

ungesunder wird! Wir glauben daher, dass die Obersetzung der Aufsatze Zum 

ewigen Frieden und Beantwortung der Frage: was ist Aujkliirung?, fUrdie wir 

uns in Anbetracht der Fragen wie ~ was, fUr wen, wozu wird ubersetzt?

entschieden haben, einen bedeutenden Beitrag zum Bereich der 

marathisprachigen Literatur sowie zum kritischen Denken in bezug auf die 

Rezeption des ,Anderen" und das Verstehen des ,Eigenen" leisten konnten. 

30 Wie ein Gegenstand der Lob war Kant auch ein Gegenstand der starken Kritik. Selbst 
in der Reihe der deutschen Literatur- und Geistesgeschichte ist er von einigen 
bedeutenden Schriftstellern und Philosophen wie Stephan George, Friedrisch Nietzsche 
stark kritisiert worden. Urn ihre Kritik in einem kurzen Satz zu auffassen: Sie waren der 
Meinung, dass die Philosophie Kants die Vernunft uber das Leben legt, das in der Tat 
unvernunftig ist. 
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2. Ubersetzungen 

2.1 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklarung? 

2 .1.1 Einleitendes: 

Kants ,Beantwortung der Frage: was ist Aufklarung?" ist 1784 in der 

Berliner Monatschrift veroffentlicht worden. Seit je hat die Beantwortung dieser 

Frage Kants fUr Philosophen und lntellektuelle aller Zeitalter ein geistiges 

Abendteuer bedeutet, weil - wie Michel Foucault in seinen Schriften ·wiederholt 

unterstreicht 1 - sie als die Frage der Modernitat selbst zu verstehen ist. Urn 

Foucault zu zitieren: ,what has happened to us? What is this event which is 

nothing other than what we all have said, thought and did - which is nothing 

eli(~ than ourselves, nothing else than what we have been and who we still 

are?"2 Weiter behauptet er, dass in diesem Aufsatz von Kant ,One sees 

philosophy ( ... ) problematizing its own discursive present-ness: a present-ness 

which it interrogates as an event, an event whose meaning, value and 

philosophical singularity it is required to state, and in which it is to elicit at 

once its own raison d'etre and the foundation of what it has to say .. "3 Die 

Aufklarung ist in der Tat <las erste Zeitalter, das sich selbst ,Aufklarung" nennt 

und sich lediglich nicht als ,a period of decadance or prosperity, splendour or 

misery", sondern als ,a period with its own special mission and purpose" 

betrachtet. Foucault stellt 0st, dass durch diese Selbstbenennung Aufklarung 

als ein "cultural process of indubitably a very singular character ( ... ) came to 

self-awareness."4 All diese Wesensziige des Zeitalters der Aufklarung- nfunlich 

das Bewuf3.twerden der eigenen Iderrtitat und die vernunftgeleitete und kritische 

Einstellung dazu fasst Kant in einem Ausdruck zusammen und hier geht die 

1 Besonders in den Schriften wie Qu'est-ce que la critique?, Qu'est-ce que Aufkliirung? 
Und Kant on Enlightenment and Revolution hebt Foucault diese Stellung zu der 
Aufklarung hervor. 
2 Foucault, zitiert nach unknown author, The unfinished project offreedom S.l. 
3 Foucault, zitiert nach D'entre'ves, Crituque and Enlightenment, S. 6 
4 ebda., S.7 
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ben1hmte Definition von AufkHirung hervor: ,Aufklarung ist der Ausgang .des 

Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmundigkeit."5 

Das ist kein neutraler Ausdruck. Er fiihrt uns zu weiteren Fragen und 

Oberlegungen, wie z. B. ,was ist Unmundigkeit?" und ,warum ist sie selbst

verschuldet?" Kant findet den Grund dieser immerwahrenden Unmundigkeit in 

zwei Charal<terzugen des Menschen, nfunlich in Faulheit und Feigheit. Sie sind 

die Ursachen, warum ein grof>er Teil der tv1enschen gerne in Unmundigkeit 

bleibt und 'warum es den anderen leicht wird, ,sich zu ihren Vormundern 

aufzuwerfen". Die Losung dieser Lage sieht Kant darin, dass der Mensch es 

wagt, Weise zu sein. Dafur bedarf es aber des Gebrauchs seines eigenen 

Verstandes ohne Leitung eines anderen. Wo und wie kann der Mensch sich 

seines eigenen Verstandes bedienen? Eigentlich soU jedem der Menschen, der 

an. der Bildung einer Gesellschaft aktiv teilnimmt, erlaubt sein, nach seinen 

eigenen Vernunftsregeln zu jeder Zeit und uberall zu handeln. In der 

Wirklichkeit geschieht es aber anders. Es werden der Freiheit uberhaupt in 

jedem moglichen Lebensbereich v:iele Schranken von dem regulierenden }?ystem 

auferlegt. Nun entsteht hier .die entscheidende Frage, die vor Kant Moses 

Mendelssohn in seinem rechts- und religionsphilosophisches Hauptwerk 

,Jerusalem oder uber religiose Macht und Judentum" (Berlin 1783) und auch 

Johann Friedrich Zollner6 in der Hezension desselben ,Ueber Moses 

Mendelssohns Jerusalem" ausfiihrlich diskutiert haben. Die Frage ist: Wie 

konnen wir diese auBerlichen Schranken der Freiheit uberwinden und unserem 

Gewissen folgen, ohne dass es zur VerletzUng des · vom Machtsystem 

vorgeschriebenen Symbol kommt? Mit anderen Worten: Wie kann den zwei 

Herren- der Gewissensfreiheit und der Amtspflicht- gleichzeitig mit gleicher 

Treue gedient werden? 

Die Antwort auf diese Frage hangt nach Zollner wie nach Mendelssohn 

vom ,Gutdunken der betreffenden Person" ab. Ob er es verhelt oder zu 

erkennen gibt, dass er nicht mehr mit dem Symbol ubereinstimmt, auf das er 

v~rpflichtet worden war, obwohl er im Amt bleibt; oder ob er ,unter Darlegung 

seiner Abweichung" sein Amt niederlegen soil, ist vollig der betreffenden Person 

s Kant (1784), S.3. 
6 Zollner ist die Person, die 1783 in einem Beitrag zur Berlinischen Monatschrift diese 
beruhmte Frage "Was ist Aufklfuung?" gestellt hat. 
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tiberlassen. Nach Mendelssohn liegt die LOsung dieses Problems darin, dass 

jede rechtliche Bindung des Beamten beseitigt wird. Wohingegen meint Zollner, 

dass es notwendig sei, ,dass sich der Lehrer gewisse Bedingungen, die er bei 

seiner Amtsftihrung zu erfullen hat, gefallen laf>t, und hauptsachlich auch die, 

dass er dem Lehrbegriffe, zu dessen Verkii.ndigung zu berufen ist, gemaf> lehren 

wolle."7 So bleibt die Frage unaufgelost. 

Hier tritt Kant mit einer moglichen Losung ein. Er meint, man konne 

seinen eigenen Verstand zweifach benutzen: einmal privat und einmal 

Offentlich. Der Unterschied, den Kant zwischen dem offentlichen Gebrauch und 

dem Privatgebrauch des eigenen Verstandes macht, ist eine Art Erwiderung auf 

das Machtsystem, sei es der Machtapparat der Kirche oder der des Konigs. 

Wenn der Mensch den offentlichen Gebrauch seines eigenen Verstandes macht, 

also wenn der Mensch seine kritischen Gedanken tiber das Fehlerhafte, also 

tiber das Unsittliche und das Irrationale in jenem System vor der ganzen 

(Leser)welt au~ert, geniesst er eine uneingeschrankte Freiheit in dem Sinne, 

dass er in seiner eigenen Person ~redet. Das geschieht kaum bei dem 

Privatgebrauch. Weil er ein solcher is~, den der Mensch in ihm anvertrauten 

Regierungsamten oder -posten von seinem Verstande machen. Da ist er nicht 

frei nach seinem Gewissen zu handeln. Das erklart Kant anhand einiger 

Beispiele. Er zeigt, wie das Machtsystem den Tatigkeitsbereich beispielsweise 

der Soladaten, der steuerpflichtigen Burger oder auch der Glieder kirchlicher 

Gemeinden einschrankt. Diese mussen dem System gehorchen und den Auftrag 

verrichten, der ihnen von dem System auferlegt wird und so -in manchen Fallen 

ihnen als ,fremd" erscheinen muss. In dieser Hinsicht sind diese sozialen und 

sozio-politischen Agenten nicht frei und dtirfen auch nicht sein. Denn nach 

Kants Meinung kann das System nur dann funktionieren, wenn es auf einer 

gesunden und kritischen Beziehung dieser Agenten zur Macht und umgekehrt 

beruht. ,Diese Einschrankungen sind fUr die Funktionsfahigkeit des 

Staatwesens und damit fUr die allgemeine Rechtssicherheit erforderlich."8 

In der Tat aber versucht das Machtsystem die Stimme der Burger zu 

verstummen, ihnen die Freiheit vorzuenthalten und, da sie faul und feig sind, 

· 7 Zollner, Uber Moses Mendelssohns Jerusalem, Berlin, 1784, S.84; hier zitiert nach 
Schulz, S.66. 
s siehe Schulz (1974), S. 66. 
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bleiben sie auch versturnmt, mit Schranken auf ihrer Freiheit. Die Aufgabe der 

Aufklarung besteht darin, gerade diese Versturnmtheit zu Worte zu bringen. 

Daher soU der Mensch wagen, zu wissen und offentlich zu rasonniren, weil als 

Gelehrter er die valle Freiheit dazu hat; sogar soU er sich dazu berufen flihlen. 

Die Aufklarung soll einen dazu fiihren, aus seiner selbstverschuldeten 

Unrnundigkeit auszugehen; d.h. der Mensch darf nicht vergessen, class er frei 

geboren ist und daher seine Entscheidungen selbst treffen kann. Dabei wird 

ihm niemand anders als seine eigene Vernunft helfen. Er musses nur wagen! 

Hier ist ein deutlicher Einfluss des Gedankenstromes des achtzehnten 

Jahrhunderts, das Kant in dem Aufsatz spater das Zeitalter der Aujlclarung 

nennt, zu spuren. Daneben ist auch der Einfluss der sozialistischen Schriften 

von Rousseau erkennbar.9 In der Geschichte der europaischen Philosophic und 
I 

uberhaupt des europaischen Sprach- und Kulturraums merkt man vor dem 18. 

Jahrhundert drei wichtigere Jahrhunderte, in denen sich durchweg ein 

bedeutungsvoller Umschung des geistigen Lebens beobachten la.Bt, nfunlich das 

15. Jahrhundert - ein Jahrhundert ~der geistig-literarischen Bewegung der 

Ren~ssance; das 16. Jahrhundert - ein Zeitalter, in dem die religiose 

. Reformation zu ihrem Hohepunkt gelang und das 17. Jahrhundert - das 

Zeitalter der Cartesianischen Philosophic, die dem Denken uberhaupt eine 

kritische Wende gab. Eine analoge Bewegung ist auch fUr das 18. Jahrhundert 

n~chweisbar. In diesem Jahrhundert, das es liebt, sich _ vor allem ,das Zeitalter 

der Philosophic" zu nennen, konnte man die Fortschritte und Erweiterung der 

Erkenntnisse auf fast allen Gebieten der Natur- sowie Geisteswissenschaften 

sehen. Die Besonderheit dieses Fortschreitens aber besteht darin, dass dieser 

ganze Prozess nicht passiv, sondern aktiv ist; in dem Sinne, class dieses 

Fortschreiten selbst wissen will, wohin die Fahrt geht und will die Richtung 

dieser Fahrt selbstatig bestimmen. Dieses Wissen urn das eigene Tun erscheint 

dem aufklarerischen Geist des Jahrhunderts als der einzig eigentliche Sinn des 

Denkens uberhaupt und als die wesentliche Aufgabe, die ihm gestellt ist. 

Deshalb strebt der Gedanke selbst danach, zu wissen, was er selbst ist und was 

9 Fur noch eingehendere Diskussion daruber, siehe Bowman (1999), S. 3-11. In diesem 
Aufsatzt hat er erwiesen, wie die kantischen Ideen der freien Erziehung, der 
Offentlichkeit in Aufklarung aus den Schriften Rousseaus hervorgehen. 
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er selbst zu tun vermag.1o Das GrundgefUhl dieser Epoche kann in einem 

kurzen und pragnanten Ausdruck zusammengefasst werden: ,The proper study 

of mankind is man."ll 

Noch eine Besonderheit der Denkform des Zeitalters der Aufklarung ist 

der Glaube an die menschliche Vernunft; der Glaube daran, class der Mensch 

fahig und frei ist, die ,Phanomene" in dieser Welt kraft seiner eigenen Vernunft 

zu beurteilen und daraus Kenntnisse zu gewinnen. Sagar gehen die Vertreter 

der Aufklarung wie Christian Wolff davon aus, class ,solcher Gestalt einer urn 

so viel mehr ein Mensch genennet werden kann, je mehr er die Krafte seines 

Verstandes zu gebrauchen weif>. ( ... ) Man kann aber die Krafte des 

menschlichen Verstandes nicht anders als durch die Erfahrung erkennen in 

dem wir sie gebrauchen."12 Vernunft wird nun als ,(eine) geistige Grund- und 

Urkraft (betrachtet), die zur Entdeckung der Wahrheit und zu ihrer 

Bestimmung und Sicherung hinfUhrt. Dieser Akt der Sicherung ist der Keirn 

und die unentbehrliche Voraussetzung fUr aile Wahrhafte Sicherheit. (Daher) 

nimmt es sie .... als eine Kraft, die nur in ihrer Ausubung und Auswirkung vollig 

begriffen w~rden kann. "13 Urn den eigenen Verstand offentlich. gebrauchen zu 

konnen, erhebt Kant einen Anspruch gerade auf diese zwei Voraussetzungen 

nfunlich, auf den Glauben an Vernunft und den Glauben an Freiheit. Der 

Mensch soil nun davon uberzeugt sein, dass er sich seiner ohne Leitung eines 

anderen meistern kann. In einem anderen Aufsatz ,Idee zu einer allgemeinen 

Geschichte in weltburgerlicher Absicht" aus demselben Jahr (1784) f:Uhrt Kant 

diese Einstellung weiter: ,(man) should not be led by instinct, nor be provided 

for and instructed by ready-made knowledge; instead, he should produce 

everything for himself. ( ... ) man is an animal that ... has need of a master. For 

he certainly abuses his freedom in relation to his equals, and although as a 

rational creature he desires a law that establishes boundaries for everyone's 

freedom, his selfish animal propensities induce him to except himself from 

them wherever he can. He thus requires a master who will break his self-will 

and force him to obey a universally valid will, whereby everyone can be free. 

10 vgl. Cassirer (1998), 8.1-3 
11 ebda., 8.3. 
12 siehe Wolff; In:Killy (1983), 8. 15 
13 .ebda. 8.17 

37 



Where is he to find this master? ... The supreme guarantor should be just in 

himself and still be a man."I4 Horkheimer und Adorno vertreten etwa eine 

ahnliche Meinung. Der nach verfolgt also die Aufklarung ,im umfassendsten 

Sinne fortschreitenden Denkens" ihr Ziel: ,von den Menschen die Furcht zu 

nehmen und sie als Herren einzusetzen."Is 

Nun weist Kant aber auf eine Gefahr hin. ,Herr der Situation" sein 

bedeutet nicht ,frei" sein, urn alles zu tun und zu lassen, was man will. Deshalb 

bedarf es immer eines Rechtssystems, urn die Freiheit zu kontrollieren. Mit 

anderen Worten: Man kann seine Freiheit in Beschdinkungen genieBen, damit 

der Andere auch seine Freiheit zu einem gleichen Grad genieBen kann. 

Normalerweise sind aber die Menschen nicht bereit, ihre Verantwortung 

gegenu ber dem Anderen, einem Mitmenschen anzuerkennen. Das ist der inn ere 

Widerspruch der menschlichen Natur und .daher kann nur derjenige sagen, der 

selbst aufgeklart ist: ,rasonnirt so viel ihr wollt und worii.ber ihr wollt; nur 

gehorcht!" 16 Urn noch einmal mit Horkheimer , und Adorno zu sprechen, 

,verhalt sich die Aufklarung zu den Dingen wie der Diktator zu den Menschen. 

Er kennt sie, insofem er sie manipulieren kann."I7 Deshalb weist Kant amEnde 

des Aufsatzes geschickt darauf hin, dass ,ein Grad weniger der burgerlichen 

Freiheit" genug Raum verschaffen kann, in dem sich die Menschen nach allem 

ihren Vermogen ausbreiten konnen.Is 

Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wird der Begriff Aujkliirung als ein 

Zeitalter des Fortschritts sowie des Beginns einer neuen Epoche der 

Freiheitsgeschichte verstanden. Wenn sie aber heute auch weiterhin als Beitrag 

zur Fortfuhrung der unvollendeten Freiheitsgeschichte verstanden werden soll, 

muss sie anders als bisher, also nicht mehr europazentriert, sondem wirklich 

im Blick auf alle Menschen und alle Volker dieser Erde.I9 Also kann das 

Verstandnis, das wir aus diesem Aufsatz herausziehen sollen, ganz im Sinne 

Foucaults auch verstanden werden. Urn ihn zu zitieren: ,modernity 

(Aufklarung) should be seen as an attitude rather than as a period in history - a 

14 Kant, zitiert nach Bowman (1999), S.2. 
15 Horkheimer, Adorno (1988), S. 9. 
16 Kant (1784), S. 8. 
17 Horkheimer, Adorno (1988), S. 15 
1s vgl. Kant (1784), S.8 
19 vgl. Oelmiiller (1973), S. 141. 
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mode of relating to contemporary reality; a voluntary choice made by certain 

People; in the end, a way of thinking and feeling."20 Aufklfuung ist ein Prozess 

oder, urn mit Habermas zu sprechen, ein unvollendetes Projekt. Die Ergebnisse 

dieses Prozesses stehen nicht au1Serhalb ihm. Der Mensch soll durch das 

didaktische Element der Aufklfuung eigentlich lernen, durch ,e1gene 

Bearbeitung seines Geistes" die Freiheit mit Verantwortung gegenuber den 

anderen Mitmenschen anzunehmen und so sich danach · streben, im 

eigentlichen Verstande miindig zu werden. 

2° Foucault in what is enlightenment?, zitiert nach einem Text aus Internet. 
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2.1.2. Obersetzung: 

lJ~q;:f ~UJ\J) <t>flr? 
JiWcFr ~ &Jfcfrti[J fC1;f ?Wf:=cr ?Wf:CR ~ ilrtcJ(Yt!JJ 31$1/rtqiJqNf..rti[J 

jrr:Cff/T--rrt=->"7. 31$1/rtq~J/ ~ ~ cm<:r, m i1'<i~<:!lilll JOH~fG~T'ii~ICJI£1 x:cRT:~ ~t:fr:m 
CfTlR Cl? x o £! I ill I ~ 3Dilcf. czrfctfr "fZTff.·=cr iff 31$1/rtqm t-C!ff:CR ~ W ~ 
~ ~ ~tfrurr ~ ~. x:cRT:~ ~ CfTtR <1-<i~<O!Iilll I"JilfG~T'ii~ICJI£1 
Cl?x 0£!16l(\~&1illl f.i~il<Ollilll 3l1fUr tli\S'<ililll ~ ~ Ji:!J['iil, '$1Hl41xi~'dll 
~WITCJ'fi'i ~ Cllcill&i CJ?x0£11-<i ffr"G:tr 6f!1

• "fZTff.·rzrr ~ccftilT f¥tscroT CfTlR 

CJ?x 0£ll'<i WcP!' m ~ ~ 31ffi. 
4xiCJd61~ xlt:O£llilll 3l""CIX~ f.ixi~ff.i<:!fll~ ~ ~ [Ji:oi\Jiil ~'<iRiCJ? 

~ "m"2 
(naturaliter majorennes)] 6l\fl'iEl fll'iCJ\Jilcflill ~ l1loT '+WI" 

~ 3ll'i·~~~ 4'<1CJd~~ cm ~. 3l1fUr ~ ~ &ilCfii'il ~:c;rr 3mT &ilCJ?i~ 
~ ~ f.i~<w CRU1- em~ x=rrq 6Tff ~ 3llom cr ~ 6F~ ~. 
~ ~ ~ fcmfi ~ ~ \JR fll~l41~ft ~tf 3fTfUr $1HICJ?f\ol -c;cP ~. 
~ xi~xifq_CJ~q) ~~ ~ Cfi'(OIJXI \fCP ~. ~ 3ll(:lxl~ f.i<O!fJ'i cp'{OIJ'<I 

~€!1~1 ~ ~.~. ~. m 1f1T +fl x:cRT: CJ?l01nli51 wm=r CJ?x0£11"41 ~ \2RCi ~. 
* 

~ fcmR CJ?x0£llifli51 ~ ~lxiOII'< ~. \JR +r1 cB-croo -ern- ~ m ~; 
fli~ICJI<£11~ ~ chci05CJiu\ ?!I'<NI<O!Cfi "Cfil11 ~ c;frcp ~ ~:CR -mfic;r. 31~11\:!Cl?l~ 
~ ·cnnft ~ \Ji'id~ ~ ~ fdilliCJx ~\']~\'] Cf)'(0£1{~ Cf)fl1 +=frcmr \i~l'{qul 
"fCTCl:~ tt=rrc:r; -qur t'>::Jiil6l'<~l6lx GI§)Cii:i!tl <7llCfii··fl (m ~ x~\Jila"l~) ·m· 
6lO£!JQflcl ~OIN<:ll ~ 'CiiCJal&il "i1:"'<11UT ~ 3l1fUr "ftrcrm ~ diCJ?I~I<O!Cl? 
xifl\Jil~ i!:ll'iliE~, Cl?I05'Sii tlc=rm. ~~ "21-~ <IT -~ QIO£!i'il ~. 6liCJ05c -

~\SCf<O!ICi ~~ ~ - 61'iCldld. 3fTfUr "\iXIT 4i:J)05lJI\S"""ll&11 ~ ~ muft ~ ~ 
~ '£!I 'i£11 ~I CJ I£! ~ "4T\fl"&1" c I Cl? 0£1 I~ ~ ~ "Cfi""XTl -;:p) mc>!T Cl? I 05\Jtl ~4CJ? 
~tf Cbx d I d. ~ ~ lilT ~ -c;cP t::r1-CfiT ~I 1@1 fCI &11 "\Jil"fl1 \JR ~ cptfi 

. Nd?!4ul ill&ii<O!ill ~ ~. m ro WCf<O!I~<il ~ ~ ~. Cl~, m 
"4l"5W 6T t::r1-CfiT ~ Ji5 o II CJ I ~ li1oT ~ "Cfi"RUT Cn I El ~ oo I tl \S q \S c>'£! I rj d '< 

'<Nd~lCJc:~ "21- "iJT&1"0T ~ICJ?d'l&iil; ~ 3l4£!:i!ll~ ~ \3~1t:xoi~R51&1 ~ ~. F 
~ 3fTfUr 6i§)dCJ?'fi'i ~ ~ Cfi'{0£!141xf1il ~ ~. 

~. ~ ~'<~c>'£!1 m 3l$1H~~l41'<i"~ x:cRT:c;rr ftl\511 tToT ~ ~ 
rr~ ¢=-c:=--, £1'"""1 ClJ Fcfu xi I d~ Cl? cf1 o I il 31ffi. ~ Cll Fcfu &11 ~ x-rcn:T \Ji \S ~ &J1 3Nffi; 31TfUr 
~ ~ m3lftfr ¢'1 o~ E~ ft1&iT fdu:rr x:cRT:~ ~tfr-crr CfTlR Cfi x 0£1 I ill >l £! C'1 il "Cfi""XTl 

~~c>il 'i'<ic>'£ll~di. "ftiVc=r ft~ c1T fdu:rr x:cRT:~ ~t:fr:m crTtR 45x0"""ll'<i \'ilx'l\'ilxil 

Die mit Nummern eingezeichneten Worter oder Wendungen werden im zweiten Teil 
des dritten Kapitels unter dengleichen Nummern diskutiert. 
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3ffl110 ~- Cfli~~Cfll1\ 3lTfOr ~ ~ ~ JijOJflli'AQI ~flfTfCfl ~OjJ~iill ~tflc;rr 
~ 3R-lT CfTtR - m m l1xCJI4'< - Cflx0""11ill ~ x:m:A; 3ITfUr ifT ~ ~ 
filxCfllc>'l f?;Cf)oll~""11 3l$1H~~~i'AQI ~ ~- CfJtfT "CflTofJ ~ ~~llfl'i \JR'I ~. C1il 
~ ~ 3PTCfl 3lfl~ldC"Lll ~ ~\S\S""11Cl~'i61 ~ 'fCP \S05lioo

0
ld ~ lii'<C""'11'HI'<~ 

~- CJ?RUT 3l~ll!>lCfll'<i'AQI ~ 61C"l~IC'1l=r:fl ~ ~ ~- J:50(!\'iil3ffi "QJR ~ 
c;frcp 3ll<t>ooe1IC'1. ~ ~ ~ cr ~ x+r<BI'< ~ m 3l$1F1~~l41xf1 ~:"C"lT 
ffl\511 tToT 3ITfUr ~ "'i" \S05liCX5dl, ft'~ ~ Cllcillc>'l ~ m m ~ 

<:JI\3C"lc, \JAC1T x-cRf:"C"lT ~ ~ ~ ~1Cf£JC11 "\i1Rd" ~; ~. ~ ft~ 
:-::r\J1-;:r::q05:-:r:-c\Jj=qr=rCX5 3"jqRgJ4 ~. ~ I:JH8C'11 ciicroo «lld"X1 ~ ~- CJ?RUT, ~ 

~ '<5I I "\ ;q I l=J1qm X:l *l\ 6 I xi I dl f.i ~Cfd 3"1 xi ~ C"Lll ~ x-cRf: fcr=cTR Cfl '< o II~ "Cfllti c;frcp 
- ~gJilil fii4\Sdlc>1. ~~ ~ 3l$11'i~~1il ~ x-cRf: ~ ~ ~ 3ITfUT ~ 
~:UTI C'11£lCb

0
I"C.!l q ~ JiiOiflli'AQI «Jd?J40l fcr=cTR Cfl\!O£llil!l ~ ~ c=fi ~ 

Cfl "'! o;q 11:.\l ~4 x-cRf:~ 'i CfCffl il q fl '< Cl dl C"l. l1T?l" Ll I fd Cfll o~ 'fCP ~ t1lFITcl 
dCliLlc>'ll "6Cfi. c=fi ~. WIT \Jll'<51\SI'<5IIC'1l \J1'i8C'11 ~ 41C'1Cfli.-ft ~ ir8". ~ 
\Jll'<51\SI'&IC'1°1 ~:~ '<lt:OLJixildl cfr ,;qj=r.;qJCJ'< Cf6llCT ~. \JR cfr ~ ~ 
t\l 0LIIxi 3R-1110 3Hi~C"Lll ~ 41C1CfliCfl\S'iil ~ t\li-lLJJfl.ldl \3~UCf(j ~ ~ 

~ '~ 

m. ~ '(()IJ1fc1u1 -g 3ffi tm=fCl) ~- "CflRUT -;:fm -g=q ~ ~ ~ \J1l41fl'il 

~ v£Ji"dd1Cl'< f¢crr ~ ~ fll~;qi<N \3Ci1ctlld. J:5U['iil \if1ill ifT tfr:m 1IC1"14il 

~ ~ ~ ~'<511(\£ll ¢ie1~IS.CJI~ <Lif4-cFld ~csiG~II6lt.!l ~ ~ ·fcl)crr 
xifiii1=14Hf ~;sq~m:flill Cfl~lfiltl ~ 5'1~cr16\ ~ fc1illxflxoflliu ~ ~ ~ 
~ ~ -.:mft \WfC ~ ~4~6i>llilulil ~ ~ ~ ·\Y<bl 1ilom ~cT. 
3lfc1~<t\ flj~I£JIC11. ~ dCJO[I.Ji'AQI ~ ~ 4\SC1IC'1 

m ~ ~ Md~-f1\il :~xi~LII ~ 1f{\jT "'i"ffiT 3ITfUr i@l~l>&'< 
~ ~ Pl'(()4~41. ~ ~ 'f<ild?£J' ~ ~ $. ~ ~ ~ : 
~:UIT ~tfl-crr ¢'1°1c-Lll6i x~~~ ?flcfvtf.tCh CfTQ""/' ~- "iiBf 3lTC1T il~GIIZJ&"l 
11c>rr m ~ ~ ~ ~: · fi/iz1fq C!iW ~· cYJ tifi'<lc"l"'C1 ~ fl i11 Ci'l: 
flh;ql~ "'i" CfRill CflCllllCi ~- m Cfl'<Cl'<j)C'1°I ~ ~: ~ ~ "'i'm, ~an 
"CflX \Tf+IT "CBXT. ~. t:~tt14~~1Cfl "fli1Tc=IT: ~ Cf)\!OLIIllaTI fc1~CJFH '3crr. (m \i11TT(f 

cficrro ~ fl "\ J[t: "!~ WmT qfr ' fi/iz1fq C/i?"ft.' 1J:5 I C'll "6Cfi ftmctr 3nfUr \J"[I I fc1 t:t<fl 
~ c-lllfc1tQ<fl, "QUT '311$1/Q/(>f<j C/i?"ft.') ~~ ~ ~ ~ «lld"X11Cl'< ~ 31®1. 
~ "CflTurcl 6l"tT-1 ~ ~2f<i)f ~ m 3lTfOr "Cfl1uffi "'i"Tift? \3clc 4all ~ 
~'<x'<PI'<il ~? \3"d'<I~I'<51C'1 1ft ~: x-cRf:u::rr ~ mcfvif.1Ch CflW 61 cBct:I6J 

~ 3"1\!i&llil ~ 3ITfUr LfRRf ClTir liHClili\:)" ~ ~ 3ITUl ~; ~ 
~:urr ~ ~ 1 x=Jln Cfl"llt N "f1Bf ~ >l J 1 e1'lC11 ~ ~ ~ "'1" \3(q"1 
C!Rill, ~~LIIil~l c;r. lillT~Ci cBc;rr \JfT\31 wcmrr. ~ crrcffiT \Y<bT ~ 
~cB~ti C//iiCJJC/'IMa d11TB \il'i8~~ ~ ~ vrr CfTlR m ~1ft ~:u::rr 
~ fll4'tJf.1Cfl Cf1lR ~- lli\3C1c. ~ ~ ~ o\!lfc1(f), fffi>rr W 
cB~c>"£11 ~ (~1mc6l;q) §)C'\C'\lliCJ'< err CfllllTC'1£JIC'l 3lxiCiHI ~ ~ vrr CJTq"X 

~ ~ ~ CJI4'<1C'11 1ft ·m:u::rr ~ >&lfllO Cf1LR' ~-
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3WIT, xWiiFGiCf) ffiC'IICf)RC'II 3il~cY""''I ~~cY""''I m ~ <lT ~ d'<lf<lCf), 
xiliJ6j~ (l·?lul~ICJI""'' '<ICSlfclC'II <Tc'f ~- 31m 3liCJ~[!Cf) ll?lOJlj)oS Wii\Jllilll m 
~ fcRltr -;:cr Cfm1T cB-croo '<i 151 ~D C'lfl N CTf111CT ~; Jl o1 ¢ '{l)'l m ~ 
~Cf)lcJid(\Cll~ xi'<Cf)l'< ~ '<ii4\J1f.iCj') i31\'!ildl f.i~Cfd CRii ~ fctcrr ~ ~. 
3ffi ~ ~ f1ioofclo£JI41X1\<i diT ~ ~ ~ ~- 3im ~¢toD ~ ¢'<zO£Jiifr 
4'<Cll'lJn ~filC'Iil ~; ~ 311$1141&Hil ~ ~- ~ ~ ""''.?lOJiJI \TI \lc1) 

lWT m:c;rr cB-croo ~ ~ wr -;:cr xiJi\JlC'II, ~ xii4\J1Pl¢ Cl:fCl"X~. f¢CSI§)'ll 

fct~ \lcP 'lPIRCf) ~ ~; 4""'1T""''I~ ~ ill WI" m:c;rr ~ c'l'i!051i(\Cll~ 
\Jl'lfl'<"J ~ Ji~ Pi~Oif'<zl ~ ~~ <:fT ~chQ\<"J ~. ~ ill 'lCfc$'\iJ 
\3'c:l~4°l ~ CRii ~ - 3ITfUr "21- 8 \TliT Cf)IJ"iixildr "ill ~ I'IIJilfi'liCf) lj)c>iiRliJi

8 

~ m 3MT \JlCSliCSl~l'< 31Tt. ~ Cf)l01C'IIt51 Cllm -;:cr 31fOTC1T! \3~16-<Utlci. 
¢1 Ji fTl fi<N 01 '<ia 111 \JR ~ ~ ~ CJRt:C'Ii.-n R <91 c·n 3IT$1T <:r~ ~ 
"c$1" \34'9)Cfd 3fTt ""''IRlt:!£1"'1 >lCf)cqu1 enG ~ ~FmCYJ, CN c1 c""''ICYJiil E!lf.1Cf)l'<¢ ~ 
~; c=mc;rr 3IT$1T 41oolcllil ~- ~ ~ ~ ~ ~If1iJJCf\<i 
~ x~~C1lC'1 m ~ err 1¢iCl'< ~Cf)l~qooft Cf)'{O[IIxi Cf cfr f.iCJI~<OIIxitdl \rHd9)d 
Jii~ 0 (llxi 3WfOT ~: ~ CRii m ~- c(llilQJi!O'i, CfJlUICilif! 'l!JJR¢ c(llilliCl'< 
CSlxiClc'lc'l CR ~NI(1C'l

1

1 ~ ~ m "'l"ffiT. ~. CR -;:cr 1-RC'IT c(llfclt:llll 451\JiiCYJ 
cflc:qull ~l'i!051<'£\'i cBc'l(>{ll CiwlflCYJI '<ii4\J1Pl¢ 3"14Jil'll~lc1J fm.rr ~ ~ ("Cf5T'<Ur 
31m dw-lfl:i&J '<iiJ\Jlf.iCf) fcRlt"r ~CjO(llifl ~ICfllC'II ~) "d"~, ~ ffrq ClfC.ffiT 
m Ch'<ct-<jc>flilll 3'l-i1Filc£J1Rltl~ err 3jr£lf£Jdfcl'{l)q~ ·:fdil" fcrnR ~ ~ m 
'i I ell I -i \3 El '54 u\1 CllCffi ~. ~ :fdi1" ~ "CfC'R fdurr, ~ 'i I J I R ¢ ~ 3"1 'H ~(>{II · 
Cf)ctCLJ 1 ill I fcRriGq m ~ ' . 

. 3Pnft m ~~ 'qq:) cc:Fil4~~1Cf5 ~ t~4~tlx::::llilll Rl~£JlUifw•l'1x 3i1fUr 
c:mu:rr Sjf\qR·t:~~g;<i, ~ ilifilll ~ m 3lffi ~ 3il~~~ij)'<il~ • :cr 41Rt4-< 
1ffG ~ 0l:1Hi ·~ arffi; q)R1JJ ffi <rrr1 31iTcR f.ig)Cfd ~ ~ arffi. ~ il'il~l 
~~-~\iT TR, ~ 31ffi cll!Rltli:!lil, ch!oo\Ji"ltt4Cf> Ci4Hf1 <Siflmc'lc'l 
~ x-rcf ~. ~ wfm~ Cf 'EfCf <lf=cft Cf)l<fCllq{~ ~ ijjJjc1"t iltC'1fcl 0£JI~I 
~ 3i'<ic'l(>{lt ~ CYJJCf>ixittl'< Jii~olltil ~ 'qq:) ~~ ~ ~ Nld?£1 
arffi, ~ f¢Gl§)'il 3ffi ~ ~ ~ ~ 3lffi ~ <lT CJ5cllllj)o5 ~Iilli 
'<i (~:r~ Cj~ <'{) 1cttfuR ~ q ;s 0 II'< 'lTift q)R1JJ cx:rrc;rr ~ R <91 (>{II Cf) I Ji I ill q R q I Cf) 

~. ~ ~ ~tfl <lT 'ilclll~ ffi "Jl- m ~ICflCJC'I'I c(llfclt:l4'1 ill 3RiT ~ 
CRdT "c$1", ~ ~ Gl~CJI~c d"!fclU£Jiilll ~lcffilCYJI W1fUT li'T'fl ~ICf)fciU£Jjijf 
~ ~ ~ arffi; ~ill CN <1xi~lllilll §)CitJiiCJ'{I')'i 3iTfUT 'iiCJI~I&Il ~. X"lCf 
~ICf)fclU£JI'<i f.ig)Cfd ~ ~ ~-ill ~: "~ 'EfCf ~-~· ~ \34~~1 ~
"Nic1T ~ ~ ~ "Q1il1JT ~ Cf)'< 0£1 I C'l <t=mf.' 3i ~II \:1 ¢1~ Clll Cj 61 RCf> 
\34£JlJIIilll x-rcf ·~ m- t~44RCJ~xw:ft ill ¢1£1(\lliJ"i'Cff ~ tt=rr m ¢14q(liil 
ill m: l1Tom fct~ -w1*'r ~ 3ffi ~; ~ ~ 1'1Ri41~'i ¢\!O(ll'<ildl 
~ m:c;rr wnfr >l1Jitfi'l1Cf)4o1 ~ ~- "CfJlXOT m 3il~~liJi\:)" _tK<T ~~<91~ 
3"1fl 0 lll1:!l ~ICfllC'II ~ 'ii¢1'<C'II <Tc=f ~. 3iTfUT Cf>lOI~It::l ~ fchSitrt4efl 
~ ~ fcRltfr ~ 3ffi cRT m ~ 'iCfCf>lil 'HI4\SOif'< "'ilift. "CfJlXOT \JR 
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~ 3mT ~ ~ ~ 3ll~~lili~ ~ 3ffi ~. m err c=<:ITc11 ~ 
~ cnr=r t:~44'<J<:lOidA tfR ~ ~JCfiOJI'< ~; ~ -a ~ ~ ~ 

~0[1il ~ Pi~CKi ~ ~ 4Rtl~fUil'< ~ ~ \J1T Cf!LR ~
ill ~ t@f'!iJf) Cf7TR cmTI; q?RUf 3fflT ~ ~ - "lilT -ctl ~ ~ ~-
~ ~ - ~gli"li! i!'4ill1 ~ 3l'<i~cl1 ~ x:rrr ~; 3llfUr m fill~<:~ Iii I 
fcri!R CRC1T -c;cP 't:l sn q ~ ~ 1 Cf) ~ ~ ~ '<i 14\Ji A Cf) CflLR Cf) '< O<:j m ill :fm 
rmft - 3ITfUr ~ -;:p:l, <J?RUT ID ~ §)'<i~ <:l I il cpp:f llR LfTW 3Rfill. <:l I \3 cYl c, 
~ \1] i(\ q I~ ~ 31~ \Jj 'i 8 Gl'<l61 '< - 31mc, \Jj lll ~D - xtcnG ~ ~ ~t::fCllCfl 
~ ~:UTI ~ ?ilcf\ilf.10 Cf7TR Cfi'!O<:IJC"l "CiTq ~ ~ ~ ~:u::rr 
~ttrcrr CflLR Cfi'(U<:jliJ 3llfUr x-cKr:m !>lllilfDICfi ~ GI'I&JU£lliJ w:mR Nld?ll 

~- Cf)RUT \Ji'idil ~ x-cKf:'q (t:rrfflcn ~) ~ ~ tt ~Cf)!>lCfil'<ift" 
Rlfl.llcfl ~- 3llfUr fffi:TT qRuld"i fclfilld'iilll "'i" '{:jqoll~£11 lilf{;jcbC"J ~ ~-

~. ~ C1'1Cfliilll ~. \3Cff. ~ ~ ~. f¢crr ~\ISII(\tll lii'XlCl'< 
CfllR (~ ~ ~ x-cKf:(Yff ~Of'i\'i tTcmf!), XiliJ\JiJd"J(Yj ~ ~ 
3ITfUr ~ 1=f1T ~ \Ji'idil Cfll<lliil 4ldCfiC'Cl ~. ftrcrn:l -a Cfiltlliil 
feCfiRI 0 <:~1"6£ll ~ w x-cikm ~ Rl~JlSC, 3lfC!Cfilfl 3rnT !>llfBPitfiCfiC'CliC11 ~~ 
~ ~ m -a YXJ r<:~'i fil C1 "'iTift CJ?T? ~ ~ 31ffi: 31m ~ ~"'i"'q -~ ~
lijt)[llil?li'il ~ fl4\>lCfiJ'(i'.<:jl -~ C"Jl\SU<:jjiljj ~ Gf)'(OljJC"J ~ 
3l~IIW$1'<ill ~ m ~ '<(\i;,4ldC'1il CRrciT ~ - l11T err ~ ClR~lflli 
'<i'flCfi~'i, fixit;.jCf)~'i 3ITfUr ~~ ~ \JiiOJJ~<:ll ~lifBC"Jti(\C!I~ ~ Cfi'(O(liC"l 

~ m ~! ~1\Sct<:~IC"l, ~ xi+ll\JiiC11 ~ (~ooiC"lil "CfJ1'tr 3l'<i~(Y£11) 
$1.\'ilill FclfC"ll'< ~. ~:"i.<Jf -~ ~ ~ ~~ali! ~- JiJllfClx WTfd 
~ -g ~ -~ ~ ~. 31m ~ ~ ~ C1'lc04-lflld'l -g ·ClctliH 
llTI 'fC!Cl:(Yff Cfi'<l'!<SJt;tr ~ U:\3? m ~ 3llfUr Cf'<l C{)lif'i!5l ~ m rmft. 3Rl :3 I ' C\ 

cnTtf ~ "tl ntJ.=H=q=jiXf,.l ~ !>l~Jlfcl'(t)(\'tf ."C[CP !>lCfil'<i!l ~ ~; "CfiRUT ~ 
~ m fc1urr ~mrr ~ tTCCP 31ffi. 311fUr 3ffi ~ ~ cr ~ 
~ Cf)'(O<:jiC"J ~ ~ ~ ~CfCf)J'(O(llijl ~ ~~<:li'iJ 3PT<ft T'l :fiT ~
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2.2 Zum ewigen Frieden: ein philosophischer Entwurf 

2 0 2 0 1 Einleitendes: 

Anlass: Im Jahre 1795 (Herbst) hat Kant seine Schrift ,Zum ewigen Frieden -

ein philosophischer Entwurf' veroffentlichto Offenbar hat er sie anlasslich des 

am 50 April 1795 nach langen Verhandlungen geschlossenen Basler 

Friedensvertrags zwischen Frankreich und Preu~en verfasst. Er hat sie gleich 

nach dem Vertrag in einer relativ kurzen Zeitspanne von 4 Monaten angefertigt. 

Oberdies wird es auch im ,Zwolften Brief' seiner Biographie (1804) berichtet, 

dass es der Wunsch Kants gewesen se1, ,Preu~en mage sich nicht in die 

Angelegenheiten Frankreichs einmischen" und dass er sich ,innig" dan1ber 

gefreut habe, als dieser Wunsch erfiillt wurde.I Kant selbst hat aber nirgends 

erwahnt, dass dieser Vertrag der Anlass zu dieser Schrift gewesen sei. Wie dem 

es auch sei; diese Schrift ist gewiss ein Beweis dafur, dass bei Kant Ethik und 

Politik immer, theoretisch wie praktisch, personlich wie sachlich, miteinander 

in engster Verbindung stehen. Politik ist fii.r ihn nichts anders als 

angewandte Ethik. 

Inhalt und Form: Jeman:d, der gewohnt ist, Kant zu lesen, ist damit vertraut, 

dass viele seiner Werke miteinartder in einer Verbindung stehen. Ein 

fortdauernder Faden der Gedanken zieht sich durch die meisten seiner Werke 

durch. So konnen wir den Ursprung dieser Schrift auf den Grundgedanken aus 

einer anderen groiSen Abhandlung uber Theorie und Praxis, nfunlich ,Ober den 

Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht fUr die 

Praxis", zuruckfuhren. Der Kerngedanke lautet etwa so: Der allgemeine 

Friedenszustand wird durch eine ,weltburgerliche Verfassung" herbeigefiihrt.2 

Auch in dem ,Beschlu~" der ,Rechtslehre" der ,Metaphysik der Sitten" au~ert 

Kant sich wie folgt: ,Nun spricht die moralisch-praktische Vernunft in uns ihr 

unwiderrufliches Veto aus: Es soli kein Krieg sein; weder der, welcher 

zwischen mir und dir im Naturzustande, noch zwischen uns als Staaten ( ... )-

1 So Jachmann, zitiert nach Saner (1995), So 430 
2 Vgl. Vorlander (1957), So XXXIV 
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denn das ist nicht die Art, w1e jedermann sein Recht suchen soll. "3 So 

diskutiert Kant hier auch, wie allen Arten der Kriege, uberhaupt dem bosen 

Willen, den Krieg zu fUhren, ein Ende gemacht werden und mithin das heilige 

Ziel des ewigen Friedens erreicht werden sol!. Die literarische Form, die er dafur 

auswahlt, ist die eines Friedensvertrags. Ganz grob gesehen, teilt sich diese 

Schrift in zwei Teile auf. Der erste Teil, dem eine kleine Einleitung vorangeht, 

besteht aus sechs Praliminarartikeln. Der zweite Teil enthillt drei 

Definitivartikel. Ihm folgen noch zwei Zusatze und zwei Anhange. 

Einleitung: Der ganz am Anfang stehende kleine Abschnitt, den Kant ganz 

sarkastisch, aber dessen jedes Wort sorgfilltig auswahlend geschrieben hat, gibt 

uns eine Ahnung von den strengen Einschrankungen, die die Zensur bestimmt 

hat. Es gab fUr die Zensur drei wichtige Punkte: .L. Au:6erungen in religiosen 

Angelegenheiten, denen er ohnehin seit 1794 abgeschworen hatte. 2.:_ Kritische · 

AufSerungen in den landespolitischen Fragen. Denn die neue Regel, die ein 

neues Zensuredikt 1792 beschlo:6., lautete: ,Jeder Tadel der inneren Verwaltung 

und der Landesgesetze sollte bestraft werden." 3. Kaum verhulltes Lob fi'!.r 

Frankreich; weil man im Lande noch gegen die Jakobiner verdachtig war. 4 

Obwohl die Gefahr der Zensur gro:6 war, weist Kant kuhn auf die 

Tatsache hin, dass die praktischen Politiker, die von ,Erfahrungsgrundsatzen" 

ausgehen, immer mit den theoretischen Politikern auf den gespannten Fu:6 

stehen. Ohnehin gehen diese ,Weltweisen" davon aus, dass die sachleeren 

Ideen" eines ,Schulweisen" weder ihnen noch ihrer Macht etwas ausmachen 

werden. So verlangt Kant von diesen ,Praktikern", dass auch im Faile seiner 

,auf gut Gluck gewagten und offentlich geau:6erten Meinungen" sie ihrem 

eigenen Verhalten nicht widersprechen und mithin hinter solchen Meinungen 

keine Gefahr fUr das Staatswesen wittern sollten. Mit dieser Schutzklausel 

(clausula salvatoria) sichert er seine Position und schreitet zum Entwurf des 

ewigen Friedens. 

3 Kant, Metaphysik der Sitten; S. 185; Vorlander, Karl {hrsg.); Felix Meiner Verlag, 
Hamburg, 1959. 
4 Alle Einschrankungen zitiert nach Saner {1995), S. 47. 
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Die Praliminarartikel: Nun verschwindet hier in diesem Abschnitt die Ironie, 

der Sarkasmus in der Einleitung, und die Sprache Kants wird einfach und 

freimutig. Kant spricht durch diese Praliminarartikel einige Verbote aus. Die 

Staaten sollen sich nach diesen Verboten richten. Sonst ware der ewige Friede 

nur ,auf dem gro13en Kirchhofe der Manschengattung" zu finden. Deshalb 

werden sie auch die negativen Bedingungen des Friedens genannt. In einer 

Vorarbeit hat Kant sie selbst wie folgt formuliert: , Vom ewigen Frieden. Mittel 

dazu: 1. keine alten Anspruche reservieren. 2. keine unabhangigen Lander 

erobern. 3. keine stehende Armee (perpetuus miles) zu halten. 4. keinen Schatz 

zu sammeln. 5. keine Staatsschulden zu machen.- Das sind negative Mittel."S 

In der Druckfassung wird das 2. Verbot in zwei Verbote aufgeteilt. So haben wir 

endgli.ltig sechs Prilliminarartikel, die die folgenden Verbote umfassen: 1. Der 

Friedensschluss soU keinerlei den geheimen Stoff zum kUnftigen Kriege 

enthalten. 2. Die privatrechtliche Erwerbung von Staaten soli verboten sein. 3. 

Die stehenden Heere soUen abgeschafft werden. 4. Keine Staatschulden in 

Beziehuung auf auiSere Konflikte gemacht werden. 5. Einmischung in die 

Regierung oder Verfassung eines anderen Staates ist streng verboten. 6. Auf die 

ehrlosen Kriegsstratagemen soU sofort verzichtet werden. Unter ihnen sind 1, 6, 

5 von der strengen Art {leges strictae) und 2, 3, 4 sind die wei ten Verbotsgesetze 

(leges lata~, d. h. ihre AusfUhrung kann fUr eine bestimmte Zeitperiode 

vorgeschoben werden. Obwohl keiner von diesen Prill.iminarartikeln von den 

notwendigen Rechtsideen der Vernunft nach spricht, bilden sie eine Basis, 

damit das Abschaffen des Krieges und die Entstehung des Frieden moglich 

wird. 

Durch diese Verbotsgesetze wendet Kant sich sozusagen gegen den fast 

uberall in Europa herrschenden Absolutismus. So sind sie auf die politische 

Situation seiner Zeit bezogen; besonders ,enthalten sie auch einen Katalog von 

politischen Forderungen, die mehr oder weniger ausdrucklich die Politik der 

absolutistischen Staaten, insbesondere aber Preu13ens, scharf kritisieren"6 

Daraus geht hervor, dass unter dem Begriff ,Friede" Kant nicht die leicht 

missverstandene Bedeutung, namlich ,den Aufschub der Feindseligkeiten" 

5 Kant, zitiert nach, Saner ( 1945), S.48 
6 siehe Lutz-Bachmann (1996), S.31. 
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sondern im strengen Sinne ,das Ende aller Hostilitaten" versteht; und meint, 

dass ihm das Beiwort ,ewig" anzuhangen, ein ,verdachtiger Pleonasm" ist. Also 

fUr ihn ist der ewige Friede ein Ideal, ,das der Idee des weltburgerlichen 

Zustandes anschauliche Kraft verleihen sol1."7 Wenn aber der Friede ewig sein 

soll, muss der Wille zum Frieden bedingungslos sein. Aber die Staaten haben 

immer die eigensuchtigen Neigungen; deshalb benutzen sie wahrend des 

Krieges die ,hollischen Kunste", behalten die stehnden Heere bei, mach en die. 

Friedensschlusse mit einem geheimen Vorbehalt, sammeln den Schatz, machen 

die Schulden, erwerben die Staaten etwa durch Ehe und Kauf, als Geschenk 

usw. usf. Kant hat diese Vorgehensweise in den politischen Beziehungen unter 

Staaten nicht aus Vorstellung sondern aus Erfahrung kritisiert. Er hatte vor 

seinen Augen beispielsweise einen Friedrich den Grogen, der seine Kriegspolitik 

jederzeit voller Vorbehalte betrieben hat; eine Habsburger Monarchie, die am 

meisten erheiratet und die Besitzungen uber die weitesten Gebiet verteilt hat; 

und die deutschen Fursten, die oft ihre Truppen gegen Subsidienzahlungen an 

England, die Niederlande und Frankreich ausgeliehen haben, weil es ein 

lukratives Geschrut war.s 

Durchaus hat Kant diese Kritik nicht ausgesprochen; aber sie ist 

offenbar genug, also unuberhorbar. Auch konnen wir kaum davon ahnen, 

welche Auswirkung die Drohung der Zensur auf diese Schrift gemacht haben 

mag. Am besten und sichersten konnen wir davon ausgehen, dass der folgende 

Satz, der Kant viele Jahre zuvor 1766 an Mendelssohn geschrieben hatte, 

immernoch galt: ,Zwar denke ich vieles mit der allerklarsten Oberzeugung und 

zu meiner grogen Zufriedenheit, was ich niemals den Mut haben werde zu 

sagen; niemals aber werde ich etwas sagen, was ich nicht denke."9 

Die Definitivartikel: Diese Artikel zeigen uns den kenntnisreichen Philosophen 

Kant. Die Beispiele, die er aus der Logik, Erdkunde, Theologie, Praxis angefUhrt 

hat, urn seinen theoretisch-philosophischen Standpunkt zu unterstUtzen, sind 

ein Beweis dafur. Inhaltlich gesehen, legen diese Artikel die allgemeinen 

rechtspolitischen Prinzipien dar, die Kant fUr den Zweck - also fUr die 

7 Habermas(l996), S.7. 
8 vgl. Saner (1995), S. 50-62. 
9 Kant in einem Brief an Mendelssohn, zitiert nach Saner(1995), S. 47 
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Verwirklichung des ewigen Friedens - fur unverzichtbar und notwendig hillt. 

Sie beziehen sich auf die unterschiedlichen Bereiche der staatlichen Politik; der 

erste auf die innere Staatspolitik, die zweite auf die intemationale d.h. in ihrem 

Kontext europilische und der dritte auf die Weltpolitik. 

In dem ersten Definitivartikel erklart Kant die Bedingungen der 

Moglcihkeit einer republikanischen Staatsverfassung, da nach ihm sie die 

einzige ist, die uns zum ewigen Frieden hinfiihren kann. Der Fridenszustand 

unter Menschen ist nicht ,natiirlich", sondern einer des Krieges ist viel mehr 

natiirlich. Also muss der Friede gestiftet werden. Die republikanische 

Staatsverfassung hilft dabei in dem Sinne, dass unter ihr die Bestimmung der 

Staatsburger zum Kriegefiihren rechtlich erfordert wird. Die Staatsburger 

werden freilich mit einem Krieg nicht in Ubereinstimmung sein. Nun soll man 

aber so eine Verfassung mit einer demokratischen nicht verwechseln. In der 

Demokratie, die er auch , Vollcsgewalt" nennt, haben aile, die die burgerliche 

Gesellschaft ausmachen, die oberste Gewalt. In ihr beschlieBen ,aile uber und 

aUenfalls auch wider einen (der also nicht mit einstimmt), mithin aile, die doch 

nicht aile sind und alles will da Herr sein."lO Deshalb ist sie seiner Meinung 

nach notwendig ein Despotism. Dahingegen ist das reprasentative System, das 

die republikanische Staatsverfa.ssung ermoglicht, ist die beste Regierui1gsart. 

Wenn wir von seiner Staatsverfassung ausgehen, ist neben das staatliche Recht 

und das Volkerrecht auch das Recht der Weltburger begrifflcih. 

Der zweite definitivartikel enthillt die Idee des gestrebten Zieles, namlich 

der Forderalitat, des Friedensbundes freier Staaten. Unter diesem Bund wird 

jeder Staat als ein fUr sich bestehender Staat seine Rechte, Freiheit and 

Gleichheit beibehalten. Nun soU aber hier jeder an den Normen und 

Rechtsprinzipien des Volkerbunds anhangen. Auf alle Arten der 

Jesuitenkasuistik soll dabei verzichtet werden. FUr Kant ist es verwirklichbar, 

weil auch mitten im Kriegszustande oder auch bei den selbstsuchtigen 

politischen Handlungen kein Staat bis jetzt weder das Wort Recht als 

pendantisch ganz verwiesen hat, noch sich dafur offentlich erklart hat. Also 

lasst diese Tatsache uns hoffen, dass an irgendeinem Tag die zur Zeit noch 

,schlummernde moralische Anlage im Menschen" uber ,die Bosartigkeit der 

10 Kant (1795), S. 14. 
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menschlichen Natur"J 1 stegen wird. So bleibt die Idee eines Friedensbundes 

nicht nur utopisch, sondern wird ausfUhrbar. Dieser Bund wird versuchen, alle 

Kriege auf immer zu endigen. 

Der dritte Definitivartikel spricht von einem Weltbiirgerrecht, das ,auf 

Bedingungen der allgemeinen Hospitalitat eingeschrankt sein soll". 12 Alle 

Einwohner dieser Erde haben auf ihre OberfHiche das gleiche Recht. Deshalb 

kann jeder den Boden eines anderen als ein Fremdling betreten und ihm soll 

nicht feindlich begegnet werden. Aber der Besucher soll auch nicht die 

Hospital.itat der urspn1nglichen Einwohner ausnutzen. Hier kritisiert Kant die 

kolonialistische Politik der europfuschen Ui.nder, besonders Englands. Aber er 

ahnt den nahen Umsturz solcher Machte voraus und stellt fest, dass 

heutzutage ,die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde an allen gefUhlt 

wird.". Deshalb ist diese Idee des Weltburgerrechts auch ,keine phantastische 
"'1 

und uberspannte Vorstellungsart des Rechts"I3 Vielmehr ist sie eine notwendige 

Erganzung des ungeschriebenen Kodex zum ewigen Frieden. 

Zusatze: In dem ersten Zusatz spricht Kant von der Garantie des eWlgen 

Friedens, die seiner Auffassung nach wir von der gro:6en Kunstlerin Natur 

bekommen. Kant belegt seine Auffassung mit allgemeinen Naturgeschehnissen, 

~lie wirklich zu bewundem sind und aus deren die Vorsorge der Natur fUr die 

Menschengattung a:uch deutlich wird. Wenn wir die Einwohner auch in den · 

unwirtbarsten Gegenden sehen, werden wir uns des Mittels (des Krieges) 

bewu:6t, das die Natur benutzt, urn die Menschen auf diese Erdoberflache zu 
I 

verteilen. Dabei kommt auch die dahinter verborgene Absicht der Natur zum 

Vorschein, namlich, dass alle Menschen in ihren Beziehungen miteinander in 

gesetzliche Verhilltnisse treten und so einen Weg zum friedlichen Leben 

bahnen. 

In dem zweiten Zusatz verlangt Kant, dass die Meinungen der 

Philosophen in bezug auf die Bedingungen der Moglichkeit des offentlichen 

Friedens von den· Staaten oder ihren Oberhauptern, die den Krieg fiihren 

wollen, zu Rate gezogen werden. Weiter hebt er einen Anspruch darauf, dass es 

11 ebda., 8.17 
12 ebda, 8. 21 
13 ebda. 8.24 
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die Philosophie ihrer Wurde nach betrachtet und ihr einen Platz bei den 

politischen Handlungen eingeraumt werden soil. Damit ist aber keinerlei 

gemeint, dass die Konige zu Philosophen werden oder umgekehrt. Das gerechte 

Verlangen ist nur das, dass man die Philosophen bore. Vermutlich polemisiert 

Kant hierbei gegen den Mathematiker A.G. Kastner, der auch als 

Epigrammendichter bekannt ist. Er hat 1793 in einer Broschure ,Gedanken 

tiber das Unvermogen der Schriftsteller, Emporungen zu bev.Tirken" gegen 

diejenigen ,deutschen Schriftsteller" geauf>ert, die ,an dem Zustande ihres 

Vaterlandes kippeln" wollten, je nachdem es Mode war, Padagogie, Aufklarung, 

kritische Philosophie, Menschenrechte schrieben" und damit ,was Ernstliches 

zu tun glaubten".l4 

Anhange: Die beiden Anhange diskutieren das Verhaltnis der Politik zur Moral. 

Im ersten v.Tird die Mif>helligkeit zv.Tischen beiden behandelt und im zweiten die 

Einhelligkeit. Der Kemgedanke kann in einem Satz verfasst werden: Alle Politik 

soH nach den Rechtsprinzipien der Moral gemacht werden. Oberdies wird hier 

der wesentliche Wert auf die Publizitat gelegt. Publizitat ist ein Kriterium, 

sozusagen der echte Probierstein einer rechten Gesetzgebung. Wenn der Staat 

oder sein Oberhaupt von seinen Planen und Prinzipien, von denen es ausgeht, 

vor dem Publikum (den Staatsburgern) nicht offentlich sprechen kann, weil er 

befUrchtet, dass dadurch ein Widerstand aller gegen ihn selbst gereizt werden 

konnte, so mussen seine Plane und Prinzipien voller Ungerechtigkeit sein. Im 

, Traktat zum ewigen Frieden der Philosophie" auf>ert sich Kant: ,Die Luge ... ist 

der eigentlich faule Fleck in der menschlichen Natur. .. "lS Gegen die 

Heimlichkeit hat Kant sich auch im ersten Praliminarartikel gestellt; sowie hat 

er auch im Aufsatz ,Was ist Aufklarung?" die Offentlichkeit der Meinungen 

durch den Anspruch auf den Beruf zum offentlichen Gebrauch seines eigenen 

Verstandes ohne Leitung eines anderen befUrwortet. Auch bei der Diskussion 

tiber den Konflikt der Politik als ,ausubender Rechtslehre" mit der Moral als 

,theoretischer Rechtslehre" v.Tird dergleiche Punkt erhoben. Die Politik hat 

14 vgl. Vorlander (1957), S. XXXVII 
15 Kant, zitiert nach Saner (1995), S. 52. 
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immer eine unvermeidbare Neigung zu Luge; die Vernunft aber verdammt sie 

schlechterdings ,vom Throne der hochsten moralisch gesetzgebenden Gewalt." 16 

****** 

Dieses Werk Kants ist besonders gegluckt und hat sowohl zu der Zeit als 

auch bis heute vielen den DenkanstoE gegeben, urn das Ideal des ewigen 

Frieden wirklich ernst zu nehmen. Sie gewinnt an Bedeutung, weil Kant 

dadurch ,nicht bloE einen bestimmten Krieg in einen Frieden auf Zeit zu 

uberfUhren versucht, sondern den Krieg in den Frieden." 17 Es fehlt aber auch 

nicht an Gegnern. Zu den zeitgenossischen Kritikern zahlen auch die wichtigen 

Personlichkeiten wie Wilhelm von Humboldt und Korner. Seide schreiben an 

Schiller und meinen, dass diese Schrift sie wenig befriedigt hat, da es darin 

kaum ,eine einzige neue Idee" zu finden sei. Die starke Kritik an Demokratie 

hat Humboldt gestort; wahrend Korner bemerkt, dass Kant hier nicht in seinem 

Fache zu sem scheint. So schreibt er an Schiller: ,Aus einseitigen 

beobachtungen folgert er Satze, die eine strenge Prufung nicht aushalten. Der 

Vortrag ist hier und da sehr geistvoll, auch so gar _ launig, aber an anderen 

Stellen wieder sehr vernachlassigt."Js Humboldt sei sie trotzdem lieb ,wegen des 

treuen und interessanten Bildes, das sie von der Individualitat ihres Verfassers 

gebe" und weil sie stellenweise auch ,sehr genialisch und mit vieler Phantasie 

und Warme geschrieben sei."l9 

Heute auch wird es mit den aus dieser Schrift hervorgehenden 

Konzepten wie das der republikanischen Staatsverfassung, des 

Friedensbundes, des Weltburgerrechts heftig auseinandergesetzt. Zuweilen wird 

auch gezeigt, dass die Argumentationslage, die Kant in dieser Schrift vorbereitet 

hat, ist so eine, ,in der 'er unvermittelt und nebeneinander auf verschiedene 

Systeme des Rechts, auf Prinzipien des Naturrechts, des Volkerrechts oder des 

Vernunftrechts zuruckgreift."2o Solche oder derartige andere Kritik mag auch 

16 Kant (1795), S. 18. 
17 Vgl. Saner (1995), S. 45 
18 Korner an Schiller, 18. dez. 1795; zitiert nach Vorlander (1957), S. XL 
19 ebda. 
20 siehe Lutz-Bachmann (1996), S. 32. In diesem Aufsatz diskutiert Lutz-bachmann 
Kants Idee eines Bundes freier Republiken. Dabei wird versucht, zu erweisen, dass die 
These Kants von einem Staatenbund und nicht von einer Weltrepublik, die Annahmen 
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stimmen. Wir sollen aber nicht vergessen, dass Kant diese Schrift vor 210 

Jahren geschrieben hat; es besteht also ein zeitgeschichtlicher Abstand 

zwischen uns und diesem Text und daher kann diese Schrift von der 

Begrifflichkeit her auch von uns abstehen. Die Zeit, zu der diese Schrift 

veroffentlicht wurde, war die Zeit des Absolutismus, des bevorstehenden 

Kolonialismus. Demokratie war nicht von einer gro13en Zahl der Nationen 

angenommen werden. So konnte Kant einige Sachen nicht vorausahnen, wie 

z.B. er hat an Weltkriege, Burgerkriege oder an Partisanenkampf und 

Bombenterror und auch nicht an ideologisch motivierte Vernichtungs- und 

Vertreibungskriege gedacht; er konnte nicht vorausahnen, welche 

Auswirkungen der kapitalistischen Entwicklung auf die Gesellschaft sein 

werden; dass wegen der kapitalistischen Industrialisierung ,die innere Politik 

mit Klassenkfunpfen belasten und die au13ere Politik in Bahnen eines 
'I 
kriegerischen Imperialismus lenken WU.rde."2I Er konnte zwar die Rolle der 

Publizitat in der Weltpolitik richtig begreifen; aber die neuen Dimensionen, die 

dazu wegen ,einer von elektronischen Massenmedien beherrschten, semantisch 

degenerierten, von Bildem und virtuellen Realitaten besetz~en Offentlichkeit" 

hingefUgt worden sind, konnte er nicht voraussehen. Das alles weist daruf hin, 

dass die Weltlage sich im Laufe der Zeit grundlich verandert hat. Und wenn wir 

die Vorstellung eines friedlichen weltburgerlichen Zustandes von Kant nicht 

wollen veraltet werden lassen, so muss sie reformuliert werden. 22 Die 

Vorschlage dafur oder Vorgehensweise dazu konnen unterschiedlich sein. 

Die Tatsache ist, dass diese Idee heute noch nicht utopisch ist. Die 

Grundung des Genfer Volkerbundes oder der Vereinten Nationen oder auch die 

Organisationen wie die okonimische Vereinigung der OECD-Lander, oder 

verschiedene nach und nach fortgeschrittene europaische Gemeinschaften, 

deren neue Form wir als EU haben, sprechen fUr diese Idee. Andererseits 

stimmt es aber auch, dass der Krieg uberhaupt immernoch existiert. Das 

Problem mit uns ist: Wir wissen vieles, haben Zugang zu jeder Zeit zu aller 

moglichen Information; aber wir wollen sie nicht in die Praxis umsetzen. Wir 

seiner eigenen Argumentation widerspricht und daher nicht so gehalten werden kann, 
wie er sie formuliert hat. 
21 Vgl. Habermas (1996), S. 8-13, Zitat auf S. 13. 
22 Ebda. 8.15-17 
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geben vor, dass wir den demokratischen Prinzipien nach vorgehen, aber in der 

Tat nutzen wir sie nur zu unseren selbstsuchtigen Zwecken aus. z.B. im Falle 

der Leute, die die Religionskriege fuhren. Sie wird doch gefragt, ob sie 

uberhaupt Krieg oder ausgerechnet diesen Krieg fUhren wollen. Aber zuerst 

wird ihre Denkart von denen, die Macht aller Art (Gewalt, Geld) haben, so 

gepragt, dass sie ihr Endziel des Lebens nur im Kriege fUhren sehen. So sehen 

wir heute auch die Bosartigkeit und die schlummernde Moralitat, die Kant vor 

210 jahren gesehen hat. 

Nun ist die Frage, Wie Wir uns selbst trainieren mussen, damit die 

Bosartigkeit zuerst schlummert und dann allmahlich verschwindet und die 

Moralitat die obere Hand gewinnt. Damit haugen zwei Sachen zusammen. Die 

eine ist die Tatsache, dass nur der Krieg den Wunsch zum Frieden auslosen 

kann. Urn den StraiSburger Professor Theobald Ziegler zu zitieren: ,Es reden 

und traumen die Mensch en viel von besseren kunftigen Tagen -, und nie tun sie 

dies mehr als im Krieg, von dem nachsten Krieg ein Ende machenden Frieden, 

und nie traumen sie mehr als im Krieg von einem dem Krieg uberhaupt, allem 

Krieg ein En de mach en den .Ewigen Frieden. "23 Zweitens ist die menschliche 

Natur vall von inneren Widerspruchen. An einer Seite will der Mensch doch ein 

friedliches -Leben mit seinen Mitmenschen fUhren, aber an anderer Seite will er 

auch darauf nicht verzichten, was er mehr als die anderen kriegt und zogert 

auch nicht, wenn er die anderen Leute dafur verletzen muss24 • Daher zeigt er 

eine naturliche Neigung zum Konflikt und Krieg und uberhort oft im Alltag oder 

auch bei den zwischenstaatlichen Handlungen den Klag des kategorischen 

Imperativs. Der Mensch handelt nicht so, daj3 er die Menschheit, sowohl in 

seiner Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als 

Zweck, niemals blo./3 als Mittel braucht" Darum soll der Mensch wirklich an 

seinem Geist und seinem Verstand arbeiten, urn die Moglichkeiten des 

Ausgangs aus diesen selbstsuchtigen Neigungen ausfindig zu machen und 

daurch mindestens dem Ziel eines friedlichen Lebens nach und nach 

anzunahern. 

23 zitiert nach Haeres (2002); 8.86. 
24 vgl. Dandekar (1985) 
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2. 2. 2. Ubersetzung 

11 «11 cFIJ: 

"~w<cJd -will 'Cflli"-~ ~ ~ '(Sll'iiClooiClfi&l. -crr:i'dfl 3l1Cll'<ldl&l 

~~ f2r?r 3l'<i ~ C'ill -gm 1:f1ifm. ~ ~ ~ ~ tJ 11Cl\J1 ldiCb~ 
311t; '(Sllfl Cb fl 1, ~ 'Cbtfrfr ~ ~ t l o II~ ;q I ~II Xi 1 Cb ,;q l Cb ~ 311t; "CfJT ctcroo, 
~II~Cld ~ ~ ~ Gj£l011x\QI dfCI$111l &llCfliCfl~ ~ - 'iTI ~ ~~ TffuT 3ilt. 
c=r~. '\QT~ ~~~ ~~~~ tB? ~fmdl. 
({)RUT ~~ ~ ~ cBt. ClliCl'<ilfllCfl '<1\JlCbl'<o;qiiJI ~~ xi\J1Cbl'<o;qj~~ 
'th{l Xi il I ~ 3l Xi C'ill :1)<:6, -a ~tll fk1 Cfl i 11 "g)'<"d cbl" ¢fur ~ ~ ~ '(S1 o;q I d 1iT6 
~ tJHMIM; fucrm ''<lv-<:JI'C!l 'ClfCRm tt CllCl!51'<1di&J ~ ~ ~ 
~ 3l Xi C'ill :1)<:6, ~ <n 31m &ll Cfl i 'Cll I :q)cp:oo fct il I'< i 11 q)p:f t!Tcnr frriTur ~?' 
~ ~ if! u I Cl o \>Jl·l i\1 ~ 3l xi C'ill~ Cll I Cl xi I f£1 Cfl xI \J1 Cb x o~ 'Cil'm ct> Cl 051 <tl a5 'Cf)"X'd' 

~- 1=flT '+"li\Sold~<:JI'dfl !>lfiJIIMQI C£11Cl'<if£1¢l'"fl ~ m 31m ~ ~ ~ 
fRr 3iC >RWf ~ ~ ~fiud) 3l1fUr ,;qlj'<ilx ~. ~ ~ 1'<1\'lQI 
~ ~ \J1 If% x 4ul ClfCfff cb ~ C'ill ~trTf.flcp xI \J1 Cb I'< o;q i'df I fCl il I xi Ji I~ ~ 
~~ ~ ~ Cf v<:ll41'<f'l ~cff cmtr t!Tcnr 3lffi 3ffit 3lCII\Jicft ~ t1\n ~. 
<.rT GliliCII,JiCb ~ (Clausula Salvatoria) ~I'(Sl&ll ~ <n ~'(Sllill ~ 
R14RM 31~ &i'ICldl ~ :;:mft ~ ~ ~ ~ 3fl4iliRCbRc-<ll :c.r o1Ji4u1 l=fT1I 
fiB' ~ dl. 

m qf%&~1 

~= xlv-t~lxlv-t~IS"ttflcl ~~~~<'ld WI{ft ~ 11~ ~-

1. "'+"lffltX:liJi~ ~t:r ~ ~ ~ICflOII\<:11 ~ '\'RlT ~ 311\54\S~I ~ 
'<iJil~.t'C ~ ~~(>{II 3l'<idl&l, 3R-IT Cb'luldiQ"I '(1"g ~ ·~ilfdMW ~ ~ ~ 
\ifT\jJ ~-" 

({)RUT 11Q"1t1x 3R-IT '(1"g ~ ~ ~ ~ ~. ~l=g;c-qli\1 ~ 
=tJg=Cf)="'Gl,.,.,.l l=fl?f; 'Wctl ~- ~lid'iill 31~ ~ x-rcf ~ rrrn 3R-IT ~- fclc;:rr 
·~II~Cld' -g ffl~l!S(OI ~ 1ft "<_R'CIT ~ 3l11Cl~\QCf) f?\ClflCful 3lffi. '+"!fct~ld ~t:r 
tWfT ~ ~1Cb 0 11fl, Clctfll'i fcncrr W '(1"g ~ Cf)xOII~tll ~ lf~ Cf)<;lfild 
~ 31m 3lxi~C1l 'CfJ'RllT ~lifdt1!51:1)c6 ~~OIIdil ~ ~ ~. uRl -at Cbl 0~Ql 
~ '+"lx~(>'LII ~x"dQCJ\JliJ=ttff GllxCfll~~. Cf)lOII'dfiQl 1Cl?a5d li1crm Cl?1~1C'ill~ \3Cf)fl1 
Cfllct>ct'J ~ ~ ~ -. ~ ~ ~lifdM!:;IJi~ 1fl1T ~ G't'15"ic;l lfel ctqoo 
~Cf)~cpj~~ &ict> 0\QI'CJ"i ~ 'CfJ1li ~IC'ill:1)c6 '(1"g Cbxdld 3l1fUr ~ ~ '+"!fc1tX:lld ~ 
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~ x-tm ~ ~am=r 3110J.O<llill ~ 611ml[1 ~ ~ ~ 311'54\SC'\<ll<i 
'<:FIIfcpsc: Cb~CiiCi (reservatio mentalis) ~ 3Tflfr t:llcB€11\Ji c>ilCbi=Cl ~ ~I\J1Cbl~ 0 1 
~ ~ 3ITfUr ~<:h~;RCi ~~ '«-r-~· fcril"R "Cf)Xffi 3Rf crcf;r -g 
~ S>lfclcx3(Yll Cf)JiJ4011 31101011~ ~; ~ ~ f2lill~i'il 3ij<'t(YJC'II 
<; ~T ~ ul -g C<ITUTI li ?1:11 '&l 1 SOl fc1 tX3 (Yl lc;J ~ wru 3lffi 
~ ~I\JiCf)I~ 0 14SfC11'6QI ~ fiCbc>G'iij)xil'< \JR '<1\J"<ll-il ~ ~ -g 

-rr~ 'i:::rcf>~'i s:ln-:Cb:c:-,1'*~ orrr1 "ffilT 31 \@\54 oj CJ I <tl fC1 a <11 d il 61 fQ Ci c'l "\JiTCi" ~ m lilT 31~ ~ 
\3!514l!S 3iCLJICJ!SIRCb cr ~ ~-
2. "«Jd?l40l 3iR~h''CJICi 3R-f"UTR Cfilul8c;"l ~ (~ fcn'crr ~. <llfdCblofl ~ 

fll~l@il) S)'<"l~<ll ~I@IC'\_<11 ~1\J"<liCb't'i Cll~'<ii!SCN>I<i. ~CJEJqi'&JI CLJCJ!:;I~I11. fclcm:f 
~ fctcrr 'i \Ji ~I u <11 '6Q I '<"<l '{i) 4 I Ci ID1{1 ~ "IJ1TCiT Cf)ll1T ~<t 

Cf)TXUT ~ ~ m (cr \i'lffCR ~ ~ ~ '1~-slwllu\1) ~ \Jit:lln~ 
(patrimonium) ~- ~ ~ (YllCf)i.-1'1 61'ic'l(Yll ~ "fl11l\i1 '<li'&JICJ~ "WXR 

Cf)~O(lliJI ~ ~ Clj(R-l2:ff ~1\@0(lli{l ~ ~ cf ~ ~ S)fl~{lJ 
Cfil 0 II (Yl I il ~- 3lW 7:ff "'MC'f:UTI 4 I ro I ~ro j xi ffi Ci \3"'RIT 3i xi u11 ~ <11 '<I \J"{l '{!) 41 ~tlff"(YlT 
\3\@i'i ~ S)xi~<llil ~ '<1\J"<ll~fl .. ~ ~· ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ 3iffiif'CJ ~ ciCfJO<llxil'<~ 31TfUr ~ -cf;croo ~· ~ ~ 61£l0<1Jxil'<>@ 
~; ~ ~ ·~ ~ Ci!S ldl C'l xi CfJ C'G <i (Yl I ·fcRTtfl ~ 31TfUr 7:ff xi Cbc>G <i ~I CJ I <1 
\il'i d Cl'< "C1J1l cB ~~·I CJ?lot,{l lifl Cbl<:t C'\ «11-il 311Cf)(Yl'i ~ -.=nti.1 

'<I\J"<li'<I\J"4 ifltt ~ 
f~cn-g .~ ~ ·\JITBJ ~ m cll'<ollj~ gxl4(Yll 3i1Cil'il41 CblmiCi CRfq 'iRi1¢UJt 
~~&JCblm!Ci6'1 ·"Cf)l<:l tiTcf> frr:rTuT ~ ~ -g SOI'~CfJ\JiOJ ~ ~; "Cf)f'<"UT ~ -g,
\Jilllcfl&i ~ 31XiT ror ~ ftf~ flf1·1SOIIC(1"!ill 61 1Wf ~ ~- 61 ~tR'f ~ 
~ ~ x:<m:m ~ xsrcf ~ C{)TclT Cb~<~;fiJcp xil<1Rc$1<11:B m:c;rr ~ 
Gi'ifcl 0i!Ji{J "C;$ ~ \3(\4\lJ ~. "(iX S)xi~<:jJ ~ "'M(f:"'CIT XJ\J"(lfcl{C'IJ'( Cf)'(O\Qfi{l ~ 
~ -. C"LlliAWilul -q¢1 ~1\J"<ll<i ~ x~r{j<;05 S)'<i~\Q·I '<1\J"<li(Yll 'fli\S<ll<i <tor; cTifi 
-q¢1 'HI+i·l{<$ ~l=:rfCl'{I)C'\_tr &J<tlD<liCbRCil ~ - -g ~ ~ ~-~ <IT SO!Cf)I~ICi 
X~f.icpji{l ~ ~ c-<liSOI+ilul \34£lllJICi 3JJOJO\Qii:l41 ~ ~ <f("{R 31TfUT 
~ 0 ~ ij'(CJI4\!!)l cp'(O(lld <.!Cll. 

(f)RUT 3lW ~ ~ '"<;"a:r' 31CR"~ ~ Cbl<l+iil ~l'<"?txi\J\J1 ~ 
3fffi ~lfiCild; ~ ~ ~ ~1\J"<li'il <igJOJ"Iil ¥-~ '4Rfi ~ '<ll::Cild ~ ~ 
'< 1\J"<l i'i I ,{1 i'il41 4 l~fl 3ixi~ cY£1 I g,<ll'<csi<; (YllCf)iill ~ CJ l<tl~ o;q l'<i lui ~Cb~Cb i~fl 
"tf<tlT~ Cfj'(O(llxi \3C'\_gCfd CfJ'<Cild (?:ff x-i'L«l(Yll 31~ c.nr6l x:TPiT ~)mil \QI'{ilul 

xsrcf Cb'< 0<:lld ~OIJ~<ll '<Cb~~~ mcfi 1ft ~I@IC'\_<11 ~ ¥-~emft ~ m 4R011+fl 

.3lljci~l<t> ~ -g. "Cf>'lt'r ~ \!IV"I:ll¢'{1 ci~I4X4~rt ~ \IIl'\3) ~ 3ffi ~ ~. (IX ~ 
'ffix-R Cf>'l! 010llill 6T ~ Cll\!fllt:Cfcl'llrt ~ ~ ~ ~ ~- <IT3l~. ~ ~IIX'F"lCf>\l:lfC'll 
~ m: ~ ClfCffiT ~ ~llfl"'l<t>df (~ ~ ¢ ~ ~ ~4,10JII!!:Ik·11 3Tfl"UTRT) 
~ <l ~ ~ <li\!(f "11ft. 
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Cblllt~i'ZII ~ m ~:"if. ~1\Jlll&ll m G\S4UII'dl'l ft~ ~ Cbld 0lli'Hidl c$&1(>{11 

il d I ~0 q)RlJT cmml. mtJtr ~ cmtf ~ -mrm - ~ l=fRUT fctcrr ~ \JfT1JT 
<:fT Cf)ltJi{lldJ tJIDifli'il W ~ ~ t)"uT_ <mfl" tJIDJ{ijijl ~ If?T 31lfiJr ~ 
~ S){l~lJICbi'i (~1\JllfCbi'i) 04lJlll ~ \Jl"R1)" Jffl. ~- 3lrfUr .3ffi CffR -g 
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3Rl <jC\~ ~ ~ ~- ~ ~ ~~\J~iCf)i'i 3ffiT I!SlfVHI ~~4lil <jC\tTffll 
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~ 0 4 \i1 (i il 3Hl(l'{11 {11\! I!Sll Cfl"C.""ffi) 1:1IT ~ ~ ~II N Ci ~I i \ll i<ll tJ fliT \ll C1 
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~ m f.ix4xltfi '<f\J<:ti'il 0't:l;squ) ~ q1t1ilfCl(l'{11'HI\!xSt ~- ~ m 3ffiT 

'<1\JlliRlfl(\tr cr cx:rA ~ 041lli'dll ~ ~ '<1\Jlli'il x-<Kr:<.>rr ~Cf)qc ~ 
C'R cr Cfi+i

0
1Ci4i+i'l X¥r~ c=RT 3lffi! 
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5. "¢l 01,£l1QI "U"£ll~ <_1~i~£ll xl"£llil41 £lc~liq cr !>l~ll~i11liq '~Fi\Ji\i161'<~«11~ 
(t) CJ as 1 <t> CJ as ~ ~-" 

q)RUj" 0TR>IT 3R{ Cf)'(O[jjijj ~ "Cfllur ~ ~Xi\~1 '(j'S[jjcll&J \i11diJI 

~ \ill" 31LR1tf ~ 3lffi. Cf)T[f ~ ~ ~~ ~? ~arr. '<I ";q 1 ~ ,;q I'd! I 

~Cfli<:J~~nx4°11:to5 X:<rcl:crx ~ tl¢1&1&1 3lf.itSCJ~ ~ \3~15'<0' ~ ~ m 
~ 61Rm&l ~- Fcb~§l11. ~ ~ ~ <.1X:I~£ll ~f4-cwn ~ CfT1l ~ ~ 
~ crTt: \3~15'<01 ~ cRT ~ ~ c>1lCfl14Clli; (scandalum acceptum) ~ "8-
~ Fckt 'dll 5 CfCb i CJ .fl &J 3l REflY a 1 m "'iTih. ~ ~ ~ 4 ;s 1 c8) :tcii "! (511 <:'\ ;q 1 '< 1 ";q 1 =i! 
c:R gCJ?~[j i¢1 ~ m 31fUr ~ !?llcYl&ll ~ 'mlT "51 X:<rcl:"&JT ~ ~ ~ 
'<-lli\J1¢1 ~Hic>'£ll:!dl ~ '<I"[JICJ'< ~ ~ ~ ~ ~~ 3PlCfT ~ ~
~ ,;qjiOQI~<tl \!Cl?l&ll lii;fflill ~ ~ ~ ~ g)~i~[JI '<l"£li'UII ~el
m~ cHc>'£ll~il'<idl ~ ~ (Cf)RUT ~ -a- 3l'<IIJ1Cf?d~l ~ ~-) tRg 
3RT ~ ~ \J1l44¢1 ~ ~ ~ <twr 4li3lil¢1 rmmr. ~ 
4'<ctl£l '<-lfliill 3mT m~ ~ m:-=arr ~ xllll~n ~li\S011'<£ll ~ \i11d~l 
5 CfCb i CJ '< 3l R1 wli 01 ~; ~ 31W ~ tt x=crcl:"il" ~ ~ ~ 3ITfUr "eft ~ 
'<I ";q i -q"j {Cll ;q 'd ¢11 tll Cf[J I ¢1 3J1UL ~ 

6. "C{)lOk[JI~l ~l"[jl~ ~ 3im ¢lOI\£ll~l Clic1l11 ·~ ~ ~ ~ 
";q I :to5 1'1 fC1 IS!:l I dl (>1 ~I kfl fl I eft 3"11 Cl ~ ;q Cl? 3l ~i cYl &II 4 '< fY '< iCJ'fl &l fC1 ~ Cl I ~i f.iJ:JtuT ~ 
~ ~ ~- ~. ~l"{xl"£llli'U)- G~lll6cCMI;;) rtlxon~ rtl~<f>{l (percussores), 
ftr:nr<fftr CfJX0 11~ ill<P (venefici) ~. d51'ifl CfJ'<I'<"illil ~ ~ 3llfUl· 
'<1\il~) 5lcll XJfl \11'1 ~uf (perduellio)." 

3MT ~ ·~ ~ \SIClllil ~- CflRUT 3PlCfT ~ <JC'\~ ~ ~l{ill I 
11'1Kf ~ ·~ .fc1~CJrfl ~l<?'&lCJ? xlffi&Jiil ~. 11~"1t1x ~ qnffq f.illfur iruTR 
~ 3llfUr ~ ~ Fc1'it~ICf>J.fl ~ ~ellum internecinum) qf~om ~- <JC'\t:f 
"51 f.i~FI~Ci~~ Lf)Cfff ~ "5):~ 3li4C"Cfll<:>1"11 1iTlf ~- (3TffUr lll~l6ic1°l¢1 
¢ILl<:'\ ;q lj'HI'< f.1cH\SI ~ ~ 3Rf ~ '"t1 1£l IC'i£l ~ .,-r6J) ~ ~ 
~ «;i\Slll~~ X:<rcl:-=arr 5CfCf5iCJ'< GTCJT ~ 3llfUr 3Rf Cfl'<O<:JI~ildl ¢)o,,;q1Ql llmc;rr 

~ <Hfc1dl <tf "1ltJ. (Cf)RUT f.iCJI\51 Cfl'!O[JI~ild) \!(511C'\£ll ~ f.1uh:r fclill'<l¢1 
E<:JI[J&ll ~-) ~ 3Jm f.io~;qiQCJJl ~"<\® ~ X:<rcl:"il" ~ (~ "Cflltl 
~ ""'LLIlll~ f.1CII\SI cB(Y[JI!>IliiDl), *t ¢'1olc1°l ~ (llal) ~ 3Tffi ~ 31TtTi 
'<l"£llli~ ·~ ~ <JC'\t:f' (bellum punitivum) tl Cfl&G11il ~ \:i'IKn ~ "1ltl. 
(Cf5ROT ~ ~1 £l i l=fq CfiTufi ~ g;~i ~ ;q 1 ill ~ err "iJ1CPX 3ffi ~ 1 ~i 8 if) <mff 3ffi 
f.iti:J"i ~ ctr. ~ ~ lla-TRT 511lill ~ ~ ~il'<{51lil 4lt:;'lilct 3nfUr 
\<:llil~'<l~'! x-rcf '"tllllliliQ"I "1"m M 3TW {IT fc111~1Cl?l~ ~ ~II~Cl¢1 ~ ~ 
liiOI~ii~l m~ .~ ~- l1:5VL1il 3"1~11!>1¢1'<~1 ~· q;q~~~~ 
<JC'\tmrcl ~ 0 II~ ;q I ~ ~ Cl I q '!I &ll c0

1 x-rcf~ 6icfl £l I C1 u £1 I ¢1 ~-CR \3 dl ftl Jl cYl 
1i1lf "§- 3"1f.1cwfqu'l <JC'\'CIICfl~il \Jffif~Cf, Cf)RUT ~ ~~ ~ *t. \J11,~1il 31tTRI 
3"1 ~i Jl c>'£ll "liT 11 '< c#i ~ CfJ&lT ~ Cl I 4 '! cY[J I rj ¢1 '< ~ <JC'\'CII9)'< ,;q li:l li ;q) ~ ¢1 ~ :? I Cl? o II'< 
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~. \3~16'<DIIGII'il<'1 :.!)l{1l3xiill ~ u:rr (lti exploratoribus). ~ S)fl'{lll-r;ft 

Gl~'""~'4) (vft ~ ~ f.14('i c:rcPill <tr ~) 1ft 3PlCft ~lid'lilll Cf)looiCi€51 err 
m qfj'(Jcfl mc1T \3fl\Jl'i ~O[llfildtif CJJ4'\!C'1l ~. 3lTfUr Ji~II!>Jcpj~ ~jjcflijj ~ 
~~~~ 

Cl'!"ij)f.1G340l ~. ~ "ff \T[li\:P:liUIICi ~ ~ X:q-t5C Cf)'(CiiCi ~ 
~ CfRm CR fclX:Cil'<l~ 'HifTICic')c') ~ % \JiiT f.1croo lJ~triP (~) ~ 
(leges prohibitivae) ~ ~ \lliilll\1°1<'1 qmf) % Cfll 0 l\lll51 ~~ ~ 
l51°11~l11, 'HCfdlilll Cf ¢1~¢'1x4o1 41CX51CL!I C'illJDII~lll cnlll(\llifil'<~ (leges strictae) 
~ 3ffflJr c=m=4T 3i+iC'161\JliC(Of\ ~ ~ ~ W".1, 5, 6 6 <IT ~Cf)lxi'J ~. 
~ ~ ~ (~ w. 2. 3, 4) 6 f1ll+ii'il ~ ~ ~. lfUT \lli'&11 
3{Ji&icil\J11Cl 0Tlill ~ ~ CL!Fcffici: ~ ~ (eges latae). ~ ,lliilliCi ~ 
3{l=JC'1<£!\Jilqofl . cijqul)q'{ cl(f)UtfiTft 4'<CIHJfl ~ 3Tffi; +=fl?f <IT QCf)I'<ICi ~ 
\3R:_~te~ <1\iR ~ 1il: ~. ~. w. 2 'm fcrcrR CRCiT, m 4'<CIHJfl~o5 
N I d ?l1 ffi '<I 'i_1 flCic>'Lll ~;) C'ill "Xl\Y~ ~ en'< U[ll-r:Jl qzdT 3flTCfr \J1 J II iZl I 
3{Cil4tlCi C'1i<£lofJ<N cFhU<lJilll {fcl:}crr Augustus~ ~ C'QIWIIUj CbC'4id'15'1 "'1" 

Ch'<!-0 \r.llill (ad caiendas Graecas). ~ 1l1am rmfr ~ <IT Ci'<~!'n~~ 3ii4C'iliC'11 
3{"1(1<£!\iiiCJUf\ ~ ";;f Cf){Otfli!J 4'\!CIHJfl "fl1am ~. CN err ~ ~ cpfOO 

C"'i <£! 0Tl Cl '< C:l Cf)O\Q fill :fiT ~ - 3lTfUr ~ '$qro 3i li <'1 Gl \ii I Cl uftifl ~ ~ <:"<11 ~o5 
~ ~ \3 R:_ ~ te.l &~lil fcR1tfr CRUTR Cf)ffr ~ "'i1l ~ <J?RUT m ~ Cb 1 <1 ~ 1 
'q)CfG ~ ~ ~ o'<DIJ~<:Jl ~1t<1lau ~tldlclt fcR1'cr ~. tt=d&u ~; 
<IT ~ Cfll"'l'(\\Qii'J 3liCJ~\QCf) ~ ~ ~ ('(IT cnlooilll (G<IT <Pio51Ci \-fill 
&~~Rh¢1~ F?lroCJ&n VITCT ~) \ii'1JiCii'Jlfll'< ~ '<1\Tllil=J'C)- eft ¢1\Q~~ft'< '{ifl\iiC'1l ~ 
31ffi.2 

2 
3ITW (leges praeceptive) cr ~ (~) (leges prohibitivae) ¢1~~lli~lcJill ~ (~<1) 
~ f.R"3l>S<'IOJ<6lil <fmft ~ (leges permissivae) 3lXl ~ <liT ift ~ ~ ~ 
tTffi;fr "ffift <:ffi'1T ~ <PRUT ~. CJ5RUT ~ ~ ~ ~ m Cllfcl:d~;:qa:rquf CllCI6l'!lo 3JJOJ0£1J'tll 
3llCI~~<}')dJ ~ ~. ~ li'J(j)aS'J(j) ~ cmtf ~ CllCit:J'<lill ;O'jff!RJ(j)QDIJ ~ miD. 
~ ~~'S<'IOJc6'iill <PT<lGT ID 3l'm ~ ~ frr<f~ tlTCi ~. ul1 (j)'<OlJJX:I ~ 
cnTurrcR fri<f'<1 ~ <torR ";ffift \iN cRTc;r ~ \3~16\!DJid (/)Jll'\lli-clo ~ ~ ~ ('~"'<" ID 
~ ~. ~ ~Jfd(j)JUft fmrmo ttf<;m ~ ~3l'SCI"JCI?lilll (/)fll'1:lllli'tJ q)CKf 

3ifEJ(j)J'!Qil{Jlilll 'llfc1tXJidlC'l ~ (~ "Cl'mTA "ffiiT ~) ffl ~ 3ffi'fi ~ 3rrfUr 
Ciii'3C'lC: <lT 4NI''Pfij<il <f>clro ~ ~ ~ ~ ~ \i'f~TI. ift "ffiiT - \JRT ct1fch¢1oi 
~oolt>IC'Il 3!~1c>ftct{t - ~ ¢feR~ '{_f{i'<'<tid ~ ~ ~ ~ (possessio putativa) 
~ ~ ~. \JRT ~ 3lTf<ft ~ ~(j)Jll~~fl'< ~ ~ ~ ~WII'&Ici) ~ ~ 
~3l'SCI'j¢lilll ¢1llq~ljoS arnT 11PmT ~ ~. ~ 3l~IJQ<t>l'<'tll 'HctiQlql) ~ ~ 
~ (j)J ~ ~ ~ft '< ~ \i'ffiTI~j•Ufi'if, ~ m-c<fl 'ift -;:fcR ~ ~ '<j~:j'('<tict ¢feR~ (() ~ ~ 
~I<'£111C1'<) 3l11RfCl ~ \i'fTtc;f 3lTfUr '¢ ~ '<15DIJ~lll liiC'l¢lfc1l'lll¢ ~ ~ "ffift. \iN 

~ ~ ~ ift 3l'm ~ 'Iiftct ~ ~ ~ 'ffi". CJ5RUT lll<>il<>ictld <f ~ 3lfi'HbliDI 
otR 3lTfUr <f ~¢1ll~~ft'< ~ !t m~ <f Q.:!i<>JCllllC'll ~ 
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~ 
ll:!;N ~-

~Cb~<t>i~l\ill~ "!li5011~£ll l=J!Oifijfjt)" ~jjd)~o} cliC'IICf"! 01 ~ ft m ~ 
ft'~ (status naturalis) ~; ~ ~ ft'~ ft \j'fffi'f ~ ~ "[ffqT 3i2T 
'"l~~lil ~l"j~lill ~ \i'51~&11 3ffiill' 31m ~. ·-m cBCi51~ ~ ~· 31® 
~ x-RfCi" 3R-fUT 3ffiT -mcrr. li5UJ\'iil Wcfr tt ~ cnxrcfr ~. CORUT 
~~"j~fqiXf'i ~ "!fi50£lf{iidl cl f.1l=JJOjij ~ ~ ~ -g-[ m \fCfm ~; 3TifUr 
\illq4Ci ~ ftrurr ~l\ili~£11C'l1 ~ ~ ~ m ~ (~ ~ ~ ~ 
~~ ~~ ~ ~). ffilf4o \;k~Cf>\JiOI ~ ~l\iii~\QIC'll (\T£lli£11Cb~ <:IT 

~ +wTUfr ~ \ifTCl) -qcn ~ ~ ~ ~~<t>~N 

* 

3 

lJTID ~ "0UT ~ Clfr, \i!lctl\i!lctl f.R:rf f.'r<1l1 ~l¢fcloll~<li~ ~Iff. ~ q 
CJl\1¢>(0jjiZjj ~ ~ ~:'q f.i1:lfur CJffii ~ RR31'5CilQ)<P"IiZll Chl<l(\<li'i'Zll fi¢C'44Cfi;g 

~. ~: CflRUT ~ (~) Chl<l<;:lli~'<t ~ ·~ CfTLR cf>c;rr ~-lRTI ~ flcf~il~l""<l 
~ 6T ·~ 3lffi ctr. ~ ~ :tq 10f5CT. ~ 3ffiill. 3llfUr ~ ~ -gr 
·~ ~ ~ 3fC ~ . ., :<)err ("i:JRl 3ffiUT ~ ~ 3lffi). ~ ~ "l"fUfffi 

"Gfrill. "$RUT~~~~: ·~-~ q)i{U(jjfl ~ ~ 3lffi". W. 1, 2, 3 CflfOO.,."f", ~-~· 
mc;rr ~ ~ \ixfl ~- .,_,:::~~ '~"!~~ ~ ~ ~ \ifTCflc;f ,<lljfllx "flCt ~ Q)xR1illx 
~ (;ltJU<JiiZll 3lfCRY<lT '!N41jii5 ~ 314CIIc:iill ¢1£l<;:lll~tl ~ :g)ill; ~ ~ ~ 
-~! ~ <IT "flCt ~ q~Ef<l)' <hl4(\41-c:ll1 f<j'{1lqld ~ ~ ~ 3ITfUr 
\lli4RR~ -~ -g ·~ ~ ~ (~) ~ rn 3ffiff. ~ ~ cr 
~. Windisch.gratz 'all '<H~Ixi<f't* ~q ~ c?JC!c'IC"lll ~ ~ m :qnfi ~ 
~ 4Tift 3ITfUr ~"ill~.~ RH,n"l't'Zll ~~ ~. 61 {?l\!l(ilxil ~ ~ ~
'¢RUT ~ 'Iff ~~ ilfifc'\.(rl,;ll j(\<:lliCI'<il Nm CflRUT ~ (11fU1ctlcfl&l "Xp f.'l£t~ill~lul) 
f.'mq ~ ~ ~ 3ffiu'j ~ 1;f¢f ~~ q ~ ~ <:r2rrt>.f f.'lu\£1\l~IOI ~-
3llfi1r ~ ~ ·~ ~· (ius certum) <rr ¢C"Y"l&ll ¢1£1~-ilil l;fCPT lJfcr:;r ~ 
«~~41ctil ~ ~-~ 31146"!ll¢~ ~ ~ ~ ~ (~ <ii§Jdi~fl 41)liC''iJ:tu 
<WI._ iffimr). l=fT?f ¢1<l(\£ll't'Zll fi'hC"Y"liZllil ~111oftj•HJx c;wrurR fl4Cl114l ~ ~ (~ ~'Cf 
1 1)~-'11 <WI._ iffimr). 

('fl'X<:N JosefNiklas von Windischgratz <:rAT ~q ~ ~ m'l 'fl11R 'c?JcR;rr tmrr: "How 
can contracts be drawn which will be susceptible to no divergent interpretation, and by 
which any suit concerning transfer of property will be impossible, so that no legal process 
can arise from any document having this proposed form?") 

3IT1:fUT ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ Cf)l011't'Zllc;"l ~ ~ CfTll '1'4; 
31~ \1R ~ ~ ~ Cllfcl:d&JI ~~ ~ q)5)i!Rid ~. m ~ ~- 3llfUr \1R 

~ ~ <hlll(\:tH'all allicll'&l~i'l ~. ffi ~ ~ ot:1. CflRUT 3TW ¢1ll<"\lll'&1<1"t 
3ll&'!lljc3 ~ ~~tliCJ'!c;l ili&JOJI~£11 ~ 3lft!Chi'!IJily{ct ~ 4"1{-q'{j"tl ~ 'cfl' ~ ~ 
~- lRTI ~ (~) ~ ~ fctjqr ~ ~ Als<li41X"["'I 61 ~ ~ 
<tiT 3ITfUr ~ ~ <rr .:mrr (~) ft~ ill iils<JI~l\i!lofl 31fl&'!lli:lx l1c'fT m;fi 415h.lfc1\il -

vRt ~ l1c'fT 'llC'<llff (facto) ~ 4l5lilR1<11 ~ ~ ~ ~ ¢11:1<:1R1xc;l\i ~ (statu 
iniusto) l1c'fT ~ 'f!mf ~ CTTCct' ~- ~ ~ ~ ¢1£l<;:lllil11 3i~&JI{?JIC'1"1 
~I:;<JI<N1ci!ofl1 xlt:Olllflld'i fctjqr ~ !;ll\Jllx~'i ~ iJIIOllixiiJl ~ flll't'Zlli:lx ~ ·3fTUL ~- ¥ 
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!'I \ill fl fll Cfi ~ Cf Ji Cfi ~II c;"'l t:rerrT lfTd -.m:rro ~ -;:p1 ~ XSI I ('1l C"1 ~ 
'CZfRfc1 1:2ll""lc>11 ~- '<1\.flllil ~ (civitas) % ~ ~ x-rill Cbl 0 1,\QI (.YllCJ?iiZII 

~ 311% \QICJX'1'i, fctciT \iflcTI ftruTI !>l~{5lll=Jilf5Ci (lFT W Cbl 0~§1 3RIT) ~ 
~ ?fv-4/i/ JIW?i'1 m 3Tffi ,\QICJX'1'i, oW. <mflc1 trf%c;IT m 6T Cll«iCliCi 
'y~ ~· (forma imperii) ~ 3llooXSI<."ll \Jffi1T 3llfUr <nT) cBcroo ~ m 
~ ~ICl?CiiCi. "Qf&rr ~ (,'Cb?if//CJJ XT\T[f, 1lTcl ~ x-rill -tJ" ~ SiiOiflliZII 
~ ~; ~ ~ J11fR GI--J'!/CJJ.i2/l ~ ?T\il!; lfTd ~ x-rill -tJ" ~ 
Ricxs1~cY£11 <tJt!ffi'Zll ~ 3RICT; 311M fcn:m m ~ H)Cb?if17Cb ?TV'l1 <=rrltT 
\.f\Qi'dllj&> m fFfCiT. c=<rr ·~rcrf'UIT 6TCilcl ~ "fl"f!T ~- (~ '<IJ'l~llc;'\ 

"' ' ..... ) ry {lXC::I'<~IIc;l, (.YJICfi~llc;l. '<1\.f\Qiilll fCl'(i)Yiill ~ m 6T JIY!/Ni'ili217 4c[ClifCJ?i3'1 
(forma regiminis) O«fl ~ XT\T[f ~ ~ CfllR CblUI\lll!>lCl?IQ m <::fiCR 

~ 3R1ill; ~ CfllR Cf>'< o l11ill 11llf 6T '<I \JXl 't:l c ~ Cl '< (\.fl1Pj)&i i!m i ill \JP1TCf ~ 
~ YR 0 1Ci Nffi. c=<rr Hllil<xl ~'C8iZll Cbi\Q(\<:fiCl'<) 3iCJ0'it{1 3R-IC1J ~ \<:fljfll'< 
!'l~llfl'i % ~ Y\JIIflfll<tJ ~ fctcrr 3lf.illT~Ci ~- JlvtNif/ICJ5 xl\.f<:f4~~ 
~llfl'il=i! cn=cr. Cbi4Cbl~ ~ (!>l~llfl'i) cr Cbl<:t~Ji;scxs <:ti'dliCi ~ ~ ~ 
% ~- 3"1 f.i<if5!d xl\.r<:f 4 ~t:rcfrltr x·l\.f<:f I~ x=cTC1:'fl 3TIT cB~ c>=LII Cb I <:I~<:! j-ql 3il=JC16!\Ji IC! ofl ' :, .... ~ 
xtv<:t·lfl «Jm~ CfRCff <tl. 3i~ll!>lCbiQ ~c;i~~II61Ytr ~llfl'i!>ljXSI ~ m:u:rr 
~rU!'I Si I 0lil xi 14\Jlf.i Cb ~m=i!i51 f.izi?!UI Cfml 3R-l'ffi". xl\.f<:f l'dll '{CIX'14 ICJX'1'i d{Uti~\Q I 
-aFr !>lCbl'<i~Gbl clh6~1ltn lft &<:IT ·3"1'~ Cf 3iCl~<:fqu'l 3if.i<:tT~!d ~ ~
C()RUT -at Cbl·<fCbl{l ~ "X"~ im. m JiiScxstYtT "xi4\Jlur 1\!Cb'dll ~ ·~ 3i11<f!· 
~Cblilll (~ \ii5~Ci ~) fcRltnc1 XJC{trr F'foT<;r -mmr ~ "x=rcf'', ~ ~ "'ffct" 
~ (xrcf c;:frcp ·fll"l"'IC1 'ixiRlt<i), <r ·~ -mmr. 6T xiiYI;;q ~milt ~:~ Cf 

fCltd'A l~fl ~ ~ 31'ffi 

~ f-CRii7l rt?iH0!!1 ~ !>l~llfH -q:q:tRfr0'rr, ~: cii'l0'1l<:t=il $llcY£1lfl, 

CfiTift ~ 7?i7t 'CbRUT 3Tm ~ !'l~llfl'ild, ~ ~ ~ ~ ~ 
ax.fci0-11'<1 ~ cr m:u:rr ~m-ql 3"l.li0'16!\JltCJofl CbxDllxl ~ ~ ~ 3llfUr. 
\.f\Q I !>Pi I ul ~ Ci Cbl jY H I Jiccflc;r m !>lli pi II cfl <."! xi t4 f3l Cb fcltrr;:r % ~ ~ fcrt:lFr 
~ lief l'1Jii 0 11C1IC"1 xil4f31ct> fclt:IHII@llcl) 3lfORIT <Tu)" ~ '111ft \lllil~l=Jiul cRic;r 
lilte:c;l ~ rrrft 3"l~ll!>lCblx'dll (*) !>l~llxi'i -qq:tRfr0'rr ~ 'GFr xi\JXltlc'iilitl" crrcr 
3"1 fl cY£1 I j&l, c=<IT \iRT Cbl <:f li i1 Gl IS! '9)Cfd ~. ~ '<:! i'dlll@lt<>"ll ~ ~ 
dfCitcll 3ljfixoll~<:tl !>l~llfl'ili<ll -q:q:~ Cb0'Y'il ~ 'C'Rt ~ ffi. \iRl S)fl~<:tl 
fm '5 ~~I~ 5 ~ Cf)lfr 'lffCC? 'C'Rt mT, W xI \JXll ill cBcroo ~ ~ 3Tffi~ 'CfUT 

5 

6 
~ c:- "lR, Anti Machiave111tl 

~ RlCflcfc1ulJIC1 ~ \3t:iti\'Cl~~fCfl ~ (~ ~. ~~Clcti<l"{ ~~<'l~iBil 
~emr \3C1"{fc1ull"{l q ~~Cl'<li11 ~) ~ m. 'TTRT ~ C1ls~'{§lc1"1 ~ ~ ~ 
~ 'i:Jfffi. ~ -g- lJC11 t';Cfl'ilt';Cfl crrccl. ~ ~ 4'l'lfc1DlJICJIHT ~ \lllilllfllil'< "i1f 3Rl'lCf; 
3lmo \iR ,lllilliCfl~ ~1?ill14'll'< WfTUTT(f ~ 3ffi<vr ~- (ci 3ll4<"llk'll ~ ~ "ctTTTCt). 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ctl, lil'i<'lltllo"l ~ \3'T3i1' ot1" 3ffi 'CflT<t ~ 
melt ~ ~; ~ ~~ ~!ic'l<"lll CflctC11i~¢l -a ~ ~ ~- -g- 'CflT<t ~ JIH<II'i41 
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~l ¢~II ~l ~II fFl q ~tTcfu:r ~ WCf<T ircf ~ Cf>RUT fc1~ \>1 '~ <fl I C'll il "fClTli1 iiFil <:J i?J ~
Ji5U~'iil 3TflM ~ ~ ~ q5J, fi'!~I'(Clll CflllTCfllofl li\5051d ~ C{)1fr ~ 
3"1flci'JC'l. (:tllfH<flc-<:Jhfl ~ ftlwn'l Cf)1ft 3ffic;r) ~ ~ ~tftrfr ~ 
~ Cf ill xi~J[JQC:'il \>1\Jilx"hiiCfl l:JC\~ !flCfiU<:Jl=tfl ~1Cf[Jdl6l ~ 3"\~IIQ¢1~. 
~ ~ 6'1 011~<:1 1 ~~ ill t:TC'iT ~ 1>1\Ji lfi'diCfl ~ ~ 3f!1an 3WfUT 

CM<) ~- ~. 31m m ~. Cfll <:J ~ ~~"! xI IJ[j El C: ·i \.1 d cfJ i3l il ul -g 3f1fR 
\VNICJi'illl ~ t;!Cf>fi'diCfl \!IIJ<:llllanm ~ ~; m C'ilCfl~l16lJi~. ~ m
~ 3"11 <:<:J 1 ~~ CJ 1 <:J ~ ~ ~ c.tcroo ~ 3RKT. ~ C'i I Cfl i xi 1cft :;: 1 \.f<:J I 'ill 1 

«1fl41\~e-Tf \>l~llfl'ili.J"I ~7 
IJ1Tf(f li6fCllijl 3R!Cf. cf m ~ ~C"Hiil CRCl ~

(\JRI \>l~llfi'i ilili(Y[JI l:JC\~ i3lU[JJ'{iiJt ~ ~ Cf}1ft CIT \J1Tf(f ~ ~ <nCR 

6!tq Cf)lfr 3"1 CJ d i['i ~ cRt) C'f2Tffq, Cfll <:J (\ <:J I~ ~ i3l o <:J I flld'i !>l!~ II Xi 'i -g 
QIR1f.itftcp LR:"~ ~ ~ 3ITfUr m ~ c.tcroo \>1\Jilfl'diCfl xl\.f<:JqG~ 
~ ~. f%i<:JI~ICJI<:J (xl\.f<:JQC:'il CblulcTi~l ~ cRt) !'F~IIfl'i 3"1P!<:JT5id Cf ~ 
~- ~. 8~ !>l\JiiHdiCfl \!IIJ<:Ji~CJ?l CblOic-<:Jic;l \!IIJ<:lld 3lW l:JC\mf ~ ~ 
3TifUr C'<Tf "flCT xI \.f[J i -en ~ 3"1 q R ~q 4 q ul, c.tcroo ~ <2t fck1i21 I ~ Cf> I xI jxi I"! 

il I C'1 ° II~ <:J I, ~ ~ !>l Cfll "! jqarr x-rerfe=r ~ 31m 3"1 f.i <:1"81 d "!I IJ[j fl-8tJ'l)q 31~ 
~-

~~~~<"ld ~Jidh) ~m ~:!{§f ~ 

"~ ~ N tcro?r xl\.f[J i'il 611~ (Y[J I fiEJ I 'ill I ~ "{~ T]'(;rr 
~-" 

7 

* 

iFf"Cf)fill mcmr ~ Cfi111 qrr;ol_ :mfUr ~ \i\tcr ~ muT ~ lii~CIIi.'11 \lii'Ull4'i~'i 
CJ'>lOI\fll!51 ~ ~ 4lj5}q01!\( "'iltft. ~ ~ ~ X1ffi'i ~ ~-

Mallet du Pan* ~ ~l<t(lldl'iof ~ ~. ~ ~. ~ ~ Clil'ildl<'l ~ 
~ ~ ~ "fCJ(f:c;IT 4C:(Yl!lfll'<'!?l GmlClCIT. cl crq.:r ml: 
-~ tf<\\Tcl <m<:J 3f'<11CfT <nfcN4t ~ ~ <nG tllci ~: vft ~ "ffCifu 
~ ~ ~ 1fc;ft ~ (ft ~ .. 

(Essay on Man, III, 303-4) 

\iR "liTiiT 3l~ 3ffiT ~ ~ "ffCifu ~ ~ iJ1<'1fclc'l ~ ~ -g "fiCifu ~ ill<'lfclc'l 

~ 3lffi. CR lflT Swift~ i3<{'11'<iill 3lltiR ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ 3{~ 3ffiT ~ ~. "fiCifu ~ iii<:1Fclc'lc'l ~ 1ft'q ll~llfl11il"l "ffCifu ~ ~ 
~ %r'4t1C:'il 3fflcl. CR cl ~ ~ 3Jffi, CilRUf ~ ~ i3<:1t:'<u'J, ~ 
'<l"l!tlc'il ~ ~ ~ 3ffi ~ Cfi'<O ~ Titus (ftl.-q:_ 39-81) cr Marcus Aurelius 
(ftl.-g_ 121-180) <IT m ~an~~ '<1\Tl!Ciil'<~ CJ51ulT ~ 3lffi? qur ~ C!Ciilli1 1l'"1 

Domitian (fu".lJ- 51-96) cr S)fl~lll'il'['i Commodus (ftl.-g_ 161-192) 3l1illil "'if? \iR <IT ~ 
1[CP ~ '<l"<ltlc'il ~ 3ffiCfi CR 3ffi ~ ~. CJ5RUT Domitian cr Commodus "fl1llC 

4GiflltJ ~ "'iTifur. -g ~ ~ m Ncf 3lTfUr ~ <ll'1p11il dDlJifiiJ't !iii'<FlCii\llfill. 
~ Txn fffirr. 
Jacques Mallet du Pan (1749-1800), Uber die franzosische Revolution and die 
Ursachen ihrer Dauer (1794) <IT~-
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~ll~lloS ~ ~ ~ ~ ~ CllfcRifil'<!~il ~ ~l<tldld. ~ ""XRiT 
JrcR~ JR-rc!AT (~ <t>I[JC\,[JiCJx 31CJC"i<'['i 'ixiCil'il) c9" ~ ~ fii:!\Jl"'ICJ'il:!<ill51 
~Cfl~<'hi'il 6AT qj6lil<l ~l<tlCild 1:fOT c-[Jiil\>Pil 0l c9" ~:Uff ~. '1)'!i~[JI~l5~f 
c-[Jii<:ll61"il61'<! ~ ~ '<!lv[JE!c~~~ ~ GI(5JfclOII'<![JI Elc~i<Oll ~q,[JJ(5J<t>1J ~ 
~ ~ ~ ~l<'hCi ICi 3TifUT ~ ~ ~ ~- "C.f)RUf 3mT Elc~ I!St 1 c>fl 
\>!c-~<'hlilil ~ ~ ~ \Jile1lc>l. -gT ~ ~-~tr ~. 1:fOT c9" ~ ~ 
61 'i o II~ ~ ~ 0Ri "'i<1: "C.f)RUf W ~ ~ <ffi;r; '<!I v[J I i<Oll fi. <'h <A~ Ci "C[<'h1 

C!RCd!i/1 (~ ~ Cfl'ZOII'{[Jiill) ~ C/3PJCdJ~f) (311$1141c>J'i Cfl{OI!~[JI~D. fbOIJlil 
\Ji 'i ~ ~~) 31 xi Jl c>J I ~tr ~ ~- 3TifUT ~ ~ ~ '<!lv[J 1(51 lc>i"l ~ m ~ 
ctc:rro ~ ~ frriTur <'hxcflc>J. "§" ~ lJffiCi<t>lc>JI fcRltfr ~ ("C.f)RUT ~~ 31.14(Y[IIc>JI 
~ll~llro[JI ~ ~ll~llcJI ~ ~ ~ cr ~ \!lv[Jil=Jq ~<t>G!Ci "'i" 

~l(>{ll:!dl ~ ~ 4'<fllxi!i!D ~ 61EII[Jc>JI c>JiliCild) 

mit 31CR~ li jtS[J I c>J I ~ Cfl I [J ~ fCl '<! l5l Ci «<I d ;;>.q I fCl tl 4f ~ 311 fli"l [J Ci I 

~- ~ t[Jii<Oll<'h~'i f.i~C'LII "\JfTBJ ~ICflOII~[JI Cfli[J~~~'< 6J'~ "«Jel:"(>JT ~ 
-Qu-mqa=rr ill 31~;squ'j ~ ~ tR-f:G" ~ ~ 31~11\>!<t>l~ fi~Rkl<'h «Jidxw'la=rr 
m~ «lld;;>.q Nl<tli'<!Ol ~ ~- 3lW 1\ll<tl~ 31Pifr ~ci050~L[4<t> ~ q fffc;rr 
~ 4~C'Cl~\ll 31'5JvDqoll cr lijtS[JC'ClliJ ~ 31tr:~ fili\JiCil. m 31j~lll~ cn1ufr 
3RlT ·~ ~ qfr, '<jfix"<fiCi ~ (x=rrrcrr) (~ !>lc-~Cfl\JiOI ~ ~ ~ 
~ ~) ~ ltJCicf[JI ·~ m ~ $ ~ cR 3R-IT fcrilR ~. m 
friC:I'!:qG ~~ m 4\SO[JI\!ildl ~ Cbxdlc>l. ~ [JI\Jc>Jc ~ Xf\i'lf ~ 
lii%"trr. tf!aqo11 (~ 'Wii\Jilill +rf%+n· -gr !i!I~!>I[Jlll \YRT FclRl?til ~-) ~. 
Cf)J 01c-[J ll5l 61:1~\til'i ~qfcl <71 (>{II 'C.bi[J ~!i!Dx 61'tl 'i 1\!St lc·i"' ..,- ~ O[J ICiil ~ xlv[J !>l:!I!St <:rf'q 

~ «m:T.ll ~ fiixCJCil :cBT. ~: ~® ~ 41:'C.b'<I[J-ql ~ 7fX\il ~ 
"'i"ffi1 3TifUr ~ ~ ctc:rro ~ 311$'JCJ\til'i, v[Jii<Oll!i!D ~ Cfllt)lil?l ~ "'1"® 
c-[JI'!ilol ~TI ~:-:qr ~ G[JI[Jc>JI c=r<:rR ~ ~tflc;r Xf1tT c;flcn CT 

31~R<:BC1ic>J mit C1lcn [JiiliiCi ~ tWcP -grq ~ cBl". 31~R~e1"1<>1 ~ &~!Chii<:ll 
m \Jis:Jidi'il ~ ~ Tf ~ ~ ~. m ~ ~ cfl<'hi'il, 
~ fGi<'hJl(Y[II ~ Tf ~ Cfl\!O[JilJIRT ~ ~ ijjli(Y[II ~ \34[Jlll "CfRiT 

~ tifTClT <:rfCft ilillc1Jil \ilfUT M: c-[Jiil!>ll=JIOl ~ §)<tl.,_li1(5llc>il '<16011~[11 &l'l¢i-q"j 
x-mm ~ Cllct>Cll<"ft q c-[Jii<Olls:JI~Ci. ~ ClJTqCf) 1ffi:f \JiiOII~[JI ~ <>llliOII~[JI 
5c-[JI'<i~l x=t&rr ~ CJict>CJicJI [JI-qi61 ~ ilillc>il ~ ircfi. 

'<l~ii<Oll 4'N4xi!i!D 31fiOII\![JI 31f.i£i8iC'1 ·~~ ~ m q;soii'<[JI, 
(c=r~. Cfi'l 0 1c-[Jil5~1 ~ <'hi[JG[JI~Ic>il '!N<'hl'<~ ~ cBJl(Y[II 61'~ 4\SG[JI3ffiS 'tt 
~ G\SClc>il \JiiOII'{[JI), lWfCft ~ C£t:C40IIiJI fcrilR <'h'<!Cil'il ~ lfl~i=CJ 
~ ~ :qfr 31\Ji'i4<fC1 (f)I~GI -gr ~ :!C31Ciil cficrro ~{(Jc$) ~ ~ 
~~ ~ ~ cnm cl<'hJl<>!l "'iTifr; ~ CJ?l01c-[Jit:5l xlv[JI~. m l1Cffffi 

8 
61cri1Rllli.Zll ~ ~ c;rr ~ ~ ~ 11lo<.:rr ilijC'1qo11~ ~ ~ <tt. t<lii.ZlldlC'l 'CfJC:" 

~ '1:C!"S_C!I<;:<II~ fTfccncn: <:fT<:R" ~ xi\J19)?11~ ~ ~ \3m ~ mcf: ·vm C'1l61'<1<1'>~ ~ 
~.en~~~~~~ \3i!C'1011-< ~-· 
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L 

~ ~ ~ ~ 3ffi \iffifR C$\!0£11-iJ t:ll~xi6l GIXSlC1cYlcYl ~- "Cf>TXUT ~ 
31c'i'lct>~iZll C$103144C1 Hugo Grotius, Pudendrof, Vatte1

9 3lTftlr c-'!:liilllxili ~ ~ 
31101011~£11 311Niflcni'E'll \3cY&J~ ~ ?PT#J Cfj'(V2fNi!cfJ ~ \J'!RlT; ~ 0rRt 
C1 f'Cl $11 'll iZll CfT '<I lSI C$1 x o II ill l ~ fB:n5) cYl C'"LI I fif% 2\li tr Cb I £1 <'\ £11 C'll ~"R 
~ ~ ~ ~ ill f11oofclC'll \i'lTGl ~Jct>0£11-r.fi C'lx1~6"1 ~ (Cf)"f'(UT ~. 
~ -m 'llc-£11~ fli:J)G!Fllcn ~ -a.'tJ.'ill@llc>il 3R1c1 ~). ~-=- ~Rh:;lxiiC'I GR-r ~ 
131 \3Git5'< 01 1161 cBT, 31~11\>lC$1\!iZll ~ CAQCfdl11 lii~cYlC'"LII ~xiC1iT111 ~ x-R~ 
cbcYlcY£11 g)fcl:C'IC11Gijo5 \!IIJ"\!:IIC'll c:mu:IT ~ 6ct41fi'i ct>oofcloj ~ m ~-~ ~ 
~ Cb I £1 <'\ £11 Tlll fi Cb c;q ~ fcl t'l m viT 3TR"X G II@! fcl2\ (~ "Cb1fr C$ Jll G I C1 '< ~) ~ 
GR-r ~sr ~ <tt. \JRr "'{1UfT 1C{'j 1 Cj '{~ 3ffiC'fi ~ l0P ~ l=ffiT1 ~ wrm 
~ 3Tlt. cfi ~ ~ ~~\1"1C1'< (\iff ~ 'llcnl~ m "'lTifr) "ffi6IT 
fli oo ~ (Y1 31TfUr ~ (Y1 I ct> i cn ~ 'lc;'l ~ l>l ct>l '< ifl 31llarr ~ - 11 ~ C1 '< '! cn 4 cn i ~ft -m:q 

~ ~' 
ct>x0£11~ ~ 61103li01J'<£11 '<1\Y'!:Iicn~'l ·~· 6T ~ \3rillxC'll ~ "'lx-RIT; cxrrm 
L{)CfC1" \3 q g lfll ~ il crTLR ~ 3Rirn ~ "lllc1 (~) ~ ~ 11 Tlll ~ ~ q;c: cY! il ffi: 
"<14C'lirJ1 m cYIIcnii\1 3ITW 41031cJ"I 6T P!w11~il ~ cYilcni'll <14C'liCJx R.cYIC'll 
~3Tlt." 

~ cnl 016!:116"1 611§'<iZll '"'LII£11C'l£11C1 ~ iliC'l1'i "'lTifr. m ctcroo ¥-t:r m 
~ lilll1ill ~ ~ ~ ~ fliooCJI\!:Iill ~ Cb'I!C'IId ~ ~q ~ 
cr ~ qRu'llli wrc!1 ~ ~ - ~ m fcllifll ~ ~ ~ ·m 
~ ·~ tRlRf ~ m "'lTifr \\!:IJiJ\>ISOJJOl ~lidtdi5 ~ "W\tff ~ cr 
Fcl~lt:C ~Sf ~i61~Jl ~; ~ ~lj~l=il Cl>l<:lli"q ~ ~ ~ ~ 
ff~ rrrn fffil "'lTifr. (3l~ ~ ~ ~ 3Tit ~ 31f4lJT ~ ~ ~. 
"Cb"RUJ .3fm ~~ ~\~C$\JiO.I 311414C'"LII ~ ~ 3R!Cfr). ~ ~. 
PlxilfRl<:!lil'j)fll·'< ~3m~ lijQJi'll ~ m ~ ·~ q C'\!:lljxilx ~ ~iiZll 
ct>I'!:I~FclxtflC'I ft~~ ~ 4~1£1('11 ~. '21-~ Cbl~(\~1~ 1:"\tll~lc·?! 
~ 0 11~£11 ~ \!IIJ"<li'll ~ ~ ~ (({)RUT ~ ~ ~ 31ll'lt;xil ~ ~ 
Cb I £1 ~ ~ft '< "< I IJ"\!:1 £l C'il 31ffi 3lTftlr ~ i1Xi ~ £11 ill I C$1 £1 ~ fcJ lSJ £1 Cf) fi Cb c>4 'i i 'll ~ 
61'lcYl0'0ll. ~ \Jfffil CIJ1llCf) C$1\!:l~~ftx £lc~~IC'1l ~O<:tiXildl q;Tuft-~ c-'!:liilii<N ~ 
~ m "'lTifr.) 3ffi ~ C'lil. ~~ ~ 3Tit <tl, Xicl'fril ~ ~ ~ 
Cb'l! 01l'{<lliZll 4GIC1'<"i'i ~tfi ~ l0P Cbl'!:l~~ftx 'liTTf fJI'l0£11-iJ xi4~lC'1 'l1Cf>lx2\ 
31TfUr c-£1161t;C'1l -mcft f1lifur CfR1lT -g. 311C1~£1Cf> ~ "CRfcr&; 3TffUr 131 ~lio"J-q') ft~. 
"<I~ i ;:fj 3114 I 4 fll C1 ~ eRN cbC'\'Ol I~ I q I £1 >R~ 61uTR "'lTifr CfT ~ "cbcfr \JfTUTR 
"'lTifr. mm, \R:fTC'1T ·~lid'ltitf (foedus pacificum) ~ ~ 3W, ~ fc1~1l'C 
l>lct>l'<iZll ~ x~ ~ ~ 6T x-it:r ~lio"lt16141fi1 m 3l~ ~ 3ffic;r ctt. 
~liRJdg (pactum pacis) 6f ~ VCfi fcWlcc ¥-Sf ~j6JfcJ0£11iJI mlM qmfr, ffi 

~lk"tlxitl 6f "~" ¥-t:fAT Cbl\!:lliillil cro1fcl'!lli (\~1\!:lill mlM ~ cn'IOic-£116"1 
"< I~J<llifl x-rrrr flioofcl 0£11ill ~ m xitl lcn'S'l "cbc;rr \JlTUlTX ~ ~. X:<rc'f:u:rr 

~ 

9 
~ ~ Cl'illl~~f);: d>:fclo11fl ~ 3liC1xxl~l1 Cl'ill1~4~ Hugo Grotius (1583-1645), 
Samuel Von Pudendorf (1632-1694) Cf Emer de Vattel (1714-1767) fl fctcf>fuo ~ 
~- W. Grotius, De jure belli ac pacis (1624); Pudendorf, De jure naturae et 
gentium (1672), Vattel, Le driot des gen (1746). 
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lli(,JxOII~<:!I ~ 3llct><:!li11 >fCfffi" ~ ~. LfUf ~~~~lill ~ ~ ~ 
3fW ~ CbiWlil X"Tfu.10 

(Furor impius intus - fremit horridus ore cruento -

Virgilt 

~IFNd ~1id1:fl t=a-m Y:!~ ~ 

"f4~<Fl1JIR<t>0'lli11 ~ ~ 31Tfc1UJ~~&181111 xi<i5<J19)x<il SOJ<:~tRd 
3ffiTCfl. IJ 

m mu:rr C() (YI Si is:JtJ C'llCBCb ~I OJ 6T ~ ~ ~ men; ~ <:!I R; C() I uD 
~ TTi1t 3iffi. JITfUr m ~ 311Gx1Rt~ (3ffit~) ~. ~ 
~ ~ ~ ~fl~<:!l ~ ~. ~ ftrc;rr CbluDg) ~ ~ ~ ~ 
<:JI(,JI(,J<J ('IfT ~ c;qf<k1&~1 3lxi~C'11 ~-~ ~ m ~ c;qf<k1~ «Wid 
Cb x I <:! &1 I ~ tGJ ~; "ffift ITT 'i Cf) I xI~&; CXIT "QXCfflT CLI f<k1 1111 31 ftdfCII Cl x i1 t:JT&1T 
-mr ~ CffCf. ~ \Jll44<i eft-~ "\J1TTfT ~li<J40l ~ 31ffi. Cil44Ci ~ ~ 
~ cHJIR1~ IJ11B) ~- 6T ~ ~ 072/J.fil/il rrrgurr 15UJ:7 ?JffD2flifl ~ 
~. ~ CB<IRI<i ~ 11fTTUh Cb~&16t (LfUf. 4x~~D CLIF<k1&11 m dxlfclCB 
Cbl051fllol c=<TI ~~m<Jl&i fli5xi5cll'<fl g'IU<:JICbR<il ~ fc1~1te, CbR:JIUI¢1~ ~ ~ 
Gnt.) CR 6T x-rc.fq SiiUitli'il <WI ~ d/f!J?r2// Jlci~J/il (~ ~ ~~ 
~ ~ flls:JI~Cf) iil&l¢'1 31fl<"'£11&>1xull~ f'!Cb~Cbi~ft ~ fBxi~'i Cll~l 0 41ill 
~ 3Hi ~ &1 I ~- ITT '1J ll ('1 I Cl x -{1- 31 'i.d I 4 4d fCl ~x~ IJ11B) m '1 xi <.Y41 jdl 
~ f'!cn~cni~l\itl~ X6fOT ~ Cbxi<:J&ilil ~- 'qUf ~: cp)urr f'!cnl('ilil, ~~61~&1 
~ Wffi1 '!i5IU<:JJi11 1)fl~\[jfqe:JT \.i'fffif ~ ~ 31ffi. ITT ~~!JIICJ~&I. ~ "'1" 
CfRiffi ~041\Jl'l~ '+fl1T -~ ~ ~ Cf CII05CJ.2o - i"JIDixii'i£11 fi:1)<141C'11 f'!Cb~cni4lfl\'i 
3R1Tf Cbx<ikl, -qur cTift 31~11\>lCbl~ ctl. "iifiJfVf cr &c cnooc:iclcti&J ~ 4ii4t~&i m 
Pts='ijt:ll l>l~~liiitff ~ qCb~Cbiilll xi4CbTC1 <TuT JITfUr iil'iCJ\Jild'l&ll xiHI~¢qo1 
fBasJ&J&li "'I~ ~ ~ -qcpT ~ ~CJIUI~CJJUDf!lcfl Cll4'!u'j ~ 
~- \ilctooqmv:u ~ ~ ~ fctcrr ctl'<l&ll &IJJJ~<"'£11 !>!Clt~li'il ::fW1 
(,J•+R1VJ 31~11\>lCblxil fi~~Rh'il~ (~ ~ "4TXff Glc&~k.!Cb "4<fd" 4flx~<.Y41 \rtR 

10 ~ '<14~Hkl''l!. 1i!lifflcu5iilll~aft. w:ti~!>IG1i!f'11illl \kMiilll \Jlltl<>11i! ~ !>llll~i!fl ~ ~ CRUT 
-g ~ %1'lllftld) ~ ~ CRUlR ~ lll~ql!ft. W '<IG'lliilll ~t1icl ~:<11 CblOI\llltfl 
¢1ll~l!ft'< tlt4x£11<1l 31101alllill ¢1t\iil?! ~ "'""~" <n«rr. ~:u:rr 314~1q<i'i~~~fcll'l~ ~ 1fCt 
~. (\"i'RT ~ ~ ~-~ ~ ~ ~ ~-~ ~ ~ ~) 
~ 31l1TjlT lfTlf ~ \i'fffiT t:ffiG ~. ttjllll\J11C1 ~ ~ ~ ~ iiiC'lc't~l "fl'Cl'ffi 
~ 4141'<ilo~l. 311¢/li!II<"IJ~ imi ~ ~l"lllilJiqcfl;i ~ lii'I0£!1C1 m<ft. "T{tllu:rr GXRlR. ID1<l 

~ Rl\Jllllflld'i ~ ~. 21\iflfirt/iX!J clCJilmdJ (<Tin:! ~ ~) Tf?r TJTOT t ~ 
lil"'qiilJI fq,lllilll ~ ¢C'Y4illllfl Qo)c!) fcmtmr ~: CffiUT ~ ~. ~ ~ 
3l"'<ll•'l0l'{:jq.mcfu;r ~ "Qll{f (f)~Ol!li'Z/1 ~ (\ifi ~ ~:~ ~) fcmfi ~ 611oo'IC11C1 
-g "C'R ~ ~. tfUT \lll~lql£1, ~ l=Jl17ffi lil~<"ll161'1:GC'1 ~ ~ 3lT"'iG ~ cB~I61'1:GC'1 <IT 
lil'lf··t'lil \jtj;gqoj 3lT"'l'G Cll<Rf ~ \illCl -g fr ~-

11 
("Within, impious Rage, Sitting on Savage arms, his hands fast bound behind with 
a hundred brazen knots, shall roar in the ghastliness of blood-stained lips." (Aenied 
I, 294-96, trans. H. Rushton Fairclough, "Loeb Classical Library", Cambridge: 
Harvard University Press, 1926.] 
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3llfmcB'dll ~ (Barbary) fPj)~f¢'11~) xl!:;Oil~£11 &llCbiil 31'iiC<xlfctVT; f¢cn ~T 
\r!Jilcfi~~ TffO ~ ~ ~ (j)C:U<Qiill ~ >fT1{1 Nul 3ffl xFIIJ1°11~lll 
Cllascklcrl&l xf%CJI~Iiil (~ ~ G!Gim<ilil) 3l'iiC<xlfc1v:r "§- f.'1X=JJff.'1wll'dll ~sr 
3lffi - \JRf ~ ~ 311G'<Ifc1urrqr ~ ~ 1Kcfm &llCbi'dll 3ill!l"Fil'ill 
~. +[00 xffiCJI~Ii~ilqfl ~ Cf)xU<Qiill JTlTrTr C/}i(V2jJi2J/ ~ICffl~il!l qf&Cf)~ CllctlCJc-i 
~ dfltr. 3l~ll!>l¢1~ ~Cb~Cbi41'<1\'i ~ ~ \JiPIRiCfJ ~ (!CfJ~CfJi~~ ~licr"ILJ\4ch 
~Sf Cl I ctl Cl cr"l &1. Xi x ~ ~l Cl er "§- ~Sf H14 \Ji f.'1 Cb Cf Cb I £1 ~ ~Tl x 61 'i cr'l &1 Cf e-ll i 'dll jo3 
liHCJ\JiiCi \!CbiGit:tl, fcl~CJ'iPIRCh(Ctl'dll CifCllj~ilx ill&iull~£11 xl"<:t'i!C:~illl \iiClCi5 <t3? 
~. 

wfUT l!l'dll~~. 'tjj{i'!~Ci q fcl~lt\Ch'{i)'i ~ 'lWJI\1°1&1, CI:fT\TR Chx 0 11~<H 
.,.,..xlr.-::\J',.,Lii'='dlrTTI 31'1/C:'!Ii?t~ ~ g<>FIT "$cfr m 3ffl ~ ~ "$T, 4xcn'l<:! ~ cr 
~ilii\Jii'il ~ ~ ~ c-LiiilliCJ'< ~ 3l~ic'l&it 3Rl"m ~ ~ ~ ~ 
4l'8lil&il 31ffi. (~ ~ c-Liiilll'<ild'l em ~'~~~~i'il cr c1lCfJi'il ttl<Jfl EJC'I(Y<Oit ~ilx'LcZJI 
~.) 3l~RCfJI, f.'1~'iilll Cl'<il!5cr"iil ~. li~ii(Y<OIIifr ~. ~ (the cap~ ~.~. 
l>l~~li'ill m &11Cl~~oo01 m ~ m ~ 'i~ic'lc'l ~ ~ili\JicYl; cmxuT ~~ +[00 
xffiCJI~Tl ~ ~ ~ ~ tx-c: ~ (f%'1x"dl'i) BtT m ~ ~ ~ 
~. ~ Cf)'{U<QJ'i:.UI ~ 6f!5TUIT ~. 4xcGi<:t "'!ffi :JljUjq(Y{ll, +[00 
xffiCJI~Iit:t"J GG!CJDtCl? (J)'{UL!IXil<ft ~ Cf1\R ~. fcrFclsr '<l"<:tilitT ~ 4xNOIIfl ~tT 
~ ~. 3l""JC:ili{ xhJJa1tt ~ ~ ~. 4~NFclc'l, 3lTfUr 3rnTil" !ACl?tx'dll. 
f\'"+&1\illn'lC!x ~ qRollli Cf)"!Oli'<lll ~ Chc-Liiifl"liiR1CfJiil ill&iCJ(\11. 
~ ' c. 

~12 3TTfUr "\j'fqFf (Nip[pJon) <rAT 3l"m !>l¢1"<'illl 41go<:tiill ~ 
3i,.,.,'!i~<"LL,_!,....,·~4o3-=-i! ~ tiT &ll Cb i 'i J lilom §~II q) ~ m ~ o £1 I il 'i I Cl? I'< c'l. ~· Iff &ll Cl? i 'i I 

12 
<IT ~ 1iTcrm fll!ll"lllli CJI«<Rl<t> ~ .rft;:r (China) m 3fffi 3llfcrr x:lFr (Sina) err mw1 CJJlt1 
~. W. Georgii, Alphabetum Tibetanlun, ~.w.651-54, ~. tlq ·~· (b) ~. ~ 
~ (~ ~) f%m ·~ l"Jdtjfllx <rr ~ Nff•~ -;nq ~ Cf>l01dll?t ~ ~ 
Cl14x0C'll ~; qur 6!~l!l"iiGI Cll1ffi>IT vrraTm ~ ~ 'fiii;r· (Kin). ~ 'fiR. (ftlW' ~ <TJc;IT 

·m· (ser) ~.) ~ xi!.iiCIC'll ·~ (~ iJI'IIoiC1 'flCTfu ~ ~ 
~) ~ ~ vml. ~ ('<IT ~ 51' ~ 'rft7 (Chin) JffiT \3viii"'C'll \iffil ~. qur 

~c:1R1w1 ~~H~lli··1'i ~ ~ ~ ~ ·fcii;r (kin) ~ ~. - WR ~ \i'llT 

~ ·~ ~· (Land of Seres).~ ill rnr ~ 'ClR -g ~ ~; ~ ~ -g 
lJ7cmr ~ ~ ~ ~. (~ mt Fr/7)c q ~ ~ q~[l:l\'"11'1 ~) 
lllfcl~ii'"II'\CII~. ~ \OltrfHdilll ~ <IT 311~il4~•tr CflxOII~lll x"li!'II"LIIilll \Oll'<fFidCI'( ~ 
'ff R1~c6!"<t6!x q- rRR '\J1'4FT ~ \!CP 'iffi1 ('<IT 'CfilOOTCR CJJlt1 ~ ~ WC/'lC'fl. qur ~. ~ 
~l\J11;flC1 ~ Cll4'1&l&ill x:lFr (sina) err~ (fschin) <rr ~ ~ ~ lffi1 ';Offift 

m-:cTR ~ '&dRl<"\lll \J'IIOIOII~lll g\Jli~Lii'il (Hierophants), Eleusis m 'TfClTd' ~ 
~ ~ ~ ~ (Eieusinian Mysteries) Cfll<t>&l&ill \3villxi~c6) VR 3lTt:JUT "Konx 
Ompax".~ \3villx1Cix ~ ~ 'd"X' ~ ~ 3lTt:JUT ~ ~ ~. 3fR1\0lliilrt 

qur cmfrq ~ m ;or~ CZJCI!"51'11Cix ~ ~ ~ '4N. (Hysichius (cf. Travels ofthe 
Young Anacharsis, Part V, p.447 ft) 'CfiTXUT Georgii 'illT ~ (Aiph-Tibet.-.:m) "Concioa" m 
~ 31~ ~ JmT ~ 3llfcrr ~ Knox <rr ~ 3fl~il4<t>lx<t> 'fl1trRl ~. Pah-cio (~. 
~.w. s2o) - 'rt'lcn ~ <mrr ~ ~ {ii3iJ14u1 ~ pax JmT ~ 3RRIT; 'fmilT 31~ 
Promulgator legis 31~ ~ ~ ~ ~ ~ JmT ~. (<rrC'ITil Cenresi 3Rtft ~ 
~. ~.w. 177) ~ Om-~ 'l1flffiN La Craze~ benedictus (~ fi'loolc'IC'll) 3ffi ~ 
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'CJ1(>1UJJ~~I. TTUf 3li4(Y(:JIC'11 ~ 31m Cf)JxUII&il 3rrqur -qcp 311Cl~~Cf)dl ~ -g-~· 

~; ~ ~ ~ qfQonJOJiill fcmR ClR(IT, m ficfl'Gq, Ji.1'1CI\Jll(1l'dtl 

CJ{1f1~ ~ \3(\cflte::ICJ"!il ~ 3j{j~(Y(:ll Cf 1ft" \Jlll"!61eT C[4f1£Jlfuid Cf>xUJJ~~I 
Cf>lx 0 ilill ~ 4J\J1Cf>dl \ilTUff 3flLfUT ~ '\CfPilldllhiF11"

13 ~. mm 
13 

f.iWIIi£11 f.i<Jeiili'iiii'i:"t ~ (10P ~~<:r<:i~~'iiWT mull) ~ ~ 6tfr. IIT f.'llleiililili£11 

3lff<if<'11i£11 ~ ~ ~ ~ m ~ <)(l, IIT ~. ·~ ~ "f.ifum <fi'<Oii'{<JI 
\iPIP;:P'IT,<llill ~ 3ITIT 31~ <'1\CJ(Ylli~ICllll, fu'i:lr qufquT ~ mo "'iTift. IIT ~ '{4f.1lli\J1'11<'11 
0TfC1UT u:rrqcp 01~ · tctr ~J<~)lfl'1/ om ~; ~ ~ \il1l"TUIT ?J'MI!cflati'/ ~ ~ -mr 
~. mur fffi;:rr 'WWlF!i ~J<~)lflrtl ~ ~. ['{cff.1£tdlll\i1oi41'~>ti ~ mff; ~ ~ 
3ITW ~ <!ft. "IT ~ ~ 41ooldld - (providentia conditrix; semel iussit, semper 
parent) - Augustine] 6T ~. Cfli\!OI'{cfti£11 ~ f.'l<lliijtll'< f.'ift'ITi£11 P/2/diiJJfliJ f.'l<:t?rur 
CRC1 3l~i<"41~c6 ftrc;n · f.'rzrrJ:rcp ~cl<il\i/'1/ (providentia gubernatrix) ~ ~- \lllii!>Fl1°1. 
l'jjUifli<'ll ~ ~ ~ <)urR "'iTift. LfOT qi-qoo CJifdfclCfl Cfl445<'11CJ{il'iil ~ ~ ~U<JI\JilllJI, 
"Cfllti ~ • ql§'jijO<jf-ql ~ f.'l{ill\<'11 ~11(5JCJOII~ ~ ftlc;n 'lflifC::dC/7 ~cfmli!rt/ 

. (providentia directrix) 3ffitt ~ ~. 3TifUr ~. ~ ~ '0P ~ ~ ~ 
~ m ft1c;rr .~ .. om~ \Jffil "'iTift. m ·~- ~ ~ (directio 
extraordinario) ~ ~ ~. LfOT ft1c>rr 3ffi ~ -g l=fTUffiTil ~ ~ 3l"ffi (C!JRUT 
'ill ~amr ~ f.i$:r ~. \iRI em ·t:rc.TI ~ {lli\J1<"41 ·\Jffil ~ cRt): <nt:T qJRUT, 

ctqro ~ ~ 3ll'aR, .f.'@ffi Cfli\!OII=c:QI ~ fctftrc (1f\ilfcl4ifl 3mT ~ ~ (<!ft. 6f 
t:TC'"1T 5T1:l ~ 3f#c;r; *'roo ~ \f<P1. ~14(Yllf<'11 ~ m 3Hi011'{lll ~ ~ ~ 
f.'Jx:pff.i<ld \341:1<':'"11 ~.) t fcR:t<m ~ 311iUr ~ 'lWlf ·~ f.il'dl'{"f q ~ ·~ ~ 3ffi 
~ t 3l\i<fili1~CR1 ~. 'llliii'P'Itol, '{cfJ'i<Jatil\JFfl m \J111Jc1'1<'1 ~ :q;m m ~ 
~ ·~ ~ {'EicCfi;;:~ ~. · .~ err · ~ '{cff.1lla'4t\J1'11 -g ~ tft ~ 
~ 3lt("l'lfcHi 1 ,~ 3llt. (\)GT. Wl'>l<fi\'<i'l:H '>llfUl'il?ti'il '<11!510£1lill 'ill ~ tlcf; LfOT <fi \kll<fil<'llil 
tilll1'4lliiCJ'< (~ 'i~ftiltCJx) '<fiB ~ m ~ 3ffi ~ ~ $.) CflRUT ·ft'R;rr 
·~· >§DIU<JJ111~il 3Mf·~ ~ ~ Clft, m<'iT ~ "Cffi1 3f\lCl1G ~3ffi l60fdT <11TfR 
~- ~~ ~ '{cff.it~\iilJ\11 (JITCfiRT ~) CRiH ~). 'ill ftm ~ ~ J:i<PR 
'Hmi1WIW! ~ ·~ ~ """"' fl<f~~·d>il<rl~l (vffi. ><q_«cli'jci f.m>fTct 

~~:;. ~=j~~ ~)'<=i~. \lli=c:QI~ICJIJ~ = ~q':j ~~~ 
~ GFr 'm"l ~ ~ .. 3fflllfRl '{cff.'i<Jdtlt\Jioij{il'< El'SOII~<ll ~ 31TCfOT ~ ~-~ 
'CfiRUT \iRI ~ m ~ (\)GT. ~ ~ ~ 31NOT 3ffi ~ ~ <tft. Wi~ftn)rol 
'>l~~ltct'\<'1 ~ <mo -g tRGTC \Ji11<'1i41 ~ 3RR!RI ~ ~ ~ rRm ~ q -;:fm 'ill 
~ !>lGtli51ilxlil'< cmm cmm tu~~:a). ~ ~ ~ <t>t'<ou<fl~ ~ ~lll ~ ~T; 
'CflR1iT t "<fiRUT f.:lftllfCJx ~ ' ~ lll\J1CfldT.I~ ~amr ~ m. 
~ flt'iHl('l: ~ \ifflJl"RT. ~ "\J11llCR ~ Cfl'<011'<<ll ~ 't;«tlii41ift' err 

fl.i51Ull<-~l (Concursus) ~ 3TlGT '<fiB ~ ~. <PRUT, ~ GR fi:l""l\J118ltl IDWltiiT 
~ ~ 3lTDl ~ (vffi ll{il'Sffii5'<1lffff cr ~ ~ ~; gryphes iungere equis- An 
allusion to Virgil, Ecologue VII.) 31lfUr \Ji%1~<'1 ilG<'liilll ~ ~ Cfli\!OII<'ilil, ~ ~:'q 
'{cfPI~i!d ~ f.1'4ctwl'llliQ, \J111'<51e;)i£11 "i:l5lmr ~ ~ ~ !Jd4vlJrcfJ 4xCJ1'il\1 ~ (<lTi!T 
31~ ('<IT '{cfPltil\Ji'ild '¥1 mw). -g 3ll~fcl~ll(i ~. \)GT. ~ mur ~ <!ft. Jcn&/al&/(1 m 
3IT\JfR cp)ufT 6RT ~ 3f#c;r m ill ~; <mfi 31NC'IT 3mT ~ ~ <!ft. "GPL CJ>Tift ~ ~ 
lllillildld lfG(f ~. % 311\lifcl{ill(j ~ <PRUT, ~ ~ <PRUT ~:'q ~ "'1Tift ~; 
cnRUT ~~CJ'<I~il m ~ - ('lllUIT "fiCf ~ - f.iJ1tUr ~ 3TT% 3llfUr ~. UR '0P ~. 
3114<"41<'11 ~ 3HICfl<'1rt'hl CJ'iROfil" ¥ CJm<rm 31NC'IT ~ ~ ffi'. "fliT 4R'iulll"!lil 
"wf" Wl" t ·~· ~:tCJxl<'llil ~ ~ ~ fcthrr. UR 3TILfOT 3mT ~ CTRO 3Ri <tft. -gm 
f.'lwlfi£11 f'illdilililjxil\1 t('SOII~£11 ~ {4'5ClCfl"(UI ~ Cfli'{O\Jilf{;tcb'{CJI"(I ~ ~ ~. m 
('<IT 4ROII'ilil Wl "~· ~<'{lll<'llil <hfr $ ~ ~ cr 31fu"~ '<fl<YCRT \tllllllJ<'ll "i5Cfi ~ 
~ CiJRUT ~. CfilOI<;'llltf\ 4RUIII"Jii?l fcl~(.V\t'jOf (fi"(OlJI{il8\ ~ \JiiOII~£11 ~ ~ ~ 
I!T 3mf fcli!l"({i"!O~~cl "'iro 6tfr. ~. -;tf'dcp i'Jlf<li51XlCfl ~ (t 31~ ~ ~ 
3lfulf\'11Cfl;g ~ <R\ilTI) ~ ~ii51U11T.Il (concursus) ~ "'<l«l. ~ 3TJCmf<P 3Iffi ~. 
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3"114 <:<:!IC'il dT f.i"<"P !Till! Cf)~~IC'llY:\uf c,f"JC'iiCJtctiSOJtT ~ ~ fcPciT ,;[! iilliCJf"l'""l @J, 
3"ljS1Htfl CRill ~ ~ 3"J1G"UT ftrm lpcffi" fclili''!'Cl CfRtl ~- (\J"l:II>ISOJIUI CJ«tW.I 
3"11 Cf) I'< I ill ( «l '(<)4 I ill) ~ 3"1 Xi~ C'lll ~ Cfi~O I il ~ lpcffi" fc1 ill'< il cB-C'i1 ~ 
~. ~-) ~ ~ CJtd'i~~ 3"l'<"l&ic>i!l ~ "fc'rillT 3"l~f'Cllilll ~1Cf<'h4~ 
3"11 Cfi C'i'""l t:l 0 l:l I Xi I d"l 3"11 4 c>i!l C'il fdi!T fclz=nx Cfi '<I l:l C'il il "C'111Tc'l1. fc) ~ Cfi ~f?\tR 3"11 4 C'lll C'il 

\3tl\S\3tJ:s ~ ~ (~) ~ cr -m ~ l:liilllcriC'i ~ ~cr cr ~Cf)CJICf<:lCil 
Lliillcl fc.T=cm 31flTUT ~- ft Cf)cAHJ \JRI ~ 41ctofiCJ"! ~ ~ ~. 
CliiCJt:IR¢ 1:~CfJl'""IIC't"l ~ (~. ~II~CJct ~ ~ Cfi0HI ~m 
3"11°10[JJ'<ildi f.i'<illlilll f.il:lctwSOJiill ,;[111~ \34<:!lll ~ tTul l:ll'<ildl), dT 
~ ~ 3ITfUr dT CJI«lCJid 311UTuT ~ 3Tffi" l:IIC'ilcl TTCJT 3Tffi". ~ ~~ 3m 
~ ffi"G:t:~ictifc)t:~<fi (cr t:~SOJ1fc)t:~lll ~) ~ CfJW ~ m, 3"114c>i!IC'11 3m 3rnT 

g;:4 f.1 l:l d l:ll \J"I ~ Cfi ~ ~ Cfi'< o II of! \Jcffit CJ I 4 '< v l:l I CJaTI, ·~· "t:T ~ CfllROT l=fRCTI· 
~tfrun SOJl:ITGiill fcmR CRW 3PTCft ~ 3Tffi 3nfUr "#f 2!)vt'11' m ~an <:rrm 
CfTCR ~ 42!fc:JWJ(1 (31rtf?t?Cffl} 31ffi. Cl)RUf Cf)ltfCf)I"!Oi'i=JICJiilll ~ TfACli· 
~tfrc;rr ~ ~ Sil:ll~dil '<t:ll:IC'il ~ 3ITfUr 5)'<i~l:ll ~ ~. ~
l:ll\Ji'il ffi ~li.Giill CfTCR ~ ~ PHPITilll ~ 3TW ~ \JjCJCX541'{-1 
\J"II 0 l:ll'<ilclT $Cfl·l'<'<i (Icarus) w:rrol ~ 1J<iff 4\SOI.I~ ~ ~ t:li\S'!O:Jl4oll;i \3'11 
~ Sil"! 0 l:ll'<il'<~ ~-

.FH"lJilCf)\S'""I 3114C'lllC'11 flloooll'<l:ll ~II~CJct ~lifdfc1t:~l:!Cf) ~ m IGI'idld ~ ' ~·-~I 

~ "ifilt Cfj'{O;[!JY:\cYl. f.'lXiliT-i ~ m +ITa<n ~ CBlll Cf)"!OII~l:ll SOJIUifli--HidT 

frr:ITuT ~&ic>i!l, ,;[jfilJISOJtT mtl 3l!CJ~l:!Cf)d~ mdT frr:lfor Cfi"!OIIxl:ll Llfm~Jr4 
"ClfGlft~ qfraror ~ \J"If"l=f!~ ~ ~ ~ "f~Chr~ ill ft -qM~ ~ mfur 
<fR"dT -g cilftlct~ ~- ~ ,;[11\!0ildl cfl&ic>i!i \34J;[!;[j'j\J"IT"jJ \U'llc>iJC'J>ISOJ!O'j ~: 

1. iJilll\llC'i ~ ·~ Cf"@ ~ xrgoT ~ SOJI'""ICJi'il WCfGf ~ ~ 
Cf) I 05 'Ji"l ~ ~ 3"l"ffi 

2. Cf"@ Cf)'{O;[!J'<ild0 l 3ilTCft ~ 3"1\!0i~C'ill ~ SOjjOj"'{ii'il ~ @ 
l:II'!Oildl ~ ~ CfllR ~ SOJIOJ\!Oii'""ll 3iW ~ ~ ~ ~ 
~~-

3. ~ ~ (~tr) ~ SOJIOI'!Oii'""ll ~Cfj~Cf)j~~ Q?1iT fcPciT \j'fffi'f >ISOJIO!Id 
Cf)ll:l~~~x ~ "!1\U'lO;[!J'H 'l1f1T ~ ~-

~(f) SOJt:lxWI'<Iilll ~ CJioocictct liTx=r -g fc)~p:e >1¢1'<~ ~ ~ 
~; 3"Jl'Rl:IICf) (Ostyak) err xW""tllJl\S (Samoyed) m \JiSOJicfixilcfl 'l1~ err CJit:g¢01~ 

~ ;mfi ~ 3RTI9" ct'r, \JR ~ -q f.'rloo 3ffi<;r CR ~ ~ ~ ~ ~ 
~; ~ 3li4MIC'll Cf>ooOII'I(c;"j ~ 3mT ~ ciT .g cRC'l", ~ 3m ~ ili'IC"ll!Xilo"l"il 
~ ~ ~ ~- 1:fUT '!llfdCf>IU~ ~ ~ ~ ~ 3Tffi" ct'r, ~ ~ ~ (\J"l'llci'IC'l 
~ ~ ~) ~'51 CR ~ 'HgiU!Iill ~· 3ffi '<'4&!JCIJ'<UJ ~ -;;pl, 'Cf>"RUT ~ ~ 
iXlT ~ 3lRn'fCIIil "4lcPro ~ m cffi>r 3llfUr ~ Rtx:i•lc1!:;'t 
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«Jid?<:l ~ooiC"<lld.x ~ ~ ~ :qm:r ~ ~ ~~ ~ ~. -ffq ~
ill. f.itPIT~ ~ Nld?<:l ~ ";f 3flUTill 3JIOicYlC"<ll Giilld.lx:5llc1"1 ~ - 3lTfUT ~ 
~ CfiTZIC{T, .Jiirt 'NJ C:f/)21 C!JJ7l(JT err {c)rcJrtJJJRc» fC//i/1 C!JJ7l(JT m fll4 \J1 f.i (:n 
Cblll(\lllilli ~ 3m~ ~ - ~ ~ f.iflJil~ ~ ~ ~ ~? -

~ -BI f.iflJililll ~ 3ffi ~ cp'T, ·~ err~ ~ ~ fllfrfr ~ 
31Tt, ~ c=<:lTiiT 31"~ 3RIT ~ cp'T ·~ ~ Cfj X Uljl ~ Cfiffczr f.n:rt 311 q C"<ll d, \ 

~- (CfJRUT cBcroo ~ &lld.!::IR<P ~tt~~(Yl % ~ ~) c=<:ITiiT 3l~ ~CiCbl'il 
cp'T, ~ ~ 3RlT err -.:rm. f.R:rif ~-:q r=m 7fTrs!t "Efi"WT. [~ C1lCbi'il tcr 1Wf 
GIXSld.M, 3lj~Cf) dl¢i'il 4?xLf)C:Ci ~- (fata volentem ducunt, noletem trahunt; 

Seneca Epist. mor. XVIII A)] 

1. 3lictRCb ~ \Jlft C'1~¢i'il fli4\Jlf.4Cf) ¢1ll(\llix:5llc1~ ~ 0lllxi ~ *R "'iTcfi 
~ ~cc:r c-lliillld.x 3ffi ¢x0lli4T ~ ii!lg{l)'i ~- CfJRUT 3lfGl1T 3m5.l 
41f%C"<lii:P:ll 0l f.iflJff.illBijxilx ~ ~ 8 c-lllillld.x ~ 3li 0 JOJI~lll S)xi'{~r 
flJii\Jllilll ~l\Jll~il ~- £JiilllfCI'6(\t:f "CfCf)" ?Tt?T~ ~ ~Ulllxilo~ ~ flJii\JliCYJI 
~:~ '{l)qj(ix 3ffiKl 'q<$1 '<f1.T2fj(i ~ "CYJlTJ"ci". 3ffiff, JiiOifliillJ l:;CfCf)ixiJo"j crofquj 

~ cr ~ ~HicYld'i ~ xi\J"lltlc'il ~. Y\Jllth11<t> xi\J"lltlc.-1} tfOT :fff41. 
"{~ ~ -g- WcftuT Cf)F1 ~; 3ITfUr eft" ~ 3TfUTUT % C'R c-lli~·"Hfl :cpcfjur ~
c-£!Pjo3il 6l'{lllibiOijti:J1 lffi ~\ill'<i'dl<$ % ~ JC/cjpti/il ~ ~- [(~ ~ 
·social eontract, Book HI, Chap.4· liU ~ ~-] CBNo'f 3lW ~ !>I~Tft-q"'j ~ 
m \3""G"ffi !>lCblxilll xi\J"lltlc~xi!o"! tre=r=r ~ ~ lfOT lliR>Cblo~ f.n:rf m ~
Ji I 'i C"<ll Jl cYl C"<ll, lfUT ma:m; . \3 Ci x fCl OljJ xi 3mCRl 3l xi o II'{ ll I, ~ fcl ~ Cb1f2\£::1CR· 
~ ~ii:U'UII JiGd'lfl <RrT 3ITfUr 'citT ABCf£11 ?:ffif "fCTT2fi ~c={n"iti:IIJilllict ,;qJ~o3 
~~ ~ ~ {1\J"lllilll ijfJI(Y(ll ~llxi'iCl!Cl{~ ~ (3rrfUT eft" XSl~l'&lxil 4i1Uif!J'i£Jf 
3lld.ICflltct ~-) m ClfGR~ ~ ~ l>lq\11-rfl ~ 3mT ~ \!Cb~Cf>i'i£Jr 
~ Cll4x(>{l_l .\JfRlld ·¢! ~ ~ S)fl'{lll ,Sl<t\1"1~ fCI'ii~ICf)J;fi qRoiiJi ~ 
lfC!100 m f<ncrr ~ ~ cp-ffl_ ~ ~ld.cill qRoltJi 3lW ~ ctt. 
'~ i illl ~ Cl?l cplufl- ~ 3l R:z-1 fCf I Ciil 'i qklll 3ilfUT 3l ~II ~ Cf) I~ Ji I o lfll C'll, "CfCf)" ~ f?l Cb <i!SC lll 
'ilJJICYJI ~ ~ cRl" ~ ~ 'iiJI~Cf) 3lxi0l1Jxilo~ 'ff1T ~ ~- xi\J"lll'i£11 
3l 'j)~ II xi 'i I ill ~ Cl x Cb x o~ f¢ fl~ tfl ~ CfTCC11 cRl" 3fTfCfi ~~ Ci l'i i ill I xi Ji I \J1 I CYJ I ~ 
(3l~ c-lliilliCb~ ~ "fl1i\i1 ~ m) fli\Sfclo£Jixilxx:5ll ~- ~ ~ 3l1% cp'T: 
"~:~. ;eror <tJxOlllxilo"l wnrur (1~Cfjjijj ~- (!¢G~Ci ~ ~l'{iOIJ'{£11 
Cf>lll(\£11-ql l=fTlTUfi ~; liUT c-lliilll~ctl Slc-~Cbij\JlOI +=rr?l ~:(1T c-4141x"ti 
d. 4 1ii5°£!1Xilo~ :J)L(1qu''j ti\S4\SCi 3ffi'CiT. 3ffi ~flCiHI 31m C'llCbiJitl Cl!CR~ f11:ITur ~ 
3llfUr c-lliillmlol ~ xi\J"lltlc'il x~ % ~ ~ ~? ctfr ctfr 3l~II!11Cbl~ cp'T, 
\Jlft ,;q i ill I &l fi}=c•p I Ci ~ C'4fm ~ Cf) ~ Cb j ~~ x-i1Ttf ~ cRl" "ci" ~ Cb~ Cb i'i I 3lm ~ 
~ tmfrc;r cp'T ~ xii4\Jlf.iCb Clct'iiJiU qRoiiJi UfUl ~ ~ lfl"R"f 3ffi ~ 
qnft 'ixiC"<liSlJilulil ~- m % m ~ "CbT?' 3l~II~Cf>Jx-q~ ~ ~ Ptc;Nufm 
3lxic1~'il ~- CfJRUT "l3<IT CbiJilxilo~ 3li4&'LIIC'll JiHd.l'ill ~ \3Gt:IR q)'{1l ~ % 
lilf8"r 3R-fOT ~ "'iTifl. m ~ \3 C'\ <:\~ te I flldT ~ ~ QCb~Cb {ill I 
~ \J11°11'{lll ~2ft ~ x-i1Ttf ~ '(-lJiJ\iliJitl 3fm ~ f'ill"f?JCi Cf)x0£11'(-!IdT 
cBT, Jl 0lCb'{l)'i ¢Ill (\lllill 1 GTtl'i IXSliC'1~ ~ Olllxi ~ ~:-=cr ~Cb~CbiCJx ~ 3JIOid~(Yl 
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('W"li\J1i11) 31(Yf1T ~. c-<ll'ill'liiltfJ S)'<i~<ll ~. ~ Cf)l<l~<ltT.J'"'! ficpc;q.-rr 

'1<if1\J1~x~«fl cr ¥-t~IRl~~cr ~ ~ ~ .~ ~ ~ ~m en 
4'<x:Yxi-il mo ~ ~ 3ITUTC1T. &.//IJNI'd/7 u~rf)if! ¥,tll<il~l<il'< CJC>r...:rrq 
~ m ~- m ~ ~ ~ ~ '<l"<ll'ill "Cf)6\J1T £l~c>ii! ~ '<l"<li\J1CJ<Xl 
31 Xi 011 ~ L~l ~ (x:n~~=rmt1") ~ ?f!l122i t Cf) ~ 1 ~Ci ~ \i'fffif Fc1 ~CJ 1 xi 1~ L~ m 
~ ~- c-<ll~dl'il (~ ~fc1Cf)dfclt'J4)" 31xiOII~<ll \3£i~d> ~ "fliT) xl"<li'il 3ffiiT 

~ ~ ~ ~. ~ 3fW ~licfi'iJI 9)'<%1\! Cf)\(O'QICJI'i.['i Cf ftl~ cg6 ¥-cc:rRf 
~ l{?,C:O'QIT.J~ ~I<'NCil ~ fc1~ ~~~~~Sf Cf)\(O'QICJI'i.['i ~· 
llc-<l.Ci'< ~: t ~ 31~11l'!Cfll~ ~ C1fTfCl ~ ~ ~ ~ ~ Cf)l<lii'dll'il ~tl
~- CffiUT ¥,t:Jml<fr Cfl\( 0'Qid ~ 1iT6 "fitr ~ ~ "Cf5R 

CfCI~Ci4ul 31f«ifC41d ~ ~ICfldld; ~ ~HI'N~ t:'IO'QI=cfr ~ICfL!dl CR c-L!I~'ic;~ fcRo5 31ffi. 
31~11l'!Cf)l~ iil 01xii'dll ii'"l'IRlCfll'<i'il ~ Fc1~1te: PIL~Ci¢flii1Ci 'illc>il<lc>il ~. f1x-rf ~: 
~liNd ~1k1i<1'"'1 ~ ~; 31~ ~ ~ 1=!fc1CiCll "Cfl1<l~, ~ (~t:ricl Cfli~ 
~) 'JfTC!fTrr ¢1!0 2/HI fl ~ -gffir ~- Lffij; ClliCJ61RCf) gCl\fllo~ 'icffil'il -gffir Cf«1 
3iTfUT (~ Cfltc>qf.iCfl 'ixid1~1) m 0R_~te:l'dll ~ CJ.Ic'illc>i ~ ~ t ~ 
~ ~HR!d. 

~ll~<h1 ~Jitfi~tstll(f} lj;l{l ~ 

Clxofj)f.itaqo) ~ ~ Ci61'dll 311~1<ll'ill fcrirR CfROT, Xi14\i!f.4Cfl 
=0..,.1 <l~·(\,.ll.....,i&'"""k4+1l t:JUII tLII ~ :ra cnc¥f :gT "CfCP ~ ~ ~. C£l fcki Ci:, 

~ ~ ~ oxfclo11~LII c;qf<ffi'dll ~ '4T6"dT 0:rr ~ m !l)l{ldc>il 4xCJF'Jl~ 
~ 0 'Qid <TGJ ~- CffiUT ~ ~ "CflC111 ~ 31ffi ~. ~:c;IT ~ Cf)(>iSOJ!-il 

~ ~ ~ ~ ~ l'IRlrB'dll ~ Cfl~I~Ci ~iCfllx:YG cnco 3ffia 

liT l'!Cfllx-i! ~ CPc¥1 ~ CliCf<lld 'HiiiRite: ~: -~(\tllttt<ft ~IBH1\Nt 
a!r.rttrno-rrll '<,...,, l!ITTI ~f;:ft, '"ttT<f \J1 f:'-1 ij} mCfi <t>) 0 I e-ll I ~ "!l~a=rRf ~ti) ~(>T' 

lltqtqtfict ct'fCt$1t;:ft cl)<t>iift ~ f4i!txta tllltcflct· 

Lffij; Q¢~-f~Ci 3Rl ~ <ti ~. S)'<i~lll '<I"Lit~fl 'PW l'!Cfllx~ CllCJ61'< crcf.-r 
~ m ~ i57dlt!SIJcifJa a)¢ictNf5 {C1fC4$1t1'"'1 C'llCf)iCfl~'i") ~. ~ t1oT t 
'<I"LII-i! cpp:R ~ Cfl\(OII~LII ~ l=fT5f Cf)Ji~4UII-il ~ (<m>IT 3114~1(>11 
XiCJ1ttii Cf))~l~. ~ ~ fcl~Jt'J0\1 311401~'1 ~CflC:CJict~'il c>iPICiiCi); ~ 3ffi ~ -g.q 
~ 31ffi. ~. ~ ~ \TE[g C/J'd/dl ry CfRC17 (~ ~ 'FP :rttm ~) 
CifC4$11..fl C'llCfli'il ~ ~ iii\5DLIIXi ~ WC/iff llT'iJT 31~ 3N-IT ~. <jC\t:Atft Cf 

~~ ~ ~ CifC4ifclt'J41 ~CfCiqu) Cf \3El\540l 6/)(102/J=c/) IJ'<C!Ff'f) ~ 
~ ~ (CffiUT, 'iiG'"'ICi'< m ~ "d" ~:~ Cflx<:lic>i, 1{)CfC"1" ~ 3ffi Cfl'<DLIIXi 

CfJlufi ~Cf ~ ~ CR.) 3iTfUT liT ~ Q Cfl~ Cfl i iiccr "Cfl"Ttft ttl"! sf! Ci I Cfl '<ILl c>i I 
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'<lv-(lj-q"j 3liYIYffld cmtl" ~ fcl~lt:C x=fEr-"ff1-TI 6cfr ~ ~; m 10 fPi$t~dl 
~ (-;:flcitf.iwl BPI ¢'<011~<ll) F!l<icJ"i~)C'\slrurr ~ flioooll~<ll ¢ct<:Il1Cl'<il 
31Cldii<i 3R-fffi. ~~ l1WTI ~OIO(li'Cll 01~ .3R-IT ~ ~. Cfil<l~Y~(1ji) ('<1\Jiflfli'Zll 

~tft=cl) frruP:l 'SIClCf'i dfi:l$1Hl C'il¢lilll ffrG:tTic1AT mtrRl ~; l=f"RT ~ 
ffiJII<:!il 3Dt ~. ,(lji)~ ~ ~~~ ~ \ifl<f. 

¢1<l~Y~tli1l ctcroo ¢1<l~<llilll ~~ ~. m ;;ql<llilll dclCJiflclttfl 
«rc'f:z) (~) ~ Gt<=Jfclc'l 3Dt. m dC'iCJI-<li11 cnLR ill Jlxdij~il'< CWc'IT; ~ 
~. d'<I\JiYIXf'i ~o11~<ll ~ ~ ~ dCJO'Qiflldt ill fC1=crr \3Y(llJI ~ ~. 
m ~ cptfr ~ ~ C<ffi>IT "ifcr c=ru- ~ ~ m S)fl~<ll q l'<~<l it1 fCR;rr 
c1Cb 0<llff lcfu3T CWcfr. (vae victis) dfCI $11.-fl 'ifl·c'Jflll (3PTCfr ~ fc1CB8illl Gi 1\Ji~c;l ~.) 
Cbl(l~q"f~diC'il ~ =qjJI<:il'Cl :f05 ~ Cl)RUf ~ Cbl<llcl<fH ~ %, cRros, 
~ ~ ~BPI CR"OT ~ 3Dt; q ~ cmtt ~ Cf)'(O(lj-q"l TR\n 

3Dt q)f t ~m:rur. t ~- 3l1fUr cx:nu:rr ~~ ~v-<ltjfll'< 3ffi cmtt ~ t 
{51 xl '(5l '< C<ffi>IT ¢ ~~ q o 11 il crrc:-8: ,<ll ill I \Ji CJ 05 x=rrrr 3l fl flll jd> ill t cnr=r ~ ~ 
~ill\Jidl .. (cflir ~ ~~<l¢~11'01 (medicine) q tt4~11'01 (theology) m ~ ~ 
~II {Slim) 'm ~¢GttJ $tlc'lfllt ~t<tc"Hfllil'< dfCI$1t<=JI<:Jl -wm 3JllCfrq {Sli&JiZll ~ 
~- ~O['iil dfCI$1HifcltSl<fl \3~16'(0110" ~ ~ \Jfrcf ~. ill tt4~11Bll-cfi 
qRiiiR<t>;l 3fTt (~ GFr ~II{SliiZll Gi1Gicfk1~ -g.q ~ $.) tRg cp)ufr t 1rc 
c>Tm ~ ~ ~ ct1 "ill qRiltRCBt fu:urr BIC'l<t)o~illt ¥ ~ ~ ill&l&il ~ 
ctJ ~ $P <llill 1RIT'<T ~i I CJ xd fd-urr ~ ~ 3Tft' 

~ dfCl$111 fliJII<:!C'll ~ fctcrr dfCI$11.-fl C'ilCbi41 XT\iiT ~ ~ 
3Nmr ~ cr ~ '~iUI€51 ~: C5RUf x-r&m ~ Rl~4>1illt ~ ;;qllJ~~tfrc;rr 
3lQR~14qoj 11flCJJl. ~ x1Vii41 fctcrr ~ (fllil18iZlt dfCllj'Hix x:crcr:-=c.rr ~ 
iliC"Jfcl 0 1f~<:jJ.) ffl=JJIJlj4'J dfCI$1141 C'i'i<t>iil!J crrrffi ~ !5'10(llfl ~ <fU1 GjflOlJifl 

11rT ~ ~; ffi, ~ +ll¢05qull~ ·~ ~- !HII~i11iZll ~ ~ 
't:I'S 0 <llflldt, ~'i't:li'fZlltl ~ % ~ 3llt. 3l1fUr dfCI$111l cYlTin QJC-~ 
'<il 0 <lld q 1lC QI'SO(lld j051dil (mrciTf:) 3R-fl10- 3-lfffllljJi, fCIJidiillil ~ ~ 
-8- frj ~ H I C'1 '«fl '¢ '< cfl C'1 31W ~ tToT 31 CJ I \Ji q"j ~-

Cl «jf.'1 co q oj 6fErill, ~ ~ ~ ct{ Cl 61 '<I dl <YI 311 il '< o I il; Cl)RUf 3lT1:JUT \RTf 
=¢.,.,1<l-=-~<ln-ri""TT<=JI 3lj~i'(t)1 CliJII<lC'll rrrf6vT ~ Cfi'lol,<llc;"l ~ ~ 3HiOII'<<ll 

CBI<l~<liil ~ \3~1t:xol J:§OIJiil ~ 3l1fUr ~ CBct<:IlliZll ficn&G~ill ~ 
l1RT ch flll 'i. d x, ~ ~ CBXdT <loT wzrq ;:mfT 3R-lT 6ffiTUlT liNOT tft ~ fcl ~:j J I \1"1 

311%. C})RlJT <=Jic;ld'< l=flT Cbctct{lifl ~i-¢&G'il 1"icfliZll ~ ~ ~ 
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3TifUr ~ fiCfu,.,l~oSil ~ xii4UJf.iCfi Chi<:J(\<:!I•.n X"~~. Cfii<:J~&IIll ¢~0 11'{<:!1 
Cllfcrd¢~ ~ \3G~~<:J ffi xil4'§u<:JI'CJI ~ICfLidl ~; ~ ~ C'1'1¢i'illl 
Cfi0541il f14id~ 'fCBT, ~t)- cbC'"<11"i<N, ~ 'l:Wil~¢ ~m(\C!I~ 'f({) ¢Ill~~~~ 
~1\J'll'C:Ic"ll ~"lfclolllil cpr:r W ,llii211Cl~il ~ ~;TI cmfr W ~ ~ ~:~ 
tTum' ~. ,lll~cXsil, ~051d,.,l&t Cfi(Yq~41'<i'i (~t~l'flld"l&t Cfi(Yq~41'<i'i) ~emfrc;T 
3ij11ci1Cl 1:flRil' d Lf) I q C1 ~ i3- 3"!1 4 C'"<11 &II JTitfrn ~ tl ~Ill &II ~ 

<n Ji3010lllill 3Tci3RIT ~ ctl. \J'lll'dll ~~~~~.ill 
cmfr \lll'dllxilol ~ CfRti ~Olll'<i (YilCfii"ll 4~CII"Jl~ tufR "'lTT3J CfilOI\llle,;l 4~c#lll 
({)Ill(\ ll i ill I 6f'CFf'Rf "l Xi Dlll 'ill I ft~ ~I \J'lll<11 ~ x-rcr<l ~ cti, ~ 
~1\J'llifclflGSf ~ ~::cl ~ ~ fli05C!I~d lllfcl~l11 ~ ~1\J'lli.-fl EldtYlc>'lll 
f.i 0Tlll&ll ~ cpt.frq Jii'"'L!dl torR "'!®. 3TifUr ~ \f({) &, ~ ~ CfilOkillc_;l 

~ <t>Cl051<t>C!05 ..,. ({)~011\{lll ~~ ~:ill CRil"<t>" ~ ~. ~ "ill ~:~ 
x=ITlT 5)Xi '\ lll ~ I \J'lll d (jC: I <i c ~ err 3llTcfr Cii1C1T 1RrfCl ({)f) "l if! C! I <t> fCl Olll'{i ~ 
¢~011~ ~. 3"!~11\>!Cfil~ ~, ~ Cf ·fcl~Cl"llliRCfiC'Cllil ~ Cfi~OlllfildT 
~ 'Wf ~~ 3"!1'<1~~ ~ ~. JJCliiCJt:IR¢ Cfi(Yq"litJQ-=q ~ \Ji!d'l&t. 
lll\3&1c, "\JilT Cfi~IIW:t51~ ~ <:fl"CR ~:UJT dfCli'CJI ~l(f)CJOI ~ ~ ~ 
Cfi11~14°JI CfTC'd" ~. ·Jffl ·~ ~ ~ dfCliC!~ \3'H~cYltYl &JIIC!t:IR¢ 

·3"lJ il '< 01 i:l 3'11 4 (Ylll d:l ~ ~ ~ c#r, \!1 \Ji Cfi I'< o I 4 <;0=11 'ill I, faun ~til il!d'hii<ft 'f({) 

·~ :qpn 1%"iil fljq~d. ~~. ~ '{~ld?Liil ~ ~ ('[ffCR ~ ~ 
Plll~i.l 1xidl&t .&lfUr ~ ~~~~~ill 'Wf ctcroo Plxillli.ll ~~tUl?Jiil 
~. (R xi\Ji;:fjfc1 (liJOj'{iiil m ({)'(O[jj'(116l (IT f.illd4~u'ji.jj Cfi1R ~ flOlllifr 

~ ~ ~) Ji:OIJ1i1 ~ <LiiCJ61RCfi <:Jl\Ji({)dl, ~151o.!qol ~ ({)lll(\lll-41 xiCl?(Yll"ll 

<:IT ~ ~ fi 2.P &<H I il d '< cfl ct 'll11T \JR 311 4 C"lll &11 ({)Ill G lli'C!
0
I xi({) CXl "ll 

'<IUJ~lR161'<'1~'< 3"llCl~llCf.ld~ ~. f¥~6"11 Cl?lll(\lll&ll, xi\Ji'i
0
ldi&tl • 'C:IIC"toll~ ~<c:Ff 

~ o~RJuj ~ CJTC'Cf ~. <N .{i[T G'I·'C:Ii'dll xiLt'llll&ll Jii'"'Lidl (\lllll&ll 6ctf ~ 
3PlCft '<it:\Ji8A ~ ~ '!lvt;fJf?t$17-cfJ - ~ <fldl~~ '{jfilld Jl'{iOII'{lll 
~1\JiCfii'(O~ dfCli-ql ~ ({)'(011\{lll c;qfcffiifr Cl)(Yq"JI CfRti ~; ~ ?J\JtC/?JI?Uf) 

;f}f?t$JJ=cfJ - ~ xi\Ji¢1'<0llli2llil Lf)Jll(\lll&tl ~ o~o~~~ ~Rl¢al ~ 
61 "l Rl o 11 '\ lll c;q fCrd -ql ¢ c:;q "ll CfRti m ~-

~ ~1\Ji·-tlffi~mil ~ 9)«>l<:>ii>!Jilul ~: \JR '<1\J'llli.<ll 'C:Ic~JiU ~ c-41'dll 
=-c:x:TTi ,....,'< ll,.,.l '< I \J'<:j i ~~ 3l xi cYl C"lll ~ '5 05 Ji o5) d q o II ({) 111 q o II \Ji I o I C! &II 3nfUr ~ cplulJ 
~ ' ' 
3lT'Cfrcr ~Sf ~ ~ ~ <N, wqtR ~ "l\Ji~fliil'l! dCltYlc>'lll PlflJff.i4Jili.<ll 
3JIG~Iljfll'l! ~ ¢Jid~8&11 ~ <:f~ 61"lfcldl ~ Cf ffiillld &IC!¢xld C'iC!({)~ 
cpp:r Xjt:fRUTT ~ ~ <nifr ({)I 05 \J1l t:)uT i3- ~ 3J%, fcl ~l tl d: 'I! I 'V41 'ill I 
~ll'<i"l¢c-<:Jl~ <N ~ 31% - l11T ~ ~ <:Jifllol ~~ ~mi~ 'fl1iltur ¢\!I~C'il 
~ c=Rr 6m -rmft ~ ~ \jOf)q fr di61~C11~ Cf ~ ~41<;41~ ~ 
({)l<t>C'il '\JiTcft ~ l=fiTfUfi ~ '\i'RT Rlfil~il otc>r. ~ ~ ililiC'1°1 ~1\iLI'C:IC:"ll 
4f%c1li.<ll \JffTfl ~o<:Jixi ~ g)o<:Jil1\cllil "'ffTffr err fcl~C!"JiliR¢iilll 'Ht:¢1~ ~ 
'Lf)CC\ '4&JT -g ~ ~ 31'1!1011'1!41 'f1cf \>l({)l~i.<ll ~I\Ji¢1~014C:0=11~~ ~ ~-, ~ 
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~ \3RlT ~ 3JIC1 ~[j Cfl 3lffi lJ I 6116! cfid Jl ~ ~ cp+fm ~ ~fR"croT 
-urrm. ~ 1=fT1TUfi 11T?r 'i #I il ~ \ilJ\j) ~. ~ ~ \3 f?\ ~ EC I !>l C1 
(Cbl[l~~~'(qo'l Cl'1fclrl<:1l -wm=r ~ xlv-[lt1c'il ~ 3JIOIU[jli'QI 0f?\<ECI'd11 

~) xildc-GJI<i ~ C11ciliC'1 dft CfRClT $. uR1 ~\SII~£11 xlv-LliJi'tl ~ 
~ ~ ' 

t1c~'j)Xil'1 ~;sq~llc:l-41 '11\J1C1c ~ oo. c1 x:crc=r:-=m CfR1iR TT!>l\Ji:-:::rr:Tixi=-n:rr:ICfJ= ll<\t:lci"l~c:'l 
~ ~: C'ilCflhl t::oo~gq, Cbt.!.1(\.!.1l-dll ~ (~ "CfJTifl c-LllilliCb;g ~11fiRCb 
~ICftflil 3iiT';) ~ ~. 3ITfUT c-lWldx c1 x:crc=r:'il Cfll[l~C'11ll C{)'(U[ji'{i (~ 31~ 
Cf)j[j~[jli<ql fiCfl<A<iC1'1 ~ ~) x:crc=r:c;rr "ff/Wl ~ ('1jlJc1lC'1. ~ !>l\ll'dll 

t1 c <i :Jc6 frr:rTur ~I rl C'"Ll I ¢ i\1''1 'd1 l \Jil xI ill I d '51 \~O.sill :Jc6, ~ Cfl I [j ~ ~~ x l1 PI Til I ~ ~ 
uR1 ~ ~ Cb1Ll~~n'1 ~ f.i1:Tiur ~ ~ fuC'1T ~ f?loot&fl ~ 3Rl 
~ tm=rr q)p:fT ~; cmur cfi \Ji 18 &11 lffif ~ t1c<i 'd1 1 +wfcR -;ffi. ~ 
¢ic1l'dll ~'1R:IH, ffi'd1 ld \3 t1-squ"·1 CIT :J)L(l qu1 CITCT 3JXiDII'{Ll I ~ <ItfcfuC'11, ~ 
61. '5 \Sil x i :Jc6 firan f?l ii'l I Jl "d"'X -8-~ otc;r xI v-[j i 'd1 I ~ ~t:lT'CZIT 6116! \ll C1 61l &11 <01 il 

m "d"'X, uRT 'ilv-<011-cfl ~ * ~ ~. (eft 4xcb1Ll ~I{U<ll ~m 't-fCltcl 
61ii'lCbc m 3lflC'illjc6) vWR 0TI 'ilv-Llldl 1Xl'{Lll xlv-Ll1Cfli1 di61'5C'lli5l fTia5Cfid ~ 
\JiiOLlJill t:ilcBT ~ "d1cR ~ m * t1c~'t::tt ~ ~ ~ 3lllan ~<Tum
~. JJ~II!>lCfll~. t1c<il"ltl" ~ Cfl'(O[jJXitdT J'lXlrlC'"Lll ~ JJ.l1C'161\JiiC1un ·~ 
~ ~ Cfllii'lt4<fd ('1jiSjJUflqx GICf)O[j(-cjl 4"Nl"'Pfl f0>fi \JfTCTI.17 

~. t:II45·~4C·~II Cf){llll~ (3lliJ'(O!l(1 -.frdl' 3"JIOIU<:JHi ~ q;so11~ ~ 
...,.,tlr:-\Jlr::ICb.,..,.,l x=u"'*D ~fXi s_ cfl q a 11 iJ {~ ~ t11~ lJ ;s 61\Sl ~ _ x=<ll Cb 1 x rl C'XOll crr '<jil fc1 &! c>\!:11 

+=l Ill T (\ Cl I~) FN f.1 'I! I 05 <01 I '!Tc6R \3 c;c>{ t11 Cfl '< dl C'1, ~ -q-Rft~ Cb I <01 l1 il 3lXl ~. tfOT 

Jfj~ ~ f.1Xi~ll<'.lx 3'1R1wJOJol Cfi'<O£tt4t'<"ti ~ cr ~ ~ ~~ liJlt~C'1t 
~. Ll'I\3C+c, •f1cflfclill'< CflxOJt~ xhrtCfltxan. ·~tlt ·~ ~ 3"lXicYl(Y[ll iJilt(>{lliJt 
~ ¢'<1£1&11 ~ ·~ ~$r ~· m 61E:IO[lf\SIIC'1l Cfll£1(\l!IC'il fcRltfi 
3Hi0 11'{Lll xtv-£t~ltfl11iZII a"RI·ii11 T!«bl'< Cflxd'1c>1. ~ ~ ~ 31TI3" ·~ 
Cf)ju,~cfitl ~ Et-sfclul ·~ ¢xcfl<.>f 3"l1fUr CfliLl~Lllil \3c'"&it1'i ~ ~ d<'.ldlC'1. 

\T[j1' Cl4C1t::l4dill ~ '<1\JlCfllxUfl ~ Cfl'<dld, R!'d1tQCl\J1"1 c1 CR ~ m, 
cn=8'@c;=,c:-= ~ ~ Cf>xdtd; <PRUT c1 ~ ~ ~ ~ 1=frT 3Rlcmf. cfi 
~. c-Lli~J1 ~ 3lxiuti'{Lll ~ICfulil'l (~ <IIRRilld ~ ~ \illcf ~) 

17 ~ ~~ f.R3J;squj¢1'El err~~~ m Cfllllt{lli~~. ~ ~ <R<1 m<ff. 3Jtotollmt81 

-w:f <nnft ~ ~ ~ ~ ~ ~. fctqr ~ ~ tft 4R4<M(it ~ 
3lTUTC'l1 vmT ~ ~. 3RlTli'R ~ flicl\iiP!Cfl Cfllll~'{j'\'C.IT 3lR<ifCIId ~ ~: cnRUT, 
3f1TCfrq <nTtft ~err ifiJUicil61 ~ iP/2/<h!!Ji! t!CriT-lflT ~ tfi'R Cfi1fr ~ Cfllll(\lllj'<'llfl ~ 
~ - ~ 3ffiUT <R ~ ~ <nTtft ~ (R ~ ~ ~. ~ tpR ~ ~ 
~ 31"11\IICfldlil 3lR<ifCIIC1 <mJ ~ ~. m::mu:rr ~Cf)GflCi ~ fcrnR ~. 
'fltcf\IIPJCfl Cfllllt{llii'ZII 3liG~If'jfll'<il <R<1 ~ ~· 7:lTC'ITil '<1\IICfll'<otqS,&:~ ~ ~ ~
- 111?1. f.'mTf ~:~ ~ Jl!OIOII~lll WRff;:rr, ~ '<l\i1Cfli'<014S,&:I 31\iff ~ l11om 
G6iquj<Cii'ZII ~~ qi4"1UII'< ~. CR i3(>[Cqafi ~. 11cfcfliT ~ ~ 3lfUB. 'fGici?llliZII 
mtcR ~ ~ Cfllll~llfi'< t~Cr~T f.1Bfur Cfl'<Ollitlld'l ~ ~ m 3liCJ15"llill ~ "CJl1R 
~- cnR0T cRro ~ '<l"liEIC:11 c~Cf>OIIfl 3ffi<;r 
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~mu:rr ~flfTfCf) ~ttr +JIDI'<iilitT ~ R~ frriTur q)\(O[jJ'{iiJI, <Tf 
i11Cj)Lildll ~ ~ICf)CJO~+J'Cff ~ ~ ~ c=RJ !'1¢1~11(1 <tr cBT, ~ ~[jfcl=dcf) 
~ fll J IJi f.i Cf) "fl'6it.:fiurr cil lcil \11 d ~ ¢I L1 ~ Ll I <:ll xi¢ 0F11 'i I Cf) I '(T) m rmfu=J· 
fctcrr, xi\Ji1ldhl1 x~ ctcroo i11Cj)Lildll \SICJCl~iClx B'l·llxDLII'<ild"i X%f:~ \"3Et\SY 0l 
~~Cllfl -&\3? m ~-~ ~ '<iiJIJif.iq:; Cf)ILI(\LIIdll xiCf5(;;q~~ 3li$11YIC'i'i 

Cfixl~i1 ~- (~ ft~ ~ Cf)ILI(\LIId!l <:l~Cf5tld ~ \iEt""\5 ~) ~. 
c1 ('LIT ¢1LI(\LIIC'il ~ ill l1R tcncl, ~ ~ c1 CllClt\lxld \LIIiZliYI'<f'i 
XjC:UL!Iflldl ~ %fUT, Y05CliC':I -~ ~ fcl5crr "ffCT ¢1LI(\Liii11 ~- q T-fEt" 
~ ~ ~ W1C'i~ ~ ~ 3lffiq dCJC11C1 ~-- m I>!Clilxdlr 
~16G'tUC'iiC'il (~ \LIIiZl1Ci'ii1 "fl11$=f ~ IJiiOII\LII 3l<x:l!Lidc>il ~ c=RJ) '<ig)tel(i 
3JJOjO[jlfllcfr q ~24'Jqfl('i xi=Cidfl WClJT ~ ~ ~ ~ f)u[jlf!Jdi m 
q:J'{jqo~Cb \"3Et\S<$lxi ~ ~ ~ 61 ~ ~ ~, c1 Cf)ILI{\LIIdll ~ 
~ ~ m ctcroo 't))CiflliZll ~ 6!lc>iC11C1 cr (X:lldfl~~<ot"i 6!lc>iC11'il \ifUL. ~ -8· 
CliiLI(\LIIf?l~4f=q ~ 3Tfficl 31fiT W Cf)l<t>dld. <Tf 4'Jflq~cB)q_qJ~ ~ X%f:c>IT CT 

S)'<i ~ Ll I C'i I !fl d ¢ Cl C1l. ~ 3lTC11 ~ ~I i \1li11 ~ ~ \11111 1TfCI""CiJ C'LI" '<Nl'ci'l 
d'fClli11 "VITt:r ~ 3TTfUT ~I~ 't'i ~ Cb'T, {IT d'fClld!l ~ -~ "ffCT !>'I¢ I x~ 
~ ~ Cf)JxDI!jo5 ~ ~- ~~ ~ ~ cBT, ~ xi\Jl¢1\!0~ \KIT 

.fd Cfil u~ 3PTCfT ;q'14 Lid~ ~ $, ~ C'LITi1" ~ 1'11 4 l'<"j\'i \!I 1Ji¢1xo~ ~ ~ 
~- ~ :ffi +£&1d'fCli'il ~ml ~ ~ 3l'<i(l"[[ljdl, (~ t:t'I\SLii'il 4JI£i=r1:il 
1=frT '~ 3l~i&"lll~) {liJi1ldl q ~fa<Hdf <:ti'illld '<iCI1'1~1 frritu"T ¢\!DLII"aal ~:~ 
\"3(\~~IIC'il 'ffl'C ~ 

Cll!Clt\lR<$ d'fCI~F"IIC'il «< XjxiGiq_tr cil'if?loLII'<lldl ~ 3mft iTI ~ dxf?lo'l 

~ ~ ~. -ClliClt\IR$ ~-~ Cf5ctClJii"jq ~ 11~tacf> (~) ofilf4t~;=r, 
~ ~ \1;R,:GtsC14H{"1 (~:q)ill \fCP Cl'<"~~~LI ~) XjfiClld ~ \IffClT, CBT, 
f(ru:rr 3H<hfR¢ (t<t~qtEHRo) ttfCti41~"1, ~ :cBcroo ~ -~ 
«lld?LIIq\! ~ clfCll41'<"j\'i XjfiClld ~ \iffCft? 3li¢1R¢ d'fCllj'<il'< c1 ~ 
~ ~: 31m ~ ~ (()X ctl, q:_ ~ C1'fClii11 "CfCP xiJ'<illiJ<x:~ ~ ~ ~ 
~ ~ CfRi) ~~Cf)~~d (~ ~~ CJ?lOI(llc;"i 3Rl ~-) 

~ "£lT ~l Cl C':dll d'fCII C'i I frr:"ffi:rn 3J1JliFf ~, C{)RUT Cf) I L1 {\LI I~ <'fCf ~ 
~ RH~Ict 3liCl~LICf5dl ~- LII\"3C'ic ~ C'f'fCl" % :cBcroo ~ ~Jl(l"[[l ~ 
~ ft~ ~ 3ffic;r "('Rq 3liCJ~[jq) ~; ~ ('LIT ~ CllCli514dl, 
3l"s:JC1cii\J11Cl 0~ ~ ctc11 ~ "('Rq_ 3TTfUT ~ iTI ~ (~ ~II~CJd ~) "CfCP 
¢ctCllc;l 3ffic;r m, ~ Cfkd'iil!l ~ ~ 3li¢1R¢ ~ "(X:l"fflT 

~ ¢1<t>C'il <1crrr m ~- - 3lTC11 mcflc;r ~ C'f'fCl" t '<JvtC/}'f!ufJ rfJrfJ~til 
3Tfl""& (~, ~ Cf f?J~CJ'illiR¢C'CIIiZll ¢1LI(\LIIi11 ~) CT ctcroo ~ cti8i<h 
3f~'il 0 1 (problema technicum) ~; LII\"3C1C': ~ C'f'fCl" ~ 'f!lvtrfJrfMJi; J!?1& CT 

GI{SlqlllC'll ~ ~ ~ ~ m ~- 3TTfUr 51~ <IT~~~$ 
<tl". ~ ¢1l1G_l11'j'M ~ ~ 3lffi; ~ ~ ~ ~:"'fZIT ~ ¢1l1G_l11'jxilx 
qll!Olli-ql GaffiT ~ ~; w "C'1lcn ~ ~ ~ ~ ~-; 
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\£1\i'ZII'<ildl ffi ~ -;'.ffa<J> ~ (problema morale) ~. ~ ~ ~ ~ 
~ "QlJT CbctClii!Adl 3HidJ('{ll 3iiG'<I~dl ~ ~ \ill 011"{£ll ~II~Cld ~ \3~,Gte 
lf:UT'fCllfl ~O[Jif11dr 1'<i"{£11 d'fCli<:Jl ~ Cf qffi('{ll ~ "QC\® I:lTc1 
~-3{'fl=tl'il~ 3lm ~. 

qf%cfr ~ ~ xl\iiCfil£1 'illg£1\-q"l ~ fll\SRI 0 £llfildl f.1x-Pil~ 
=61 x:TT[jrril q'-~-=<:p~"l ~ .m=roT ~ 31ffi. ,;q, G CJ 1 ~ ax fCl c>l00ll 13 1*ll dl ~ f.1 £1 t1 w~ 11:11 

~ ~ tRrr $. 3nfUr c=Rnfr. ~ 'HI4\ilf.1Cb Cbi£1G£lli'ZII dJ.:r al-:iiq¢"1 
Cfil 0 18t1 ~ ~ ~ ~ ~ ~lidlfCI~;qCf) ~l{i0{{'(£11 qRutl~i=cfl 31f.1~i1ddl 
~. BGT. \il'i8c>il 3ii~O(g!C'1J ~. ,£ll'il6Hl~"! ~ ~ ~ <:il"!ilol ~ 
ftffif ~ ~ ~ "CfiT, ,<:il"!iiJl ~ 3ii5Cblxlc>11 '(gd41oD ~ ~ 
'ilct>f8c>Jc>J ~; ~ C!Cflli'ZIIil "!iCll'6il "!i-8(\CJI~ ~. fclfclq !A~ii'ZII x=iEli(\Cll~ ctl". 
Cb G I RJ d 1:flCro "C!"CfiT '<N G I xI G Cl I~ ~ C1l Cf) ~ ll!:~l Ji I Cfid 0'1 Cb i Cl x \JlTfd Cf)100 ~ CfRCfT 

$ -g ~ 3if.1~'ild '~. m x=rcf xi\J"£14(\~ fcRTtrm \J"IIOII~ \3Gisxu1 

311 4 C'\!Oll c>il ~ ~ 5 I xi I d fii 05d I d il. (<TIC11 ~ ~ 3f4ClTG" -~ "C!"CfiT ~ 
'<l\il1lcfl$lli'Z\.I 1flffi \3dxfllc>1 31m ~ 3l~ \::1\iii'HfliCb 3Hi0lJ'<£ll \!I\J"£14G~ 
fi?t"ll=i'505·172ll ·Cfli:QGAiCJx "d~, ~ ~ ~ .Cf)J~GI m 
~ J.lf.i.~ild 3rrg \Jl CfRTX f.i~'ild :6ldl11'il, ~ \3CI'C'iEF"I Cf)"!O£lfil:JI :r<l 
qoscm:1 ~: ~ ~ ~ 3rnT ¢'<1\!iCJ'< 3'1Cldfi'i 31\!iC'\!Oll~. m m m 
~a'!T(f ~ 'qCP m~ ~ ~- £JI\3dc: SJ''li"{<Oll 3'1\Silo~~ ~ w"U!<:tfJa 
2//Vi¢Qutr'f217 3f.sifuf)i! f.iCJI\!01 -g ~ 6\EJ.ILk'll ~ m ~:~ m-8- % xiClT'il'il 
l1Ti%cfi ~. 3nfUr x=rcf !'I Cfll \! 'dll ~ '(g I \3'l 4 u II =efT ~ \3 \S fCI8. "8" 3Pl<fT "!i '< 05 q u'r 
\3fqG·teJ'\Adil ~ \i'ffil; qur di\!CiR:I ~ ~ ~ :g \3~Gte 1:11~~1\5~\5 ~. 
0)Ciflloi wur £J?'I!O<:fk1 qmft 3i~ ~. m ,;qmlol ~ ~~ ~c>lC'\!Ol·l ~ 
c;m:r \3 dck1il ('Llf'dll~ ~IT\ ~ \iffif ~ ~-C\ C\ 

[j I Cj {ii'i 3ffi ~ $ ctl, "x:rcrn~ ~tr Clll Cj g I RCb ~ q ffiu:rr 
<li!!T~ aBrm ~ 'Clm, 3nfUr l=fTT ~ \3fG:Gte (~II~Cld ~ ~ ~) 
3il401~1'il m ~-" Cf)RUT m ~. ~~Cb8i'ZII "!il4\ilf.1Cfl Cfll£1(\£lixildl c:r 
~ ~ mm \!1\il'ildl'<ilo'l 3iXi&l00ll (h"'Cli~liS!dld -g-=q m ~R1Cfl8~ ~~~~tl 
~ ~. m ~ -g dxfcl800ll \3fqGteiCJ\! ~ ~ 31Cldfi'i ~. ~ ~ 
~ CIT ~ ~ ~ 'Cfi"lfi 3iCJCI'i~1 ~. ~ "8" 3ilili\!OI \3fG:Gtel~~ 
~CflC\OIIdil ~ ~ <l"8". ~ "Cf>RUT, ~ 3lxiOit;fl ("C!"Cfil" Xl\J"Lfl"t:!l CIT fc1fcl'tT 
\!I\J"£li'dll ~) "!i4xii~I'""Ll ~ ~. ~lolxiiJOJ\) CflltlGI ~ cm<l ~ 
-g ~. \JR 1ft ~ ~Cit::l\!ld f.1t~fT:laqu'l ~ "\iiTc"f ~ m. Ptx=PI~'dll 
f.1Ltdif>~l~dl l{iCJl'dll ~ "§" "!ii~I~Cfl '<'l4'<j)(\trT ~ qRo11~ >R""Lfe:rrd" 3HU(OLfl=it Cf 
Cfll <:j C'\ ;q I i'ZII fi Cfl (1'4 ~ Cf);§ q R 0 Wll ifl ~ ~ 0£11 ~ "CfiT\!'TT CRt) ~ ~. ~ 
'<1\il'ilRI$11~ ~ BGT. 3ffi ~ ~. x=<lld?Ll cr Xi~H8'diL ~ ~Cb8JC1 Cfltxoll\!£11 
Cfll <01 q 41 'dll d 'fCl i jxi I x "C!"CfiT xi Ji I \ill~ ~:ill "C!"CfiT \!I \J"(ll d X:i El C:l d ~. 3TifUr -g ~ 
ill1tJ~Cj'{ ~. CfldClJICJ\! 3lT'tl1fur ~- 3JTC1T, lJifCI'Q(\tf \!1\J"ICfli\!Oft ~. ~ 
"!i~l\iiiJi\) 4R01d g)oll'<£11 \il'ixilft51'dll <IT d~i'il ~IRRH:~;"H Cfl'<OII'<tll cr ~ \3~Gte 

' I ' ' 
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~ Cfl"!DII~£11 ~xifTfCfl f.i£td¢J?s:tlfclt'4£~l fcn"cfi 5'cfi fdd'ctT \3C1C:Xj)C1C: ~ ~ ~ICflCil\1; 
fctcrr 3PTCfrq ClHld {) CllCR~ 3H"J"!DII "!£1 I, ~ Cf ~ Cf) la'i!Cfl C1 cnffi1 El c'l i 1:.\l 
\3~n:;:;;:oj ~ (\Rl: ~~ CITCR~ 'lxidlc1l C'il<'hd~) x:<Rf:-=crr "T0T ~.:r 
(\£11£1ill ~ ~ Ch"!cflc>1; 1:fDT ~ ~ ~ \i'll\3) ~- fcl~lt'4Ci: "¢RUT, ~ ~11311~1 
tmfC.!? tlf"Cl Ri <\t:TR'fil". x:<Rf: ~ CWc1 ~ ~ frr1tur ~ ~ fucm:r. m 
fifG:t:i Hi I jxi I"! ~ bT ~ x=rcf ~ ;q· ?I j <SJ '<l61 "! ~ "CJl"T1cl <t> Ch C1 C'il "\ilTClT 3ilfOT 
~ \:lJO[jjqan ~ ~ <SJI<SJdlCi ~ CR"dl". eft ~ ~ SOJJOJ'{ijct);§ '3TfLTUT ~ 
~· 3iW \JffUttq 3R-ffi. \TUT s=jjDJ'{iji;qJ l1c)" ~ "[ff \JliD~~ljdlil ~ \J1lllc1"'I(Y! ~ 
~:m murr Cffiild". 

fiat iustitia, pereat mundus ~. "'"X:II£11~ ~ 3R-!T. 00'fli;qJ~ \Jlllld"'lcYI 
x=rcf ~ 11TDffi ~ ~ ffiT ~"- t CffC([f ~ ;§ lf) I'< q_t ~II x<$1~ ~ Cf ~VTI 
~ ·~· ~ \34dPtlt1 <t1 ~ ~ ~ ~ 3lffi t Cfl"Cffl ~. ~ err 
q~JOJI~ 3"1Jil3JD£tlt1 ~ ¢'lui~~~ ~ 1Wf ~ ciCflDII~ ¢1£1(\£11~ ~ 6[00cf)c 

cn=cr 31ffi. ~ ·-g cn=cr ~~:-=err~ cl¢1-q"l ~ ~ illcY!t'i Cll4'< 0 £~1ifr 
~ 4\!CIHln 3"1"ffi' .. ~ ~ "ij)ctlill 3"1"~ ~ \JllB1 ~- (t ~ CflctClll'dll 
fcR1:md" ~) ~. ~ ~ 3"1"~ (>!lqcff \jffcfT ct'r, t (f'fCl" ~. Cf)JOIJ~~l 
~ S)fl~£Jifclt'4<ft 3H1dl('{1! ~ fcn'crr (SlltJis:tufi:!J> Cl·l<t>Fcldl fctcrr *i£~TRCi 
~ \Jfl\£ ~ <:4 I HI d) ·~ 3"1 xi dJ C'll "<SJ'ti 'll c-s:1 <$ CffCP. lil?f £1 I Xi I d) 'fletq~. 
Cbltl<\llli'Zll ~ tltclijfll"! ~~~~('{11 ~&1('{11 ·:crPT ~ '<1\J"ttE!c;lifl cr ~ ~. 
~ ~. 't"ti:sald2 <'hlll~~nxquj ~;:fclollmlel [~ (8~C1Cfl) 
::rJ\'J"[jfi'Zl 1 ¢04~ 'i:2:1 1 \Jlcl(i) \Jl!DH{)] ~ \JiCI0541xiillt en ~ '<1\J"ll iiHt6l'< 3"\fl 0 l:t~tt 1 

~ ~ ~- 7:fTilT 3"1"~ :qCl<t>lil '6lill c#r, ~IIJl¢"'1\!0l ·~ "Cfi"C>FT cbc>=<:u;l ~ 
'<1\J"<liil Cb<74-.IDJ ~ cr ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1:fTC'R ~ \JllB1 ~; ~ m 
~ ~ ~ "!I\T£l.i11 "fCfd":x:rr<ft ~ Elt1dJC'{11 \3f"q~t5CiCI'< 3"1Cldii'i ~- m=crr=c:r 
Jt~. t'r ~ (~) '<1\Jl'Pitt ~l\JiCflctil ~ w:i1iiil \TUT ~ ffi'i:T ~ 
~ ~ \ifi"G) ~- fct;<SJ§J'll t cn=cr. ·~ ~ ~ 3lffi· .3fW mq 
xi<'h~4CJx=q [~ (~) ~ ~ ~ ~ Rdl('{11 Cbct~l'i.lll Cif"CliCI'<il] 

3lTtl"ffur ~ lJJfdcpiOn Cb4lf)(Yjjijl fcril"N ~ \JllB1 -;:p)_ ~ SOJIDI'{"jj-q"j ~ ~ 
~ m "[ff \JlliJC'il Cf)lOkf!l~l !>!Cbl\!'ill ~ Y\5011\! ~- ~ 5)l'C:40JiiJI, 
c-tll'dll41{~'i 31(Y!"lT ..,. m ~Olj{IJj~lll ~ ~ TT 31ffi en ~ en m:UfTil" 

t3Ci\'{itol (Fcl~lt\ltl: ~ ~ C'llCbi~~ 3"1xidl('{11 ~) 3ilc-s:Jfc1x1tfr cr Rl'il~l¢1{1 
3R-rffi 31lfOr 3"1 ~II !>I<$ I~ oT Cb I 'H Cll i;q I lRfR !3l o II"! ll I !>I J I c1l Silfl "CbT mt-n. \TUT :q ill ('{11 
1\i"li'Zll (~ dfC//{!Jcf) \JWTT ~ <hiT. \ 

3"1~11\:ICbl~ C/?"gf.1l'dqu) 6f"EJffT (~ ~~ 41tloo"ICI'I!) ~fdCbdl Cf \!1\Jl'l"le~l 
.,;q'=j'i[j""'l-=d ¢'101~~~ ~ rrTif[ f!l\j(Y!c C2.fMtrt: ~ SOJIDI'{"Jj'djJ ~ !>l~ffJSOJtl t 
~ 311t 3lTfUr -ct- Cf) 1 t~ s=til ~- (\TITT <:ffi'IT ~ ~I Cit: 1 RCb ~ ~ <J:um
~ "Cp"RUT ~ ~ Cif"CliCl'< 3"1Cldi'i "'lTih) 3lTfUr ~ cpp:j11 ~. "Cp"RUT ~ 
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\34\!:JllJ flC\.lJOI!(>'IJ 'Cffi" Cf)J(t)OllJillJ ~lJ\SJtiJ\!i@l mm. (tu ne cede malis, sed contra 

audentior ito; Aeneid VI-95; ~ g)tei'il ~ \iff"\Yl "'iCPT, tfUT 61C"'Cl'cNiilll ~U 
VfllJT ~". m 'Xlllll~) ~ ~. fcl~tel61'<'161'< 3l4R6148~ ~ 0 11'{""1T 
g)te4°11C'11 cr c-lli"IIC'11 cp f1~illl!A ~ ";=f cn«<T, ~ ~ x=fli~ ~T 
11RCfr ~ Cf)SOJ Cf>Cl d q o II C'11 rr;)- cf)"! o II"! ll 1. ~ tll Cf) I~ I Wh 4 u1 lfi fl Clll ·cr 

u ~~ ' 

fcl~q I'H'tliCiCJ?l 3JflOIJ~lll. ~ ~ 3l"m 3ll4cYllld"IC'1 ~ >l~\IIC'11 ~ Cf)j<tJOll ld Cf 

e-ll I d"'l cY1 Cf) I~ 611 \]"jq o II Cl "! \Ifif ffl 05 fCl o ll I d i1 fl c;_:J)o II iJ ~ ~ 3Tffi. 

~: xi\J'ICf!xo~ ~ 3ffi ~ ~ cBI, ~ ~ \J'I61x~«1"'1~ fchcn 
rrlf)-...fi-'~-~~ fJ'f-l>TI-'H:fl4~ q Cf) ~ Cf) j ~~ C'1 <tJ C1 I Ci, ~ XT\JlT ~ f¢crr ~ ~ g)'H ~ ll I xI \Sll I cJ'< 

~ CRCl "'11ft tfUT ~ cl, ~II~Cld ~ x~ ~jCf)OllJxi X1112f 3HiOII~lll ~ 
3fm ¢Ill ~ ll 1 ill! xi¢ c:;q ~ C'11 Cf> I o 1 e-ll 161 Wf>R ~ ~ "'11tRl ~ "8- fl4xwi 1 '"<1 q cJr 
3l 'Xllll il ¢ 'x C1 1 C1. C{)RUT, \JIT ChTufi CiffillT g)xi ~ ll 1 >l d"'l 31 xi <91 <.Y£ll Cf! d ClJ 1 il \3 c>"&i 'tl '1 CB«'Jl·. 
c-lll~oo"l ctT ~ CllctdlQI (tllilll61'<'161x ~ ~Cf!lll~~~xqo1 Cli"JOlllxi w.rn ~; 
~ ~Cf)~Cf!i'il 1CC ~ cl ~:"illT C'11llcb1ilil qRoiiSOJ '+fPICiiCi. tfUT ~ c-lli'i'Ill 

CJ·~Iid'"'IC'1 cmtr ~ trur ~ C1l<P ~lcYc>'1Cf! xi6C'11Ciil. -a in ~ 3FT<fl 1\'ZC[x4UC1'i'Ill 

g)"lid51 ~ dCldld, ~UlCf)X'l'i ~ fC!<tJlli·-11 ~ <n<fT WCflll"t:Jl ~ u:rrcfr. 
Ji~ll>lCbl~ \J'I"IIilll x61c"II\S"lllcflC'1 tt4f1llo<:!l\J1~il x=fli~ rn Cf>ROT ~ 
"1ftrcp (TI'Cf t ~ ~ \ifR1 ~ cr fclCf!RiCi 41CJOIIxlll xix'¢dl61"Zl~X'rl 1"1~"1 ' c 

'f<l~co~Q"ilrr Cblll~lllilll CifClii(J C!ji~MRCb 3l.SOJC'161\Jl1Cloll CflxOlJJilll ~)tr crrct 
·6tr ~- tfUT \til il ~ xl61 x 3l ~II >l Cb I"! ill! \3 cYc>'1. 'tl '11 (\ Cl 1 ~ ¥1 Cb "! o <:! l"t:JI l>l ~ ,n §1 ~- \Jl"X. 

3lJ4l1T 3ffi l1Ff1 iliC'1c>il :ct1, Sii1Cl\J11dl ~ Xj'tfRUTR ~ fcPcrr ~ \LIIX:Hcfr 
X1112f ·3RrTIR ~, ffl 3i~IIQCfiiX'dll ~ !111f0Jlil?li"t:JJ "\Jfld ~"'I~ IDdT ~· 
ffl~ Cf)xO\Qifl. ~mar Plfllcflil 'X:r=r~ ~ollm Xf\tlT ~ ~ m2f otc1. 
"CfUT 31m "!i5"k1Cbb!itd1 ~~CJ~llGb 3iflcYlC'11 ~ in ~14(Y£llxildT ~ ~ ~-
31TfUT 311 q(Y£l] &11 ¥ 3i fl Olj ~til fl Cll"iil ~I Cfd'"'l ill! ~ d '6=1 $11··1'1 xi Cf) c:;q '1 j '11 3lf4UT 

~ 31ltfR ~ m -.=m3t 

Cf!lllC\.lll~ ~ lfC'iCi~ CJ'«j)f1c:e;qJj CJix"dCJICi <tm:r, ~ ~ 3TilfOT 
3lrr:::li!:r:T"!TTT1°11'=d 3i1UJ_ ~ 3ITfUr ~ xi\J1Cf!lxOIICf)i'1 Cf>lO!c-lltQ'"'I >lCfilxill 3TiaTq 
~ ~ cNltT xi\Sll ldlC'1 c>i'ICbi--t"l cr ~ ~ ~~ '<1\Sll i'il ~ 
3il414f!IC1 m Ci'fclij'Hixil ~ ~. 3ffi \JR 3m ~ ~ "'1Tift m. 
3il4(>{llflf!'lx -g ~ ~iCbR4~ qRoiiSOJ ~ QlCf)U)" -g ¢t>Si!>lll{1il 3lffi. ~ ~ 
'<1\Jioildl, --tldlC'11 ~ "ill l1R ~(>{li~ICJill ¥ ~ m "'""lTift. uRt '<I\J11Icfl tt 
x:crd":~ ~ 31CI1T\S" cpc;rr ~ "C'f:fl- ~ Rl c:p(l 61 ~ 61 x ~ xi· 'tl c'""l tt ~ cpc;rr ~; 
"Cf)R1JT cxrtu:rr xi 'tl t:~filll Cb 1051 C1 · x 1 \J1--tl dl ~ 1fT() ~ m -;:ntr ctT lTTCril" m 
xi'tlc'""ll~~ Cbl4c·-t'"'l ~-~ -qlfff.:rr fchd'"'IQl ('<D1T cnxrcrr C'11liC'11 "C'f:fl-. 1iT'1Cft 5CfCfl 
-g ~ ~ ~ 41f%~ct ~~ Cf>lOI(t!IQ'"'I >lCblx"t:JI Ci\5\Ji'I\S ~ -;:nfr. ~ 
CtiiClt:IRCf)qu"'l "X~ Cf)JlJC\.tllill (cnn:rGT cr \34\!:ll"l ~ ~ R~) 'fCP 
+=rUT ~ ~ cpwq m "'""lTift. ll I \3 C'1 C: fl4 >lCfi I'< ill! "!I \J11'"'1 dl ~ Cf) Ill C\. <OJ I xi fll '< 
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4R~~tsc; ~m 

"4RI<t>dl cr xl\l141dl lli'Ulld Ul<f\Jt~<t> ~~ ~'flcHd'ICi 
~'-=<t>...,......(Yll.---l;?j 1J,a5 ~ Si f o I i;) o II'{ m I;! <t> I 'Sid fcrnfi. 

Cfllll<p:nu:n ftraiCfii\Filo1 ~ ~ ~ii4\J1f.1Cfl Cfll""l(\""li'Ull ~ '~ (~ 
xi\J"\Qic-flc>1 lil Dlfli'Ull ~ "!1"\Q i'Ull 4\!X:lJxi~~ 3J~DIJ'I!\Ql, ~ ~cT cBc'JMI 
fclfcltr ~~) ~ ~ ~ m, ~d/-frr 'ctic!ai ''JT!C1iH" !)1~Cb XTfu. 
~ Cfll""l~~Dx ~ldllliq ~ ~l<t<"lctl ~ ~, Cf)RUT fc1'UlJ!)ICII""l ~ 
~ ~ICfiDII'I! ~- (31lfUr ;=;qj<QI-ql ~ ttlq\jj~(f)qu) ~ ~ Cfi(>{Fll cBc1i 
~ ~.) 31lfUr ~ cmtr ~ 3Rl ~ICfJDII\! ~- Cf)RUT dT ;::;qi<QI'Ull 
<SJ 'I!§)~ li i! ~ \Jil"G) WCbClT. 

~~ t1 m ~ Cfll""l~~Dx §CfCblli\) ~· ~- C:~IC\""11 fcl!)lte 

trfm~ "§" ~ ~ Cbl ~, ~ Cfl'""l~'Ull ctfCii<SJ'<l<SJx dl. ~ <t=r 3llt ~ 
-.=mfl -g wro f15\il~A 4'5ctl~'i ~ -m=r 3l~i~l:!c3, tt ~ ~~ ~ 
H14'5DIRI, ~i§\Jjquj ~ ~O\QI\J1Jlll ~ ~ ~- IJT f.1Cb~l:!c3, <=IXCf)\!U~ cB~Ml 
~I&Jkfic>'l (praetensio iuris) ~'1~qu11 (Cblll(\GII~D R!~·Jid'i) (>14Jlc>1ll ~'Cf ¥-tfti!T CWR 

~ \JTIUff -mrr ~-
31~11\0!Cbl~ ~ err ~ <PI£1(\GII'Ull ~ \Jl ~ 
~ 3ffic1 (\Jffi, l1PICfi ~ ~ ~ c;l'Ull:!d; (j~ 3liCI~\QCfliil 
~-) ~ €11 'Ji <'11 cB ~ l"i\i '( i@llc•fl d fclt::rArc;rr .w:fUT \!i 14 \J1 f.1 Cfl CfJ I \Q (\ \Q I i) ~ii <tl ~') d 

~~~ 

~ iifCIIc>'ll ~ ~ "4:RJ<p (~i(\lj)Dii'Ull !)ICf)CIDDct ~ (f"'fCf TgUff ~ 
~, m ~ <t>lll~~fh (l1P~Cfi 6CfCbi~D ~) m Ji5DI'ieil ~ \JilT ctfCIIRI~<:J''L 
~ -smiT x:<.rcl:"iff ~ ~ ~05RIMICII'q\'i i3EJsqu) ~ m ;:mft "()- ~ ""l~IN"I 
CEI£1c>11 ~ ~ m "()- ~ dc1J2/C1/ ~ 31lfUr "\J'R ~ \3f?\~te:lfclfl(\'Cf 
3l4R6144u'J ~~4~Cfl ~ \3-21\Ji'i RMI!)ICJI""l, ~ m dfcllc>'ll -sm:rr ~ 
i3EJsqu) ~ Cfi?'i m ~, m ~ ~ ~1Cf5011'<1, ~~CJ~£1Cfl cr fii4~Cfl 
fuxT'Cf 51 -cBcros 3l ;::;q I £11 :!&; ~; <rrq 3l ;::;q I \Q I i! I CfTLR ~ "§" (f"'fCf \01 '~ CfJ I c>'ll t:lli CfJ I CJ d 

~- ~ crtrc;r m -cBcroo ·'i<t>!xl~' ~ ~, <1~'{""1i'Ull <SJI<SJ\lld "<t>Pl ~ 
"'111ft "§" 3ll 05~ D<Q 19)\!ii li! CXITi!T \3 q \Qlll men. (!~I (\""1 I «i""lftt (\'Cf f.1 \Qfj l>lli I Ol "()-
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~ Pi ~"if C1 31ffi 3llfUT ~ <'11 Cl61'< lei G"ll OJ OlJI X:hfl 3FfCfT xn-q 3lffi. TI 
G"ll4cYlliC'il HIJ\JlPJCfl Cblll(\lli~l I!Sllc1lC'1 \3~1!5'<oliCJ'(t)'i 61EIIllC'11 fJic6C'1i!. 

1. '<1\Tllfifl <t>lllGI - 31~ 3Wfc1 (~) Cf)T[fGT (ius civitatis): G"l~Cbi'il 
\3""'fR ~OlJI'!i ~ qJcUIIxl \;Cf) ~ ~~ ~ <fcTI; ~ ill >lfi-rG;t:flu:rr ~ 
~ 3Pfcfr 1cct>~mx~~ '<-1'1\S~ C'11 \Jil\t) ~. -gr ~ ~. "\;CPT cr~ 

~ '<I \Jl I i:D ~ \S q Cl uJCf~h:n X1ffi ( ~ 5 '!i '41 I ;;q ~ ~. m cBcrro G"l ~II \>l Cf) I '(cl 
dxlf?!Cb mXUT (non titulo, sed exercitio talis)] ~JIIX'l'i ~OlJ!'!ilbl \301Cf-~ 5 
\Jl'i8'<-llcfr \;CP Cfllll(\lllj'!ilfl ~ 3lffi CDr?" lll61161dlC1 ~ ~ "1l6r ctT, <TilltT 
C'i'l Cf) iil ~ 5 ~I!Sll Cj cYl \YfR'lTcl, ~ ~ ~ Rig l'!i 'i ~ SJ(i cYlll ~ 
\lli~ICl'< ~ 3RTm ~ ~ ~. «Rf:"il" ~ 3TW ~~ l1iii5f?lu) ~ 
C'ilCfli'llil<ft ~Cblll~~~xqu11-ql ~ 31ffi. ,ll15)c6i! \JR -& <rr x=iEilSl~Jitr 3RfLPcYf m 
3DfUr "'iCN ~ ~ ~ ftm:rr ~ ~ C'il J I c1"1 m c1 3l' .. 'Llllll fcl '<') ~q Cb I !5lil 

"ffiPR ~ ~JCfl011'< ~; \JRT. c1 m ~ ~ m ill ~ '<I\Jll!51 ~ 
"ffiPR ~ ~ ~l ~ -. "( 

\JR ~I!Sll(\lliC'll m m <tlm~~~'< 3lml'<eifCii~l eilRclCb PlJJJi'il~ ~ 
-.C'i~ICJ"'""'Oll,......,lil~~ ~ ~ m, ,GJtC[·~ 7.:fiUTI ·~ err ~q 31W ~ \315141~:; CJRm 

$; lll R>Cfl1°ll cBcrro ~ 'lli 14\Jlf.1Cb cihlll G lll~ l ~tfl"ij- ·:rr-.::1"'l:rrrr;:f\-;:r :cn=q=q G"ll YcYlll C'il ' ' Vl~'1'11\ll'l 

m ~16G\Jll&il(f'i ~ ~- m CifCit'j)'llil'< ¢)01C11!51 'llli4\JlPlCb <tRR Cf1'<0£JIL[cfiil 

(!'{SIIGI ·~ x:cRr:crrr 3mT ·~ fcli!I~C'i cBT, Wfi ~ ~ \3ao£JI~I ~ ~ 
<n'CT ill ~q Cf)xO£JiiJ ~ Gl~~C'i <Pf 5 ~ ~ 31ffi :c.BI, \JR trc~ "X~ 
Cbx8 ~&>I "if m1T 3lC Ell C1 ulll <i ~ ctr. ~ a'< 1 ~ Cfl Wfi \i'A"dT fdu:rr 
l>l5)1!Sl rfcl '<') (\tr ~ ClTQ"'<" ~ ~. m lilT \Jl 1 8 C'll "if ,lll ~ 1 CJ '< Cfl Ill ~ ~~ '< x:rnT 

G"l'lli<:llliJ ~J.\!SlCII~ ~ 3TifUr ~ ill cnnft ~ '<I!:;UIIxil ~. fcticiT \JR <IT ~ 
~ X]\Y[f -x~ ¢'<0lli"L~"I 3lC ~ a-<~c>'lll <TcYllT, m C'il<tlii:D ~~ 
Cfl'<Olll'clt ~ 3ffieft. cRt c1 ~ ~ "'iTifr. m-~ ~Cfltll~~~'< 3lffi 5 
lll(f'iil ~ ~ ctr. ~ CifCI i1 1 ~ ~ ~T m c1 "flli"ifT m:"ifr'CT ~ 
~ Cb'<Cild. \lll5)c6i! c1 ~ ~ ~ 

~ '<1\Tlll~l !>l5)1!Sl1C'il mlT ~ 4Jii5UlJii:D G"JICI~llCbCil "1T6J ill \3EI\S40l 

x-rt<r ~ cFr, ill ~ 61.\SI@ll'<IC'il, ~ li5l'<Cflll~l ~,<[c{\SI'Ili!:; ftran ~ -
\TRT c=m 61.\SI@ll'<iill Fch\1"1!5"1 fcl~CII'!i m ctr. ~~ m~ Cblll~lllil \3c;:c;:iEI'i 

c=m \>l 5)1& I~ "if ~ 3lffi ~- ({)RUT \JR ~ li1f%c1 3ffic;:r cFr \lll ~ ICb\S \>l R1 Cb I'< "1" 

CffiiT ~OlJJ\Ji'l~ X1J11~ 31ffi .. (~ ~ ~q 5 ~ ~ ~. cpffOT 

\Tljl'i.lJICf)~ ~ ~ <'11CfC'1lil ~'{ifl41'{"['i xRafOT Cfl'<OlJiil x-J111~ "'iTifr. ('llTCYfT 

\Jl'i8CJx ~ '<-ll\S0lll"if1!51 ~ "116r). m +=rr ~ ~ Cblii5\Jil Cfl'<Olli"L~I ~ 
-.:mft ctT, ~ ~ ~ C'f5cYlll5)c6 ~ «Rf:Tfq ~31m ~ "\Jlfr \Jl'i8i.lll 
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\3d I C1 I C'll ~ !>llj~ I C'il ~ :emf 4 I ofc1 °<41Ci -rm-~ ~ CJilc;:r fcrc:rA 
XjxiJiftil ot.>l; C1Jiilil ~ ~ lffi1 ~oofc1otllxilcfl ~ ~ 61urR ~- -qur 

\\'Oli'CJ\>lfJIOl ~ mnR ~ ~ ~j(i5Jji\'Olil "CJ1RUT ~ cBl, ~ ~ 
!>l~II'<Fllljc3 ,""llilliCl'< 311C11 ~ ~ ~ ~ 

2. ~ Cf>I~GJ: VR 3IT41JT CJ?lOicfltl Cfll""lGij~llfflCi l:fRR~ (~ 
TnfJirrnolr:-nXirr:IC'l-rrl ~ ~'<l~'{ij ~ \Jildlc>i -mfl ~ "l"l"ffi~) ~ t:R"a ~ ~ 

3ITI:fUT ~ Cb I ""1 (\ ""1 I fcpsp:ft ~ ~ "CJ?RUT \;Cb Xi 14\Jl f1 Cfl cm<:Rf ~, 
xNT'llil ~ ~ CRCR ~ull'<""ll ~ ~ X:li4\J'1f.iCfl ~tff 8 ~ 

a ' ' 

'{iCf)&q~ftil ~ 31ffi 31TfUr m Cf)l\'01~~~'{ 31CR~ (status iuridicus) 3fm Cfl'<l'<lflq;=T 

f11:ITuT ~ ~, "IJ1T cBcroo xi'fulilll CF>I""lC\""lic~xil 31lUTfur ~ (urn, ~ ~ 
'{i'fu~illl Cbl\'01(\""liClx ~ ~ "\3'+)- ®.); C'R en ~ c!hf<t>lcl 
R:Cf>UJJ'{<ll Cf ~ '{"J.Ejjq'{l5"1 31Cldi'i\'i 3ffic;r. urn ?:fl31Ttfr \3&&lft!~C'JI '{j~fi£1. 

CfmUT VR (~II~RCb CIT ~ ~) ~ Cllfcl:d'll ~ Cb'l 0 1cfll5"1 Cbl""l~~ll'< 
CllCR~ ~' C'R fcr0 cBcroo .,~;qfcRiCf) Wr1 3Rl ~ .mfl ft~ ffi ~ 
3tcl'X~ 3fff& .. 3lffil ~0 '<IIJl·rlCI"Iill ~fdCfl\4~~ (~Cfll'<~ll'bll~~) 'CfTG' ~ ,3ITfUT ~ 
~~ ~ ·~ ~ 3lft:rCJ?- '{161J14ul 01Pll:fWT, ~ VR ~ eRR 
-gT \~iidll~q q ~ '{j~J<qjtj.q mill '<I~OtJI'{ildl Cf)"(U\'Olld 3ITC'1T ~ q Cf)l0f(-Llll5l 

~ flf11\>Hl{"J"IfliC1I ~ ~- ~~c1~C'1 ~ "!1\Jl'i~Cil cr 4Ricfk11 <rfffic;r 
~ ~ 1mt ~ ~ f.iqi'{OjQ~ ~ ~-

a) "\JR ;qf-rzlr~cA \!~1(\""11 '<ll.f<:ll·~ <5:'<"1~""11<:'11 'CP1t1 ~ ~ ~ - URl ~, 
~ fcl~lte ~ ~ <t>'<ottlill m, ~ xNC'l\1~ cr ~ ~, 311fUr ~ 
~~ onm, ·\i'[fR'f x~"lllil ~R1C1Cll ~ c=<n Clil'l~qt~zi41{~'iilll 1c:<=BC1xil 31Cld~'i 
~, ffi 31~11~o5) ~ Cf)liT ~? 31~11~ool cl ~:c>rr ~ ~ ~cB1'"1 6ftl 
wcmf. '0P\R ~ ~, CfJRUT cl C'm '<I"L!ICI"IC'l Cf)lOIIC'ilil IJ161161~lx ~; '4'UT 

\""llil<Si'l!l<Six \JX:fR '<I"LliCb;g c;re:r ~ ~ ~ 3mT '<l"""llill ~ \3ili/«t?J4 

W'<Cf37t/ JT!i/ctirfr ~e['i§l 6ft1 ~- ~ 3rnT ~ frrErC11 'cA', "tllxilvl ~ 
«m:c>rr qf%~1 ~cBtJ\'i (~) ~ Clil'l61(\'C:f ~ m9'; c-tl14Hi'i c=m=cft 
<J)Xi~Lll ~ ('<1\Jtllill cBcroo ~ ~) ~ ~ ~-" ~ ~ ~ 
~ (t$crr ~ ~ ~ -g ~ \Jl'1fu ~ ~, m 3l~ ~ 611¢"1-q"J 

~ ,;q1U:ll~xi61'< ~ Cf>'{u;qm 'liCfllxCI"IC'l fctcrr ~ ?:IT 3fm f1141T'll fcRTq 

Cb'< 0 LllxildT 'fCrCi': i1Xi~Lll '<I"Lli61x'l61'{ ~ Cb'<CI~C'l. ~ -g ~q Nff 'cA', ftlu:rr "{lCf 

ccrct4°11X"1Cflc '<IIJl'il\1"1 fcmT -q ffil:T:f m ~~ ~ ~, ~ 6 m 
~Cf)l£1~~~'< ~ ~ 

b) "~ ~ ~l\Jii~C'l "{1'ffT ~ fc1x"<11'<144C1 (potentia tremench) ~ cr 

Cblci5\J1~il Cf)ROT 6Acl, ~ 3ITI:fUT 3ffi ~ 'CR'i ~ Cf)T, $1 R1ili1Cfl~ ~ ~ 
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31 fl cY<Oll ~Ji cit G <S1 CJ OJ\ Cfl Cfl \! o t1 1-cfl ~ Cfl ~ C'1 i1? ~ -crRl feR 5 (Y(Y£11 ifr 'tl)fl q I d 

cf>c;fi ~ C'RT, cn4l ~ICfdlu"ll \!1\T~i'll ~ \!I\T£1iEl'<li':l\! fitlc'l ~ fd'dliCJ\! ~ 
Cfl \! OtJ I ill ~ 11iooffi CFT?" - ~I@ I ~ tl I \!I \Ttl I~ ~ % (ITCT 3J1Tcfr dRfi" VfTi!f!? 
ctc?m ~ ~ 3Tffi -a~ \Jilxflil r~~ild40l q ~ ~.CfJR'Jf ~ 
trill ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -crRl "fCld:-=crT -x:ftT x~ ~ 
cRT, \J'[fT CllfCR-1&11 ·~ 3ITfUr ~ q)\(1' (divide et impera) -g (ITCT ~ ~ 
fd 'dll9)d 3ruT -xm 6T cfcroo qnfufr ~ q \5 011 \!I 3fltTR ~ - fr \! 1\Ji Cf) I\! 01 q c C'Cll -c:TI 

' ~ ~ 

~ \3o;squl ~ cf>c;fi m 314R51<fqoj ~:-=qr=q ~ ~ Cflxdld 3ITfUr li5UJ\'iil ill 
~ Cf) I tl ~ ~~ \! 3JT81. 

c) "\rf\(" ~ uR XRl 3mT ~ 1=/IJ ll~Cf1Cit5Ctl I ft~ ~ ctl, ~ ~ 
ft~ 'fCf)T ~ '!I \T41ill ~ C41'dll 4 I xt'i ~ \iffif 3ffic;r 3ITfUr <IT ~ 
'<I\T41ill fC!Fil\! Cf>R:I11 '!II@041xilaT ~ ~ ~ ~ ~. m ~ \!I\T41-i 

~m '<I \T41 C'll i':l 05 Cfl 11'i ci- ~:+Nq fl I B 11'i UuT ~ "'1lfr CFT?" - 3TTLfUT 3JlT<fr 
fl5\Jid~ ~ ~ cti, -g 3ffi d~·i: ~ ~ fl<hlld ~ ~ 'i!I\T41611 

4\!q\501.1\! ~- CfJR'Jf \JlTifR cBcY£li~Ji ~ ultT ~ "fCld:(1T ~ ·~ 

Cf>'! o"l C'1 fWcrr ~ ~ ~ m '+Ta-41 CJ '{t)'i 311 q 1 q xi ld 1=1 i \Sdl (YJ ·~ ~t:lT 
cBcY<Oll-i -g ~ 31 CLi Cl 5Flil ~; .31TfUT -g ·~ ~ Cf) 14 ~~I {l q o II it, 3lTfi1T iff t1 ~ 
q)R c.'tCf>liZfl ~Cf>l<:i~~flxqonit :c;reruT 3Tffi. Cf)RUT ~ fCt>dlt;l t91cm CJ'<f[ct'< WC1T 

3RWIT c=RT m ~ ·"J:flcrr 3RITQ. 31"'<i ~-

3. f4~<FuarJR.Cf>&Ui11 <fH;t~<a: :[llfcl~<fi +lJ ~ ~ "'llfr. Cf)RUT :ffi ~ 
Cf)jtj <\ 41ill il ~ 31 \!i(Yi!:ll ~ ·ttrR:tl ~ ~ q ~ lltra:ruT CfiXUT 61 ~ 
~ x=Wfr 3IT81. 

31~11\>!Cfll~ ~ Cf>I4G41<:~l ~ q >lfirG£:lT 4i'dlldlC'1 fc!XiJidl fr. 
\!1\Ji'ildl q 4R1Cf>dl (Cfl14~~11'hl) 4i~ld ~ JTTta -g '3?1051@041ifr ~ ~ ~ 
~- 3ffiiT 3114(Y<Oll(>11 -g \Jff1TT tluT ~ 3Tffi ctl, Cf)lDic-£11 ~~ 61 ~ 
~ Cfll4~4ij'HI\! Glm;CfJR'Jf '~tlr cpfl ~·1Cf>041<:~"1 a-r+rdT 31'H~~l ~ 
~ Glm' 3ffi "CZR(f ~ 3TILfUT ~ m "'llfr. CWOT f.1~ild4vl xiciliiil 
trill 31xii.4cY<Oll Cf>l 01c-41t;l CllfCR-1&11 ~ ~ C'14({14ifl TR\Jf "'llfr. ~ Cf>I4GI 
31F«lf'Clld ~ 041xilcflil1 3lC ~ 3Wt 3Tffi: x:rcrn~ ~ <t>lll~~f)~ ~ 
31f"«lf'Clld <Tor 311Cl~4Cfl ~. 41'dli~ICJI4 xii41Jif.1Cf> CFT<:TGT ~ ~ "'1161; CWOT 
41'dliCllfdRCfC"1 31fli.4C'11 (~ 31CR~) Cf>~Oidlt;l CFT<:TGT "$roo l@lxiJfl (~llfcffiCf>) 
Cf> 14 G I ~- 2.1Tquf CR q If% i.4 il ~ ctl, cfcroo ¥-tT ~ ~ ~ IDT-1" \3 <\~~I 
31{-J i.4 C'll '<I ~xi 1:1 fr fctfcltT '! I\T4 i'dll ~ ld?LII<SI'<lEl\! 'tl)x=iJ I d d\! Ollfl ~ Cf>lll ~~fix 
3TCR{QT ~- ~ \!1\iFndl Cf 4fdct>dl 4i'dlldlC'1 ~ "51 cfcroo 3fm x=itllfliCf> 
~ WCf[f ~- (N "fi'tr ~ Cfll4(\41'dll df'Cliq\! ~ ~ cr 311Cl~4Cf> 
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~-) wfUT ~ Cfltll~~~'< mcrR ~ m ~ ~ ~ ~r l'lllMi--1~1 
wTRUir ~ -grq x=rcf '<1\Ji~lc~'lilt ~ 3ffic;r_ 6T fdil1 ~ -;ffic;r m % ~C'CT ~ 
~ f[i@!qotl ~ Cf 3li'5Y'5~1 ~ ~ 3RTI<l 3l"ffi % ~ '<1\JiCfllxDI Cf>I~GII\Ji 
(Yll Cf> i ill I ~ ~ ill (>1 fCI c>i c>'LII xi \J1 Cfl I'< u II cY1 161 "l1llT ~- C1JRUT ~ ~ ~ 
3li'5Y'5(\ <11~ ~il=J I fCIISC ~- (reservatio mentalis) ~ ~14\Jif.iCfl Cf>'<l'<i'i I 
3l~IIQCf>l~ ~16GGI(\t:r ~ IJlTcl cPt ~ ~tfl Nc"I:Tlff LJ')Ill(\lllif 31ci ~ ~
(\3GT. \lllj~l'< ~ Cf ~ <:fiu:rr ~qllR~ lfRCP ¢c;rr "\JiTc'IT. (status quo de 

fait et de droit)] ~ '~ ~; !3'1illlljdl ~ci'<i'il ~ Glla5lllllcY11 CflRUT 

~- fcn'crr 3JlTCfT ~ ~licidiRlll '<1\Flli'il ~ Cfl'< 0 lll~ldl ~ ~ 3l'H~C'"lll 
~CJ1'6il~~ Cfllll~~~'( mcrR ~OJXj(\t:rf ~ Ncf. Wciil, <:IT '<1\JiCf)I'(DIId 
dh"Cl$11.-fiCf> ~ (~) ~eccatum philosophiaim) (peccatillum, bagatelle) 311%. 
~ ililiC'"lllil l=Jlom '<1\FlliCf>~'i, ~ ~ o~ ~ f%c=r ~ ~ ~ 
~ ~ ~ fTtaSCf)Ci ~ ~, ~ lllfdCfltU~ ~ ~ ~ '{il=j\Ji(Yjl 
\JffC1119 c 

-1 ~fdCfl8dlt GIIGid"it~(YJI '<1\Ji-ilcflilt bT S)t~l?Jqott - ~ 3lT'Cfr ~ ~ WffilT 
3ffiUT ~ SJ~~!3l W5fT ~:"UTT ~cj\Xildf Cjjy'(O(ljifr ~ - <:fT \!5ll~(ll, 11lJT W 
Gl{5lfCIU£J.jCi 3ll~c>'Lil dfCli'il :rZt ~- <:fT ~ "ffim, ~ ~ (YllCf)Cfi(>'LIJO] q ~ 
~ llRGTT 6<t$iY:cffrn ~. ~ ~ 3TI%c=r. (>1l4)Cflc;£Jtot % ~ ~ 
31ffi. m 1iWfT !3CftbiGis_~d 3lR'<" ~ cr ~ 3ltCJ~l1Cb ~ 31ffi 31m 
~ ~~\<01 ~ ~ 3W ~ 1WA1 \iR ¢lO·II(YJI 3l"]'liCli£J~1 3ffic1 m «fA 
x:rcrn~ ~ ~ ~ :crrtrvr cfft ~ liT Cbcti'Ll·i~c$) ¢'1011~ \3c;c;itl'i "CR -~ 
~- l=JI 0 1Hi~ m ~ 4Rt:a-icn;g flJq~otlltHd"l '<l\J1'i

0
ldJ ~R1Cb8~~ ~ qf%c>!Jt 

3i~ (41c~J~II'<"1 ~) ~ q:;.t£l(YJI ~ m -cn:rR Ncf; +iT?r <j)Xi~lll 31~ 
(~ Cf>lll~~Hx"1 31~ 0 11~41) ~J?iCfl8~~ ~ §'1041illl GIIGid'iCi ~ ~ "'1 \3ij(YJOl 

~ ~ ~ ~ -~ RlilliWil'< '<1\Ji1ldl~ 'iCil=J'«iiP ~ ~-~ 
d1 ~fcl4"!8·illl '<iv41FcltJ41 ~ ·-mi 3lTfUr x=rcf Cbcti'Lli'it ~ ~ Cb\llii'l:lt YICicllCl'< 

"' c 
~- ~ 1Lt1Q 0'1 !31(Ylillcrl Cfi'(OII~tll '<1\Ji'il\1"1~ % t§CfCBcjJ\ (YJCJCI?'<il CifCI$11'iiCI?~'i, 
~ x=rcf ~ >rft:rGt:r ~ \3 E14fl ~ ~ \Jitn"i(YJ, ~ ~ tlfCI $11 .-ft C1 lCI? i'i 1 
~ ~ ~ ¢xolltifl Y'<Clt'iln ~041~ ~ ~t{5lfclc>i ~-

19 

* 

<IT ~ !"P""ll 01ifllo"l W. Mr. Counselor Garve <:rAT R;if%cYlC11 ~tr, On the Union of 
Morality with Politics (1788)*- 51 ~ ~ 3f1TCft ~ lfR.l" ~ ctl, c=mC1T <IT ~ 
"flllftlHCfii'<Cfi ~ "tlT ~ ~ 'lffil, <IT ~c:ilfClXilc;:c.r ~ \J11DII~41 ~ 3llaltiRT C!1Tifr ~ 
~ \Jl"T\n ~ ~ -g- lfR.l" ~ <rf ~ ~ C!JX1ll, ~ ~ f.iGT Cf)'(OlfjflJdJ C'ff 
•mcYl(Ylfl C1JCf)l\tc:fl ~an IJ'Iffifil" tlf%OJJC11 ~~~fcl(Ylflfll'<~ ~-
[Christian Garve (1742-98), Abhandlung tiber die Verbindung der Moral mit der 
Politik oder einige Betrachtungen tiber die Frage, inwiefern es moglich sei, die 
Moral des Privatlebens bei der Regierung der Staaten zu beobachten (Breslau, 
1758)] 
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"~ift 8T 31/CJ~2/CfJ ~ 3Hi 0 11-fl xW ~ (~ tci ~ 6t31 -;:p1 ~) 
.,xi-,-\Ji'i--~+"'lc~-~-+! cr ~ m ~lt:Jiiil'iliilxcl ~ ~-" 

({)RUT \JR ~ 13(\Gltse ~ ~~ "llTOill ~ JRt;r, m dl 
:-::r\Ji-:::r:'id:l=i<:lTTTI ~ 13 '\ ~~lljftlxil (~ ~ "ftlti"UTffi) 31ft lctlz=t 3l1ftlT \Ji'idii1'i'lii1x 

~ ~ (fcru:rr Cli"CR~ \Jl'idc>il ·~ CRUT) tc.r· m xi\Ji'ilz-flil ~ 
~ JTffi. "(1~, \JR ~ 13C::G"Itse ~ ~tDC::cJIXIil llldOlJiflix\!i1 ~. ~ 
xi\Ji'i"'lc~"li<:ll Z:h''C1iCJ'flc>1 x:rcf 3l~~CJift ~ ~' rib:sfclolllxiixl!il ~. m xi\Ji'i"l\1"1~ 
\Ji'idi<:ll CblllC::lli'il ~ ~ ~- "Cf5"RUT. ~ m ft~ xNli<:ll 

13(\Gitseiil ~Cbl¢~01 wcm 3lffi. - m dfCliill 31\iff ~ ~ cr cx:rrm, -:q-qf ~ 
~ l1c>11 S)ft ~ lll ~ {5I I(\ lll \Ri1fr ~ ~- lfOT ~ GfCl" ~ 3Fj~TCl1Cflcl -xvr JTffi. ~ 
Cblll(\lllil CJx1Rl6lll ~ 3lftc'l&lll "ftCf \:lCblxi<:ll ~ "Qftft~ (Xj~S~Iill 
~t::rR'f) ~ ~ cr ftiJGICb Cblll~~~;;zqoll¢~ "8" CJ)«'f 3lftc'lcYlll f.i~~IICJ'<')'i ~ 

'::f i51i"?c>1i1."1 

3lCllt6f14°l illdc'lcYll·l Cllcill&JISOJ'tff ~ ~ \Jfffi "!H5o<:n~ em-~ :qur 
ftiJ\Jif.iCf) Cblll~lllifl ~~ ~e-rrff ~ ~ \JR ~ 3ffic;r 3ITfUr· ~ {5!'<l{SI'I{'q 

~ ~ ~ ~ =qjl.lc1J ¥ ~ JRt;r, m ~liRld6 (~ ~ ~ ~~f?I~GI 
31m) ~ ~ ~ ~~C"lll f16is:JPI'Is:Jill c>i~ilil <lurRi ~ll~<td -w-aT 151 
~ ~ ~ Cf5&Y 11 ~. m ~ m JTffi. :gr m ~ \Q"?(=f :q 1c>1 c>il 3Tffi cr "' "' ~~" 
~ 13 C:: <f1 tsC I i<:ll ft I dc:£11~ \lfCIC.i5 <t1 3Tffi (~ "ft11Ff >rnfr ~ ~ o lll xi I o"l 

' "' 
c>1 PI 011 ~ Cf) I c>il CJtft 3ffi1T cplfr 6lc; ~ 3iW 3lTW JTffi) 
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,3. Uberlegungen zum Ubersetzen 

3. 1 Dber das Obersetzen uberhaupt: 

3.1.1 Uber das Theoretische: 

Seitdem es verschiedene Sprachen auf dieser Erde gibt, also seit dem 

Turmbau zu Babel, ist das Obersetzen eine unentbehrliche Tatigkeit des 

menschlichen Lebens geworden. Urn anders auszudriick~n, muss jedermann in 

der heutigen Welt zu jeder Zeit, in jedem moglichen Lebensbereich ubersetzen, 

damit man sich miteinander kommunizieren und dadurch sich 

weiterentwickeln kann. Und seitdem hat man sich mit der Moglichkeit der 

Obersetzung, mit der Frage, ob die Obersetzung dem originalen Text treu sein 

soll, kritisch auseinandergesetzt und die Grenzen der Obersetzbarkeit, und so 

das Obersetzen uberhaupt, in Frage gestellt. Urn mit Winfried Sdun zu 

sprechen: ,Die gleichen Fragen stellen sich dem Praktiker, Theoretiker und 

Beurteiler von Obersetzungen, wi~ sie Kants Kritizismus fUr das menschliche 

Erkennen gestellt hat, namlich die Fragen nach dem Verfahren, der 

Moglcihkeit, der Gultigkeit, den Gesetzrnaf,igkeiten und Grenzen des 

Obersetzens." 1 Was ist aber Obersetzen? Worin besteht sein Wesen? In der 

Ausgabe von 1983 hei~t es im Duden: ,(schriftlich o. Mundlich) in einer 

anderen Sprache {wortgetreu] wiedergeben." Im allgemeinen wird unter dem 

Begriff Ubersetzen das Obersetzen von Personen von einem Ufer eines Flusses 

zum anderen durch einen Fahrmann verstanden. In diesem Zusammenhang 

steht das Wort Obersetzen fUr die Obertragung eines Textes von einer Sprache 

in die andere. Der Obersetzer verhillt sich dabei wie der Fahrmann und 

verbindet die zwei Ufer - namlich die zwei Sprachkulturen - miteinander. Im 

heutigen Sprachgebrauch des deutschen unterscheidet man das Obersetzen -

das schriftliche Obertragen von dem Dolmetschen - dem mundlichen. lm 

Grunde genommen geht es hier also urn die Obertragung des Anderen, des 

Fremden in das Eigene oder umgekehrt. Inwiefern lasst sich aber so ein 

Transfer ununterbrochen durchfUhren? 

1 Siehe, Sdun (1967), S. 14. 
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Einige Schriftsteller, Dichter und Dbersetzer wie Hieronymus, Martin 

Luther, spater auch Leibniz, Klopstock, Herder, Goethe und viele andere 

vertreten die Meinung, dass die Ubersetzung moglich, sogar fUr die Entfaltung 

und Entwicklung des eigenen Erfahrungshorizonts soWie auch fUr die 

Bereicherung und Erneuerung eigener Sprache und Kultur notwendig sei. 

Leibniz war allerdings der Meinung, dass ,der rechte Probierstein des 

Oberflusses oder Mangels einer Sprache sich beim Ubersetzen guter Bucher 

aus anderen Sprachen findet. Dann da zeiget sich, was fehlet, oder was 

vorhanden. "2 - Dahingegen aber stellen einige selbst die Moglichkeit der 

Obersetzung, besonders der dichterischen Obersetzung in Frage. Dante z. B. 

hat sich mit den Bedingungen der Moglichkeit der dichterischen Obersetzung 

auseinandergesetzt. Nach ihm soll bei solcher Obertragung die ganze Anmut 

und Harmonie der originalen Dichtung eingebiiBt werden.3 Auch Schopenhauer 

stellt das Obersetzen in Frage, indem er sagt: ,Hierauf beruht das notwendig 

Mangelhafte aller Obersetzungen. Fast me kann man irgend eine 

charakteristische, pragnante, bedeutsame Periode aus einer Sprache in die 

andere ubertragen, dass sie genau und_ vollkomtnen dieselbe Wirkung tate.

Gedichte kann man nicht ubersetzen, sondern bloB umdichten, welches allzeit 

mif.)lich ist. "4 Eine etwa ahnliche Stellung nimmt auch Wilhelm von Humboldt. 

Alles Ohersetzen scheint ihm schlechterdings ein Versuch zur Auflosung einer 

unmoglichen Aufgabe zu sein. ,Denn jeder Obersetzer muB an einer der heiden 

Klippen scheitern, sich entweder auf Kosten des Geschmacks und der Sprache 

seiner Nation zu genau an sein Original oder auf die Kosten seines Originals zu 

sehr an die Eigentiimlichkeiten seiner Nation halten. Das Mittel hierzwischen 

ist nicht bloB schwer, sondern geradezu unmoglich. "5 Aber die Tatsache ist das, 

dass diese Schriftssteller die Moglichkeit der Obersetzung nicht vollig abgesagt 

haben; sondern sie haben nur an einigen Aspekten der Obersetzung gezweifelt. 

Daraus folgert also, dass trotz der Verschiedenheit der Sprachstrukturen 

und der kulturellen sowie philosophischen Weltanschauungen die Obertragung 

des Anderen in das Eigene moglich ist. Wir glauben, dass selbst diese 

2 Ebda. S.21. 
3 vgl. dazu Dedecius(l993), S. 9. 
4 Zitiert nach Sdun ( 1967), S.68. 
5 zitiert nach Nordenstam(1993), S. 192 
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Verschiedenheit und das Zusammenleben in und mit dieser Verschiedenheit es 

zugleich notwendig und moglich macht, dass vieles - also nicht nur die Texte, 

sondern auch andere schriftliche und mundliche Kommunikationsmittel ~i.e 

beispielsweise die Zeichen, die Symbole, die Bilder - ubersetzt wird. Nach 

Pramod Talgeri gibt es zwei Faktoren, die die Notwendigkeit einer (literarischen) 

Obersetzung bedingen. ,In einem offensich tlich in terkul turellen 

Zusammenhang ist es die groJ3e kulturelle Divergenz zwischen der 

ausgangssprachlichen und zielsprachlichen Kultur, die den ProzefS der 

Verstandigung durch die Obersetzung notwendig macht. Zweitens, wenn die 

beiden Sprachkulturen zwei heterogenen Sprachfamilien angehoren, schafft die 

Heteroginitat der beiden Sprachen die Notwendigkeit fUr die Obersetzung. "6 Das 

bedeutet, dass ungeachtet der Divergenz man sich das Obersetzen - also das 

Verstehen des fremden Lebens vorzustellen vermag. Man ist fahig ,fremdes 

Leben und fremde LebensaufSerungen, d. h. 

Menschen zu verstehen".7 Aber wie? 

Reden und Texte anderer 

Diese Kommunikation kame jedem Menschen scheinbar schwer vor, weil 

er eigentlich in dieser Welt mit anderen Menschen zusammenlebt, die aus 

verschiedenen Rassen stammen, zu verschiedenen Religionen gehoren und 

auch in verschiedenen Zungen reden. Sagar in unserer ,eigenen" Gesellschaft 

und Umgebung ist die Andersheit zu spuren. Sozusagen sind wir alle in diesem 

oder jenem Sinne anders oder fremd voneinander. Scheitert dann diese 

Fremdheit das Verstehen des Anderen nicht? Die hermeneutische Einsicht 

stellt hiebei eine mogliche LOsung zur Verfiigung, der nach dem Menschen eben 

diese Andersheit notgedrungen dazu fUhrt, dass die Menschen miteinander 

kommunizeiren wollen. Und was ermoglicht diese Kommunikation? Die Antwort 

ist: dass ein Minimum, das jeder von jedem in sich tragt, uns alle, in ein 

ver~tandliches Gesprach bringt.s Wir alle, also das Ich, das Du und jedes 

Subjekt einer Gemeinschaft sind die Manifestationen des Weltgeistes. Diese der 

Andersheit zugrundeliegende Einheit bereitet die Basis, die fUr jenes Geben und 

Nehmen in jedwedem moglichen Bereich notwendig ist. Da das Subjekt und der 

Gegenstand des Verstehensprozesses im Weltgeist grunden, ist die Moglichkeit 

6 siehe Talgeri, zitiert nach Frank(l993); S. 222. 
7 siehe Dilthey; In: Hauff (1972), S. 14 
8 So eine Stellung nimmt Schleiermacher. vgl. Hauff, S. 6-7. 
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des Verstehens gewahrleistet.9 Nur soll dabei noch eine Bedingung dieses 

Austauschs in Betracht gezogen werden. d.i. Die unabdingbare Basis dieses 

Austauschs besteht in Wollen und Konnen. Auf Latein sagt man ,Do et des'. 

Das heif>t: ich gebe, damit du gibst, oder umgekehrt: Gib, damit dir gegeben 

werde. Oder: wer nehmen will, muss auch geben konnen.w Diese Bereitschaft 

zu Geben und Nehmen fUrht einen notgedrungen dazu, dass der eine sich 

bemuht, den anderen zu verstehen. In dem Sinne ist Verstehen eine Vorstufe zu 

Obersetzen. Der Obersetzer arbeitet als ein Vermittler zwischen zwei Sprachen, 

Volkern und Kulturen. Sein Auftrag besteht daher darin, den originalen Text 

den Lesern so zu uberbringen, dass sie ihn moglichst genau lesen und 

verstehen konnen. Der originale Text erscheint den Lesern aus einer anderen 

Sprach- und Kulturwelt als das ,Ding-an-sich", weil sie sprachlich sowie 

kulturell nicht in der Lage sind, ihn zu verstehen, wie er an sich ist. Sie 

brauchen also einen Vermittler dafUr, der fUr sie den Text entschlusseln kann. 

Wie soll aber dieser Vermittler bei dem Entschlusseln vorgehen? Urn den Text 

zu entschlusseln und dadurch eine Kommunikation zwischen den Lesern ..und 

dem originalei}. Text zu ermoglichen, soil der Obersetzer selbst zunachst den 

Text verstehen. 

Was heiBt nun verstehen? Fur Schleiermacher war es das 

Sichhineinversetzen in die gauze Verfassung des Schriftstellers, das Einswerden 

mit dem Text. Wenn dem lnterpreten die ,Gleichsetzung mit dem Verfasser" 

gegluckt ist, kommt die Verstehensbewegung zur Ruhe.ll Dieser romantischen 

Stellungnahme tritt Gadamer in Wahrheit und Methode entgegen. FUr ihn ist 

Verstehen immer anders verstehen und nicht ein Sichversetzen in den anderen 

oder ein Nachvollziehen seiner Erlebnisse; Verstehen ist in der Sache 

versUindigen. Wie vollzieht sich aber die Verstandigung? Gadamer antwortet: im 

Gesprach. Urn seine Worte zu zitieren: ,Das alles, was die Situation der 

Verstandigung im Gesprach charakterisiert, nimmt nun seine eigentliche 

Wendung ins Hermeneutisch~, wo es sich urn das Verstehen von Texten 

handelt. Wieder setzen wir bei dem extremen Fall der Ob~rsetzung aus einer 

fremden Sprache ein. Hier kann niemand zweifeln, dass die Obersetzung eines 

9 Hegels Lehre von Selbstobjektivation von Geist. Siehe dafiir Hauff, S.l4. 
Io vgl. Dedecius( 1993), S. 9 
II vgl. Hauff (1972), S. 6-7. 
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Textes, mag der Obersetzer sich noch so sehr in seinen Autor eingelebt und 

eingefUhlt haben, keine bloBe Wiedererweckung des ursprunglichen seelischen 

Vorgangs des Schreibens ist, sondem eine Nachbildung des Textes, die durch 

das Verstandnis des in ihm gesagten gefUhrt wird. Hier kann niemand zweifeln, 

das es sich urn Auslegung handelt und nicht urn bloBen Mitvollzug."I2 Also soll 

der Obersetzer den Text zunachst auslegen und mit ihm in das Gesprach 

kommen, urn ihn zu verstehen. Und zu jedem echten Gesprikh gehort, ,dass 

man auf den anderen eingeht, seine Gesichtspunkte wirklich gel ten la sst und 

sich insofern ihn versetzt, als man ihn zwar nicht als diese Individualitat 

verstehen will, wahl aber das, was er sagt."I3 

Es bedarf einer Offenheit und Erfahrungsbereitschaft, urn em 

vorurteilfreies Gesprach zwischen dem Obersetzer und dem zu ubersetzenden 

Text zu ermoglichen. Denn der Obersetzer will ja in erster Linie nicht den 

Erfahrungshorizont der unterschiedlichen Individualitaten gleichmachen oder 

die bestehenden Differenzen ganz aufheben, da ohne die Differenzen selbst der 

Begriff ,Verstehen" obsolet ware. Daher ist sein Hauptanliegen beim 

Obersetzen, diese unterschiedlichen Individualitaten, also den Text und die 

zielsprachigen Leser miteinander moglichst unvereingenommen kommunizieren 

zu lassen. Daher erfordert das Verstehen die kommunikative Kompetenz. Es 

geht dabei nicht urn das Verhaltnis zwischen einem beobachtenden Subjekt 

und Gegenstand, sondem vielmehr urn einen Dialog, ein Gesprach zwischen 

einem teilnehmenden Subjekt und einem aktiven Gegenspieler. 14 Der Text, der 

wegen der zeitlichen, geschichtlichen und sozialen Verhaltnisse, Bedingungen, 

Voraussetzungen und Umstande, vieles auBer seinem rein linguistischen Inhalt 

dem Obersetzer oder dem Leser zu erzahlen hat, ist also hier der aktive 

Gegenspieler. Das ganze Prozess des Verstehens kann ganz im Sinne Kants 

begriffen werden: Beim Obersetzen soll der originale Text zugleich als Zweclc, 

niemals bloj3 als Mittel betrachtet werden. 

12 Gadamer, zitiert nach Sdun(1967), S. 84. 
13 Gadamer, zitiert nach Storig, S. 404-405 
14 vgl. Habermas, In: Hauff (1972); S. 26-27. 
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3.1.2 Uber das Praktische (die personlichen Einstellungen) 

a. Ober die Ausgangspunkte: Zunachsteinmal mochten Wlr einige 

Ausgangspunkte beim Obersetzen klarmachen. Wir gehen davon aus, dass das 

Obersetzen dem originalen Text nie genau gleichen kann. Es gibt viele 

au1Seriiche Faktoren, die die Grenzen des Obersetzens bestimmen. Erstens ist 

jedes sprachliche Werk zeit- und ortsbezogen. Zweitens sind die 

erkenntnissleitenden Interesse jedes Autors auch anders. Der Text und der 

Au tor oder der Obersetzer stehen nicht allein. Der Text ist kontextbedingt, so ist 

auch der Autor oder der Obersetzer. ,Hinzu kommt, dass sich der Obersetzer 

immer mehr oder weniger bewu1St oder umbewu1St seiner Zeit, seiner Sprache 

und einer jeweils herrschenden philosophischen, religiosen oder asthetischen 

Auffassung verbunden . fUhlt und sich . davon auch nicht leicht freihalten 

kann." 15 Drittens mag man wohl von ,einer" Sprache oder auch der ,reinen" 

Sprache reden. Diese verschiedene Manifestationen unterscheiden sich 

voneinarrder in vielen Hinsichten. Die Sprachstruktur, die Verwendungsweisen 

oder die Grammatik - nichts ist gleich. Die Differenzen bedingen also die 

Grenzen der Obersetzbarkeit. Es ist zuweilen wirklich nicht moglich eine 

bestimmte Redeart z. B. das Wortspiel aus einer Sprache in die andere exakt 

wiederzugeben, wie es an sich ist. 

Dariiberhinaus gibt es auch Grenzen der menschlichen Vorstellung oder 

des Verstehens, die auf die Obersetzbarkeit auf diese oder jene Weise wirken. 

Dedecius hat diesem Problem mit angemessenen Worten den Ausdruck 

verliehen. Er sagt: ,Welcher Autor wollte behaupten, dass das, was er zu Papier 

gebracht hat, ganz genau dem entspricht, was er hat entwerfen wollen oder in 

seiner Vorstellung entworfen zu haben glaubt? Welcher Leser konnte 

behaupten, dass er alle Worter und Satze des Autors, all seine Bilder, 

Andeutungen und Anspiegelungen so verstanden hat, wie sie in der 

Niederschrift enthalten, geschweige denn beabsichtigt waren?"J6 Es besteht also 

eine Art Ungewissheit beim Verstehen des Anderen und daher beim Obersetzen, 

die man schon im Voraus anerkennen soll. Hinzu kommt z. B. das,- dass man 

15 siehe Sdun (1967), S.15 
16 siehe Dedecius (1993), S. 10 
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ab und zu dem Tempo des Stils beim Obersetzen preisgeben muss, da die 

Forderung der Treue zu dem originalen Text, die an die Obersetzung gestellt 

wird, die grundlegende Differenz der Sprachen nicht aufheben kann.I 7 

Nietzsche sagt: ,Was sich am schlechtesten aus einer Sprache in die andere 

ubersetzen li:ilit, ist das Tempo des Stils."IS So folgt es freilich daraus, class 

einige Einschrankungen nicht von Grund aus zu uberwinden seien. Daher soll 

das Obersetzen flexibel sein und entweder die Ausgangssprache oder die 

Zugangssprache an einer passenden Stelle moglichst subtil gebogen werden, 

damit diese Grenzen der Obersetzbarkeit nicht immer auffallen. 

Dazu soll noch ein Punkt erortert werden. Beim Obersetzen dieser Texte 

haben wir zwar die englischen Obersetzungen derselben ab und zu referiert. Sie 

haben uns dabei geholfen, die Komplexen Satze moglichst klar zu verstehen, 

weil in denen die Satze aus dem originalen Text schon einmal ausgelegt und 
"1 

reformuliert worden waren. Aber wir sollen auch von den Augen nicht verlieren 

lassen, class die Ubersetzung moglichst von dem originalen deutschen Text 

abhangig .sein soli. Das hei:6t: Die Hilfe von der englischen Obersetzung 

desselben nur dann gesucht werden soU, wann und wo es notig ist. Heutzutage 

wird in Marathi nicht nur aus dem Englischen, sondern auch aus anderen 

europaischen Spr:achen viel ubersetzt. Darum werden aus der anderen 

europaischen Sprache neulich die Fragen diskutiert: sollen diese 

Obertargungen von der englischen Ubersetzung desselben Werkes oder von dem 

originalen Werk aus der andeten europaischen Sprache abhangig sein? Wird es 

die Obersetzung beeintrachtigen, wenn wir aus der englischen Obersetzung 

ubersetzen, ansttat aus dem originalen Text zu ubersetzen? Ist es uberhaupt 

angemessen so zu ubersetzen? In einem von seinen Aufsatzen uber das Thema 

,Obersetzen ins Marathi" hat Prof. Sarang die Einwande besprochen, die bei so 

einer Obersetzung der Obersetzung erhoben werden konnen. Die sind: 1. Der 

Abbruch zu dem Sinn. 2. Die Oberdifferenzierung der originalen Konzepte oder 

3. Die Unterdifferenzierung derselben. Auch andere Zuge des Textes, die das 

Wesen des Textes ausmachen, oder auf den eigenartigen Stil des Autors wie z. 

B. die Wiederholung der gleichen Worte, den Gebrauch der Satzzeichen 

17 Gadamer, vgl. dazu Sdun (1967), S. 84. 
18 siehe Nietzsche, zitiert nach Storig (1973); S. 137 
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hindeuten, mogen dabei vernachlassigt werden. Der Vorwurf, class der 

Objektivitat des originalen Textes Abbruch getan wird, ist nach Prof. Sarang ein 

wenig wesentlicher Einspruch, wenn die Ubersetzung von einer anderen 

Ubersetzung abhangt. Vielmehr soH es gegen die Absicht des Ubersetzers 

eingewandt werden. Der Obersetzer soil nicht blofS davon ausgehen, class er die 

Werke aus einer anderen Sprache in seiner ganz einfach so ubertragen wilL Ihm 

sollte es ein gro1Seres Anliegen sein, class er beim Ubersetzen seine eigene 

Sprache noch tiefer und breiter erforschen und dadurch ihrer 

Artikulationskraft eine neue Dimension verleihen kann.t9 Alles Obenerwahnte 

im Auge behaltend haben wir uns dafur entschieden, class die Ubersetzung, 

erstens, so lesbar wie moglich und zweitens zu dem originalen Text so treu wie 

moglich sein soll. 

b. Uber die Strategie des Ubersetzens: 

Im allgemeinen wird es von der Goethezeit an von zwe1 

Ubersetzungsmaximen gesprochen. fn ,Zu bruderlichen Andenken Wieland:s" 

spricht Goethe, der selbst ein passionierter Ubersetzer war, von zwei 

Obersetzungsmaximen: ,die eine verlangt, class der Autor einer fremden Nation 

zu uns hen1ber gebracht werde, dergestalt, das wir ihn als den Unsrigen 

ansehen konnen; die andere hingegen macht an uns die Forderung, class v.rir 

uns zu dem Fremden hinuber begeben und uns in seine Zusti:inde, seine 

Sprachweise, seine Eigenschaften fi.nden sollen. "2o Auch Schleiermacher 

erwalmt in seinen ,Methoden des Ubersetzens" zwei Ubersetzungsweisen. Er ist 

der Auffassung, class entweder der Ubersetzer den Schriftsteller moglichst in 

Ruhe lasst und den Leser ihm entgegen bewegt oder umgekehrt.21 Kann aber 

bei der ubersetzerischen Praxis diesen Maximen hieb- und stichfest angehangt 

werden? Die Praxis zeigt uns, class ab und zu die heiden- sowohl der Autor als 

auch der Leser - einander entgegen bewegt werden sollen, damit die Fremdheit 

nicht zur Storung wird. In diesem fall haben wir hier vor unseren Augen die 

gegenwartige Leserwelt. d.h. wir haben darauf gesehen, class der Leser beim 

Lesen nirgendwo stolpern soll. Das Lesen soll moglichst ununterbrochen sein. 

19 vgl. 8arang (2000), 8.154-'161. und auch 8.162-167 
20 siehe Goethe, zitiert nach 8t6rig (1973); 8. 35 
21 vgl. 8chleiermacher, in 8t6rig (1973), 8. 47. 
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Luther hat in seinem beriihmten ,Sendbrief vom Dolmetschen" erwahnt, 

dass sein Gegenstand nach ,Verdeutschung" verlangte. Er hat sich so 

verteidigt: ,ich habe mich des beflissen im Dolmetschen, dass ich rein und klar 

Deutsch geben mochte. ;( ... ) denn ich habe deutsch, nicht lateinisch noch 

griechisch reden wollen, als ich deutsch zu reden beim Dolmetschen mir 

vorgenommen hatte".22 Ahnlicherweise wollen wir sagen, dass wir Marathi und 

uberdies die heutige Marathi reden wollen. Deshalb haben wir keinen festen 

Regeln angehangt. Je nach der Forderung haben wir einige Veranderungen 

gemacht. z. B. die Verkurzung der langeren Satze und Absatze, die Trennung 

der ineinander verwobenen Nebensatze und die ZufUgung der zusatzlichen 

Information. Es geht hier hauptsachlich darum, das ganze Verfahren moglichst 

flexibel zu halten. Die Lesbarkeit und die Natlirlichkeit der Zielsprache soll 

unter der Obertragung so wenig wie moglich leiden. Demnach haben wir auch 
. "f 
fUr ein und dasselbe Wort je nach der Funktion des Wortes, also je danach, ob 

das Wort a.ls Nomen oder Adjektiv oder Adverb im Satz vorkommt, verschiedene 

Worter benutzt; oder manchmal danach, wie das Wort im allgemeinen benutzt 

wird; freilich das gleiche Wortfeld beibehaltend. Urn einige Beispiele zu nennen: 

Im zweiten Aufsatz ubersetzen wir das Wort Naturzustand, das auf Englisch 

natural state bedeutet, mit ~ ~~; aber Mechanism der Natur -

mechanism of the nature wird mit PlfPihll Pl£1C'Efll=J ubersetzt. Das Wort 

,burgerlich" ist einmal .als ~ einmal als ~ einmal als ~ ubersetzt 

worden. Damit ist aber uberhaupt nicht gemeint, dass der Obersetzer valle 

Freiheit hat, alle mogliche Anderungen in dem originalen Text zu machen. Die 

Wesenszuge des Textes, die seine Originalitat ausmachen wie z.B. die Form, der 

Inhalt und das Sprachregister sollen ungestort bleiben. 

Nun gibt es endlose Debatten tiber die Frage nach der ,treuen" 

Obersetzung. Die populare Meinung ist, dass eine treue Obersetzung weder 

dem lnhalt noch der Form des Originals Abbruch tun soll. Einigen wesentlichen 

Dichtern und Schriftstellern23 nach, die zu dem Problem des Obersetzens auf 

22 vgl. Luther, in Storig (1973), S. 20. 
23~ Schriftsteller und Dichter wie Breitinger, Lessing, und Klopstock verlangen nach der 
unbedingten Treue ,zum Original" oder , zu dem Geiste des Originals". vgl. dazu Sdun 
(1967); S. 23-25. 
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diese oder jene Weise beigetragen haben, sollen dieselben Begriffe und 

Gedanken und dieselbe Vorstellung der Gedanken in ,gleicher Ordnung, 

Verbindung, Zusammenhang" und in gleicher ,Form und Art" wiedergegeben 

werden. In diesem Zusammenhang fUhrt Breitinger weiter: ,Die Obersetzung ist 

ein Konterfei, das desto mehr Lob verdient, je ahnlicher es ist. Darum muss ein 

Obersetzer sich selber das harte Gesetz vorschreiben, dass er niemals die 

Freiheit nehmen wolle, von der Grundschrift, weder in Ansehung der Gedanken 

noch in der Form und Art derselben, abzuweichen."24 Aber was ist mit der 

Heterogenitat der Ausgangs- und Zielsprachen? Ihretwegen soH der Obersetzer 

einige Veranderungen machen, die die Form des Textes obwohl nicht im 

Ganzen, doch aber hier oder da storen konnen. Sie sind aber wichtig, damit die 

Obersetzung in der Zielsprache lesbar wird. Denn- urn mit Paepcke zu 

sprechen: ,Also Obersetzen ist dann nicht die ganze, absolute Wiedergabe des 
'\• 

Textes, sondern nur die reflektierte, relative Sicherstellung des Gemeinten. 

Ubersetzen geschieht nicht durch zufallig nebeneinander gesetzte Satzstucke, 

sondern durch Verkettung von Mitteilungen m adaquat formulierten 

Nachbildungen. Denn es werden weder Sprachen noch Worter, sondern Te2>.1:e 

u bersetzt. "25 

Die Hermeneutik sagt uns, dass die Sprache sich nicht in Aussagen 

vollzieht, sondern als Gesprach. Jede Aussage ist stets in einen Kontext, in 

einen Dialog eingebettet. Deshalb ist es die Bedingung der angemessenen 

Obersetzung, dass sie sich somit auf diesen Dialog, d.h. auf das, was ,hinter" 

der Aussage liegt, einlasst, damit die wirkliche Bedeutung der Rede 

wiedergegeben werden kann. Also besteht die Aufgabe des Obersetzers in erster 

Linie darin, dass er diese ,ungesagte" Dimension der Sprache in einer fremden 

Sprache zu Wort kommen lasst. Dafur soll er an den Text gewisse Fragen wie 

worauf ist diese oder jene Aussage die Antwort? wen hat sie gemeint? war sie 

ironisch gemeint? warum wurde sie zu der bestimmten Zeit ausgesagt? usw. 

stellen und versuchen, den Lesern die geeigneten Antworte auf die betreffenden 

Fragen durch die Obersetzung zur VerfUgung zu stellen. Daraus folgt es, dass 

ohne die Berucksichtigung des Redezusammenhanges sich keine AuBerung 

24 siehe Sdun ( 1967); S. 22 
25 vgl. F. Paepcke; , Obersetzen als hermeneutik"; Im Obersetzen Leben. Obersetzen und 
Textvergleich; Ti.i.binegen; 1986 S. 107; zitiert nach Potepa (1993), S.209 
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nachvollziehen bzw. ubersetzen lasst und auch das, class eine ,wortliche" 

Obersetzung nur unhermeneutisch und naiv sein kann. 26 Wenn man die Treue 

zum originalen Text in der Obersetzung aufrechterhalten will, besteht da also 

diese Gefahr, dass man zu einer wortlichen Obersetzung neigen kann. 

Deshalb soll der Begriff d~r Treue neu verstanden werden, weil - wie 

Schlegel es verstanden hat - an das Original unendlich angenahrt werden 

kann. 27 Es ist uberhaupt nicht zu verzweifeln, dass der Obersetzer beim 

Obersetzen eine Loyalitat und Treue zu dem originalen Werk zeigen soll. Er 

stellt das original Werk als etwas vor, das der Autor nicht umsonst, sondern mit 

einem bestimmten Zweck geschrieben hat. Diesen gesteckten Zweck soU er 

entdecken und moglichst treu (nicht wort-wortlieh!) in die Zielsprache 

ubertargen. Jeder will, dass die Obersetzung einwandfrei, fehlerlos sein soll. 

Dah:er soll die Definition der Treue eine V eranderung eingehen. Pramod Talgeri 
"(: 

definiert sie in einem Aufsatz wie folgt: ,Die ubersetzerische Treue liegt nicht so 

sehr in der exakten Ubertragung oder Transposition von gleichem Wort und 

Klang, sondern in der Verk6rperung eines komplexen GefUges von stilistischer 

und seman tischer Kongruenz in Obereinstimmung mit der 

Vermi.ttlungsintention des m einen eigenkulturellen Referenzrahmen 

eingebetteten ursprunglichen Textes.'"2B Davon ausgehend haben \l\lir an 

angemessenen Stellen die Veranderungen gemacht, aber den lnhalt und die 

Form des originalen Textes eigentlich nicht abgebrochen. 

3 .1.3 Probleme bei der Ubersetzung der philosophischen Texte: 

a. Allgemeines: Nun sollen Wir uns die Frage stellen, ob wir . all die oben 

diskutierten Dimensionen der Obersetzung auch bei der Obersetzung der 

philosophischen Texte anwenden k6nnen. Davor sollen wir eigentlich 

herausfinden, worin er sich von einem allgemeinen Text unterscheidet? Der 

philosophische Text kommt in der Sprache der Begriffe vor. Diese Begriffe 

gebrauchen wir nicht im Alltag. In der Literatur ist die Sprache meistens in 

ihrem natUrlichen Gebrauch lebendig. Aber die Begriffe in einem 

26 vgl. Grondin, in: Frank(1993), S. 156. 
27 Vgl. Sdun (1967), S.41. 
28 siehe Talgeri, zitiert nach Frank(1993); S.222. 
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philosophischen Text sind ,keine leeren konventionellen Formeln, sondern 

konkrete Sinnstrukturen - Trager tatsachlicher Gedanken ( ... ) er (der 

philosophische Text) beinhaltet eine eigentiimliche Topologie der Sprache. Es 

geht hier nicht urn geschickten Sprachgebrauch, sondern vielmehr urn 

Ausarbeitung und Funktionieren einer konkreten Metaphysik der Sprache im 

Rahmen des philosophischen Textes. Jedem Wort, jedem Sprachzeichnen 

entspricht ein konkreter Topos der Welt."29 Deshalb kann es in diesem Fall der 

verfremdenden Obersetzung bedurfen, urn diese Eigentumlichkeit der 

philosophieschen Texte beizubehalten. Aber die Texte, die wir hier zum 

Obersetzen ausgewahlt haben, sind nicht rein theoretisch philosophisch und 

daher nicht landesspezifisch oder systemspezifisch. Im Grunde genommen sind 

sie universale Texte. Das hei~t, dass jeder Gebildete, der Verstand dafur hat, 

den ihnen zugrundeliegenden Kerngedanken verstehen kann. Deshalb konnten 

wir der obenerwahnt-~n gleichen Strategic des Obersetzens auch in diesem Fall 

folgen. 

b. Sonderfall Kant: Immanuel kant ist der erste deutsche und 

deutschschreibende Philosoph von grosser Bedeutung fUr die europaische 

Philosophic. Er ist in der englischen Sprachwelt mehrmals ubersetzt und 

rezipiert worden. Anscheinend kame die Obersetzung Kants ins Englische 

leichter vor, da die englische und die deutsche Sprache sehr nah miteinander 

verbunden sind und weil sie beide einen gemeinsamen, linguistischen und 

philosophischen Hintergrund teilen. Demgegenuber scheint die Aufgabe Kant 

etwa in eine indische Regionalsprache zu ubersetzen, eine viel gro~ere 

Herausforderung zu sein, weil erstens die beiden Sprachen - also in diesem Fall 

das Deutsche und das Marathi - sich in vielen Hinsichten wie z.B. die 

Satzstruktur, die Verbposition, die Prapoistionen und die Postpositionen 

voneinander unterscheiden. Auffallend sind beispielsweise folgende Differenzen, 

die das Obersetzen eines deutschen Textes ins Marathi erschweren konnen. 

z.B. Das Marathi ist sythetisch, wahrend das Deutsche a..."lalytisch. d.h. 

Im Marathi wird die originale Form des Wortes geandert z.B. i=JIOI{ll&ll: ~ 

29 siehe Bykova, zitiert nach Frank(1993); 8248. 
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und ill. Hier sieht man also die Synthese. Wohingegen kommt im Deutschen 

nur ein anderes Wort daneben mit. z.B. zu dem Menschen. Hier sieht man eine 

Analyse zwischen zu und Mensch Die zweite Differenz in beiden Sprachen 

besteht darin, dass es im Marathi keine bestimmten oder unbestimmten Artikel 

benutzt werden. Aber im Deutschen sind sie ein unverzichtbarer Teil der 

Sprache. Deshalb verursacht diese Differenz manchmal Schwierigkeiten bei der 

Ubersetzung. Daruberhinaus gibt es auch andere Verschiedenheiten wie die 

Verbposition im Aussagesatz, im Nebensatz und die Formulierung der 

Nebensatze. Auf Deutsch kann man wirklich ein ziemlich langerer Satz mit Hilfe 

von Nebensatzen bilden. Man konne zwar langere Satze auch auf marathi 

bilden; wenn wir aber die gleiche Satzlange auch im Marathi beizubehalten 

versuchen, konnte der Satz verklingen, wie wohl er grammatisch richtig sein 

mag. Es bricht den FlufS der Sprache, da es ihr nicht eigen ist. Langere 

Nebensatze ist einfach kein Stil des Marathi. Auch in philosophischen Schriften 

findet man kleinere Satze. z.B. Die Schriftsteller M.P.Rege, R. B. Patankar, die 

uber kantische Philosophie geschrieben haben, bilden auch ldeinere Satze. 

Solche Probleme, die wegen der verschiederren Fahigkeiten der :Sprachen 

auftauchen, konuen immerhin uberwunden werden. Trotzdem ist es die 

Tatsache, dass die Ubersetzung der Philosophie Kants immer eine schwierige 

Aufgabe gewesen ist; sei die Zielsprache Englisch oder eine der indischen 

Regionalsprachen gewesen. Es gibt hauptsachlich zwei Grunde dafur. 

Einerseits werden m der deutschen Philosophie solche Begriffe wie z. B. 

Anschauung (Kant), Aufhebung (Hegel), Zuhandensein - Vorhandensein 

(Heidegger) benuntzt, die man schwer zu ubersetzen findet, weil die Etymologie 

und der philosophis~he Sprachgebrauch in den deutschen sowie in den 

englischen Traditionen hier ihre eigenen Weg gehen. In diesem Fall konnten die 

lateinischen Begriffe behilflich sein, die Kanr normalerweise in Paranthesen 

beilegt. z.B. Anschauung (intuitio), Erkenntnis (cognitio), Vorstellung 

(repraesentatio). Nehmen wir hier exemplarisch das Wort Erkenntnis an. Einige 

Ubersetzer der Kritik der reinen Vernunft ubersetzen es gewohnlich mit 

knowledge und folgen dabei dem in Parenthesen gegebenen und lateinischen 

,cognitio" nicht. Knowledge steht dem deutschen ,Wissen" naher. Statt 

Knowledge tragt ein anderer umfassenderer Begriff ,Cognition" besser den Sinn 



von ,Erkennen" in sich. Hier ware es eigentlich besser, Kants Latein zu folgen, 

urn die von Kant gemeinte Bedeutung wiederzugeben .30 

Das zweite Problem ist der eigenartige Stil Kants. Er schreibt komplex. 

d.h Er bildet langere Satze, meisten viele Nebensatze. Ein Nebensatz in einem 

Satz kann ein Attributiv eines Nomen im Hauptsatz oder sogar eines anderen 

Nebensatzes sein. Die Absatze auch sind sehr lang. Diese Lange erschwert das 

Entschlusseln der ineinander verwobenen Satze. Er benuntzt oft die 

Rechtsbegriffe. Sie sollen je nach dem Kontext ubersetzt werden. Inzwischen 

fUgt er viele Information parenthetisch hin. Sie kann im Flu:fS des Textes 

unnotig erscheinen oder sogar den Flu:fS des Satzes unterbrechen; aber sie 

berichtet uns etwas mehr uber die betreffende Sache oder den gewissen Satz. 

Daher konnen diese Paranthesen nicht vernachlassigt werden. Manchmal soll 

solche zusatzliche Information in den zusammenhangenden Satz eingebettet 

oder so, wie sie ist, paranthetisch wiedergegeben werden. Daneben kann das 

alte Sprachregister auch das Verstehen und das Obersetzen anstrengend 

machen. Daher soll die Strategie des Obersetzens ganz flexibel sein, damit die 

benotigten Anderungen ohne Verzerrung der Originalitat. des Schreibstils Kants 

und entsprechend der Naturlichkeit der Zielsprache gemacht werden konnen. 

3. 2 Uber die Art und Weise der Ubersetzung e1n1ger 

spezifischen Worter und Wendungen: 

Im Gro!Sen und Ganzen gab es ausser einigen sprachlichen und 

syntal<tischen Problemen keine besondere Probleme bei der Obersetzung der 

ausgewahlten Texte. Manchmal mussen neue Begriffe gepragt werden. wie z. B. 

fUr den offentlichen Gebrauch X:liJ\Jl~Ch "CfilR. Manche Begriffe mussen je nach 

dem Register benutzt werden. z.B. Verstand. Verstand ist die Fahigkeit des 

Menschen zu verstehen, Begriffe zu bilden, Schlusse zu ziehen, zu urteilen, zu 

denken. Auf Englisch ubersetzt manes normalerweise mit mind, intellect, sense, 

judgement. Fur alle diese Begriffe findet man 1m Marathi eigentlich 

umgangsprachliche Worter wie x=r+1\Jl", ~. Sie werden oft gebraucht. Urn 

hier das Register der schriftlichen Sprache zu erhalten, wird aber hier das noch 

30 vgl. Dostal, S. 265-267 
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umfassendere Wort ~q benutzt. Hierzu kommen noch die verschiedenen 

Fahigkeiten der Sprache hin. z. B. Die deutsche Sprache ist flexibler als das 

Marathi. Das gleiche Wort kann in ihr einmal als Verb und einmal als Nomen 

benutzt werden. z.B. das Wissen und wissen. Aus den Nomen kann Adjektive 

gebildet werden oder umgekehrt. Man kann die Worter zusammensetzen und 

zwar viele, urn nur ein einziges Wort daraus zu bilden. Das Marathi ist nicht 

fahig, das alles auf dieselbe Weise wiederzugeben. Daher waren einige 

Veranderungen in der Art und Weise der Artikulation des gleichen Inhalts 

un vermeidlich. 

3.2.1 Der erste Fall: Beantwortung der Frage: was ist Aufklarung? 

1. Sapere aude- Die wort-wortliche Obersetzung dieses lateinischen Spruches, 

der auf Deutsch ,wage es, Weise zu sein" oder ,wage zu wissen" bedeutet, lief~ 

auf Englisch so etwa wie ,;dare to know". Also kann das Verb ,wissen" einfach 

mit einem anderen aquivalenten Verb versetzt werden. Aber auf Marathi soli 

man wissen als ~ ~ ~ ubertragen. Es bedarf hier zwei Erganzungen; 

eines Objekts und eines Verbs.~ (knowlegde- das Wissen) wird hier also als 

ein Objekt, ein Ding betrachtet, das in - sich vollstandig ist. Wir sollen nur 

unsere Handlungen so richten, dass wir es am Ende der Handlung als ein 

Endprodukt gewinnen konnen. Die indische philosophische Weltanschauung 

geht auch von dieser Haltung aus. Aber Kant zielt hier auf eine prozesshafte 

Erkenntnisgewinnung .. Nach ihm stehen die Resultate dieses Prozesses nicht 

an seinem Ende; sondern sie sind selbst im Prozess eingebettet. Das wird auch 

durch das Verb deutlich, das auf eine Aktion zielt, also einen Prozess 

verdeu,tlicht. Urn diesen Sinn des kontinuierlichen Prozess des Wissens 

wiederzugeben, haben wir diesen lateinischen Satz nicht mit , ~ m1Q Cb'< 0 lllil 

~ ~" sondern mit ,$11'ilqi'H~illl lii~I~CI'{li'i ~ CllciiiC'1 Cf)'(UlJFH ft:rctt:r 
61"!" ubersetzt. 

2. miindig- majorenn: Majorenn ist ein lateinisches Wort fUr das Volljarig

oder Mundigsein. Das bedeutet, dass die betreffende Person gesetzlich zur 

Vornahme von Rechtshandlungen berechtigt ist. Kant meint hier sarkastisch, 

dass die Leute zwar gesetzlich mundig, volljarig werden, aber eigentlich bleiben 
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sie immernoch unmundig, weil sie ihre eigenen Entscheidungen nicht selbst 

treffen konnen oder wollen. Sie sind abhangig von anderen Menschen. Deshalb 

haben wir unmundig einmal als abhangig interpretiert und mit q'(ICJC'"itS!l 

ubersetzt. Im Marathi gibt es noch geeigneteres Wort fUr mundig, das ~ 

heiJSt. Wie mundig hat dieses Wort auch zwei verschiedene Konnotationen. 

Einmal bedeutet es ~ also X1 - ~; die wortwortliche Bedeutung liefe mit 

Kenntniss. Einmal bedeutet es ~, also jemand der als erwachsener Mensch 

zu eigenem Urteil, selbstandiger Entscheidung fahig ist. Diese beiden 

Schattierungen der Bedeutung werden durch das Wort ~ wiedergegeben; 

deshalb haben wires und nicht ~ benutzt. 

3. Beruf: In den englischen Obersetzungen findet man, dass dieses Wort mit 

,calling" oder ,vocation" ubersetzt worden ist. Einmal be~eutet ,calling" 

occupation d.h. Cf)fli, dlCJfll£1, -Qm, C[fd und einmal kann dasgleiche Wort auch 

als fi('CI?IllT<PRdl ~ ·~ verstanden werden. In diesem Kontext aber hat 

das Wort auch eine Schattierqng des Sollens, der Pflicht. Das all umfassende 

Wort auf Marathi ware dann trf. 

4. Geist: Dieses Wort kann auf Englisch mit mind, spirit, intellect ubersetzt 

werden. Die Marathi Aquivalente d~ur seien l=f-1, ~ und ~· Kein Wort 

von diesen aber passt in diesem Zusammenhang an. Der Geist hier konnte 

auch als ~ ubersetzt werden; aber passt nicht je nach dem Kontext an. Es 

geht hier vielmehr urn eine Neigung (positiv gemeint) des Menschen zu etwas. 

Diese Neigung wird verursachen, dass die Menschen ihren eigenen Wert 

vernunftig schatzen lernen und Selbstdenkende werden. Dieser Geist, der am 

Anfang als Neigung vorkommt, soU zur Gewohnheit der Menschen werden. 

Daher scheint das Wort~ geeignet zu sein. 

5. offentlicher Gebrauch: Das ist ein Wort, wofUr ein neues aquivalentes Wort 

auf Marathi gepragt werden soll. Offentlich bedeutet public; so, dass jeder daran 

teilnehmen, zuhoren und seine Meinung dazu sagen kann oder so, dass es 

jeder benutzen darf, es fUr die Allgemeinheit zuganglich ist. Das heiJSt: jemand 

anders kann denselben Gebrauch seiner Vernunft machen und zwar fUr das 
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7. passiv: Auf Englisch hei13t es auch ,passive" oder ,non-active". Auf Marathi 

sagt man f.1!i!c6'lllqol. Daraus klingt aber es, dass der Mensch keine Tat also 

keine fuK:rr vollbringt. Es ist aber nicht so gemeint. ,Passiv Sein" deutet nur 

darauf hin, dass der Mensch zwar tatig ist; aber dabei er nicht aktiv sein kann, 

in dem Sinne, dass er seine eigene Entscheidungen nicht treffen darf. Er soU 

dabei nur gehorchen; also .keinen Widerstand leisten. Er akzeptiert, was 

geschieht, ohne zu reagieren. Er duldet alles. Deshalb wird das Wort {it:''i~llC'1Ci I 

benutzt. 

8. passives ,Glied: Oben haben wir gerade gesehen, wie das Wort f.1!i!c6lll hier 

falsch benuntzt werden kann. Nun zum Glied: Glied kann wort-wortlich mit 

~ ubersetzt werden. Aber ~ auch weist auf die aktive Tatigkeit hin. 

Deshalb haben wir das Wort !''lllilfUICI? ~C"'IftlJ"i benutzt, das ein treuer Beamter 

bedeutet, der also ohne irgendwelche Frage zu stellen, seine Aufgabe vollzieht. 

9. Symbol: In den englischen Obersetzungen hat man das ahnliche Wort 

,symbol" beibehalten. Symbol bedeutet auf Marathi ~. ~, ~. Die 

geborgene Bedeutung ware, ein Zeichen, das fUr ein gewisses System steht, es 

vertritt. Der Geistliche vertritt heir die Kirche und nach ihrer Gesetze und 

Gebote lehrt er. Urn diese Bedeutung zu vermitteln, haben wir es als ~ 
•, 

ubersetzt, das \34~!i!l, ~' ~' ~'{i~I!:IIGI(\~<:>1 Cf)ll1 Cf)xDlllill OXJCT bedeutet. 
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10. Caeser non est supra Grammaticos: Die wort-wortliche Ubersetzung 

lauten: The caeser is not above the grammarian. Daraus ergibt sich: Even the 

king is not above the law. Also haben wir ubersetzt ~ "!1\Jil'<j(\'t!T Cf>l""''(\""''llOJiill 

~ ~- Eigentlich sind ,Caeser" und ,the king" oder XfiJlT keine aqivalente 

Begriffe. Konig oder ruler oder king kommen zur Macht mit einer Sanktion. 

Wahrend erklart der caeser von sich selbst aus, class von nun er die oberste 

Gewalt bes~e. damit die Verfassung und die Regierung aufrechterhalten wird. 

Ihn konnen wir aber auch nicht mit einem Tyrann vergleichen. Deshalb ware es 

angebracht gewesen, das Wort ,caeser" auch in Marathi so, wie es ist, 

beizubehalten. 31 Aber das Wort XT\JiT erfUllt den Zweck des Kontexts und bricht 

auch nicht den Flu~ ab. Daher haben wir das Wort XT\JiT benutzt. 

3.2.2. Der zweite Fall: Zum ewigen Frieden 

1. Titel: Der Titel des Aufsatzes ist: Zum ewigen Frieden: ein philosophischer 

Entwurf. Auf Englisch hat man ihn mit .,perpetual peace- a philosophical 

ske~ch" ubersetzt. Zunachsteinmal besprechen wir die Praposition ,zu". Sie hat 

verschiedene Bedeutungen, eine von denen ist, class sie den Zweck, den Grund 

oder das Ziel ausdrikkt. Also ist dieser Aufsatz urn des ewigen Friedens willen 

geschrieben worden. Oder das Ziel des Aufsatzes besteht in den ewigen Frieden. 

Sowas kann daraus interpretiert werden. Es ist also nicht umsonst benutzt 

werden. (Kant hatte auch vom ewigen Frieden sprechen konnen) Deshalb haben 

wir zuerst gedacht, die praposition ,zu" bei der Ubersetzung beizubehalten. 

Dann hatte die Ubersetzung so etwa wie ~11!8-ld mel~ ~ gelautet. Es kann 

aber ungereimt klingen und blo~ ~II~Cid mel~ auch dieselbe Bedeutung 

wiedergeben. Darum haben wir uns fUr den Titel ~II~Cid mel~ entschieden. Nun 

zu dem Subtitel. Da nennt Kant diesen Aufsatz einen philosophischen Entwurf. 

Entwurf ist a sketch, a plan, a design or an outline. So hatten wir es mit "CfCP 

1RjCrr oder "CfCP 311'1!1\!051\SI ubersetzt konnen. Nachdem aber man den ganzen 

Aufsatz gelesen hat, fiindet man, class er eigentlich keine Vorarbeit, sondern 

31 Diese Erklarung beruht auf die Diskussion, die wir mit Prof. Subramaniyam gefiihrt 
haben. Es war sein Vorschlag, das Wort ,Caeser" wennmoglich so beizubehalten. 
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eine konkrete Einstellung zu einem konkreten Problem ist. Hierin werden zu 

diesem Problem auch ausffihrbare Losungen vorgeschlagen, die zwar a priori, 

also auf die Vernunftsideen basiert sind, aber ihre AusfUhrbarkeit auch 

belegen. Daher bedeutet das, dass Kant sich uber dieses Problem ausfUhrlich 

Gedanken gemacht hat, dan1ber intellektuell vernunftelt hat. Diese Tatigkeit 

kann in einem Marathi Wort ausgedruckt werden, das fuo-;=r heiBt. 

Philosophisch bedeutet in bezug auf Philosophie; auf Marathi also CifCl$ll'i"l 

oder dfCl$11""11-i!. Aber wir haben das Wort C11R-ciCb benutzt, da C11Rc1<t5 sowohl 

C1fCl$11"il-i! also philosophisch, als auch dfCllil also nach Prinzipien handelnd 

bedeuten kann. 

Derselbe Wort zum Ewigen Frieden taucht in dem ersten Satz des 

Aufsatzes wieder auf. Da wi_rd es klar, dass Kant diesen satirischen Uberschrift 

auf einem Schild eines holHindischen Gasthofs gesehen hat. Hier wird die 

Praposition zu zu einem Stil der Namen der Gasthofe, wie z. B. Gasthof zum 

goldenen Lowen, zum Ochsen. So ist der in Rede stehende Name auch ein 

Name eines Gasthofs. Auf Marathi findet man im allgemeinen die Namen der 

Gaststatte mit Beiworte wie bfll1, ~· Deshlab haben wir es zum zweiten mal 

mit "~II~CJCi ~ bfll1" ubersetzt. 

2. Definitivartikel: Dieses Wort haben wir mit 3JICJ~<OI<t5 ~ ~ ubersetzt. 

Definitiv bedeutet f.iulf<:Jct>, 3i1Cl~<Oict>. Diese Worter hatten auch geeignet 

gewesen sein. Aber 3JICJ~<OI<t5 ~ sagt uns, dass diese Artikel notwendig sind, 

nicht praliminar sind und deshalb ~ sind. 

Uberdies hinaus haben wir einige Veranderungen als Teil der 

allgemeinen Strategie des Dbersetzens gemacht. z.B. Wir haben versucht, an 

einigen Stellen die zusatzliche Information so hinzufUgen, als ob sie ein Teil des 

originalen Satzes ware. Kant hat ab und zu, besonders im ersten Zusatz, einige 

Gebiete auf der Erde erwahnt, von denen ein Laie oder auch ein Gebildeter in 

einem anderen Fach ausschlieBlich Erdkunde vermu tlich keine Ahnung haben 

konnte. Daher haben wir bei der Ubertragung ihre geograophische Lage auch 

zugegeben, die Kant nicht ausdrucklich erwahnt hat. Beispielsweise konnen die 

Gegende wie die Seek:Uste Barbary, Tierra del Fuega im Suden erwahnt werden. 

114 



Auch im Falle der Namen der Ceasers wie Titus, Marcus Aurelius haben wir 

ihre Lebenzeit und die Tatsache, dass sie Imperator in Rome waren, hingefligt. 

Zuweilen werden die Sprichworter oder Redewendungen mit den almlichen 

Sprichwortern und Redewendungen aus der Zielsprache ubersetzt. Wie fUr 

,Biegt man das Rohr zu stark, so bricht's" haben wir ,X6R ~ ~ eFT ~'; 

und fUr ,wer zu viel will, der will nichts" .. ~ ~ trn ~ ~'afT' benutzt. An 

manchen Stellen wird die zusatzliche Information in dem selben Satz hingefligt, 

anstatt hier spearate FuBnote zu geben. z. B. was die Hierophanten und die 

Eleusinischen Geheimnisse seien. Manchmal werden aber auch die extra 

FuBnoten gegeben, die Kant im originalen Text nicht gegeben hat, urn die 

moglic;hen Fragen der Leser im FluB des Lesens zu beantworten. Besonders im 

Fall der verschiedenen Autoren, Philosophen, die Kant beilaufig erwahnt hat, 

wie z.B. Mallet du Pan, Hugo Pudendorf, Garve, Windischgratz usw. Wir haben 

dabei die Werke erwahnt, die sie geschrieben haben und die Kant an der Stelle 

gemeint hat. 

Bei diesem ganzen Prozess haben wir darauf gesehen, dass w1r Kant 

moglichst in Ruhe lassen; aber zugleich den heutigen Marathi Lesern eine 

lesbare Obersetzung zur VerfUgung stellen konnen. Daher betrachten wir diese 

gelegentliche Anderungen oder Zufugungen nicht als Abbruch zur Originalitat 

des Textes, sodern als notwendige MaBnahmen, die man beim Obersetzen 

irgendeines Textes treffen soll, damit zwischen dem Autor aus der 

ausgangssprachlichen Kultur und den Lesern aus der zielsprachlichen Kultur 

ein moglichst offenes Gesprach zum Stande kommen kann. 
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Schluss 

Am Anfang dieser Arbeit haben wir den Ausgangspunkt ganz einfach so 

dargelegt: ,Auf>er einigen Ausnahmen ist Kant und seine Philosophie in dem 

marathisprachigen Kulturraum nicht im grof>eren Rahmen rezipiert worden, 

geschweige von Obersetzung seiner Werke. Daher ware es angebracht, zwei 

seiner bedeutenden und heute noch relevanten philosophischen Aufsatze -

nfunlich Beantwortung der Frage:Was ist Aujkldrung? Und Zum ewigen Frieden

aus dem Deutschen ins Marathi zu ubersetzen." Aber im Laufe dieser Arbeit 

wurden uns die m jenem Obersetzungsprojekt verwickelten Feinheiten 

deutlicher und so hat sich wahrend der ganzen Arbeit das zu dieser Arbeit 

zugrundeliegende Argument - nfunlich die Frage: warum ist es wichtig, Kant ins 

Marathi zu ubersetzen? und die Antwort darauf - auch entwickelt. Das 

· Obersetzen Kants ins Marathi war viel mehr als ein einfacheJ::. linguistischer 
I 

Transfer. Erstens, weil zwischen den marathisprachigen Lesern und den 

Werken Kants ein kulturgeschichtlicher sowie zeitgeschichtlicher Abstand 

besteht, der das Verstehen der Begtiffe, wie sie Kant in seinen Schriften 

gebraucht, erschwert. Der historische und soziale Kontext, in dem Kant 

verwurzelt ist, unterscheidet sich von dem, in dem der zielsprachige Leser steht. 

Und zweitens, weil Kant nicht einfach, sondern komplex schreibt. d.h. Von der 

gebrauchten Sprache und dem Schreibstil her gesehen, sind seine Schriften, 

nicht leicht zu begreifen. Daher lag es uns viel daran, herauszufinden, ob diese 

Hindernisse, mit denen man eigentlich vor dem Obersetzen rechnen soll, 

wahrend des Obersetzungsprozesses zu uberwinden seien oder nicht. Mit 

anderen Worten: inwiefern lassen sich diese Texte ubersetzen? sind sie 

ubersetzbar, in dem Sinne, dass die Obersetzung trotz der oben erwrumten 

Hindernisse ein einwandfreies Gesprach zwischen dem Text und den Lesern zu 

ermoglichen vermag? 

Urn die kultur- SOWle zeitgeschichtliche Kluft zwischen dem Text und 

dem Obersetzer oder auch den Lesern zu uberbn1cken, soll der historische 

Kontext der zu ubersetzenden Texte rekonstruiert werden. Also haben wir im 

Vorwort und auch im ersten Kapitel versucht, den Kontext zu rekonstruieren, 

in dem man Kant rezipieren kann. Diese Rekonstruktion vollzieht sich in zwei 

Teilen. Im ersten Teil werden die Differenzen in den beiden - also dem 
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deutschen und dem marathisprachigen- Kulturraumen hervorgehoben. Dabej 

fallen hauptsachlich zwe1 Phanomene auf. Erstens, dass es der 

marathisprachigen Literaturwelt die Systematik fehlt, die in der deutschen 

Geistes- und Literaturgeschichte deutlich zu sehen ist; und zweitens, dass das 

Selbstverstandnis der Aufklarung in Indien und auch in Maharashtra anders 

als das deutsche ist. Beide Phanomene stehen nicht isoliert voneinander. Wenn 

man uberhaupt von der ,indischen Neuzeit" spricht, darf die Tatsache der 

Kolonialherrschaft und ihrer Einwirkung auf verschiedene Lebenssphare in 

Indien nicht ubersehen werden. Einerseits konnten die indischen 

Intellektuellen dank der 150-jarig Iangen Kolonialherrschaft mit der westlichen 

Philosophie und dadurch mit dem Gedanken wie die Wissenschaftlichkeit, die 

Rationalitat und die Modernita.tin Beruhrung kommen; andererseits aber bleibt 

fast bis 194 7 wegen der kolonialistischen Politik der intellektuelle Transfer a us 

anderen Teilen Europas oder auch der Welt ausgeschlossen. Zwar krden die 

Reformer und Intellektuellen im Laufe der Zeit mit anderen philosophischen 

Traditionen wie 'etwa aus Frankreich, Deutschland und Amerika vertraut; aber 

am meisten wurde nur das rezipiert, das dem Zeitbedarf oder dem 

erkenntnisleitenden Interesse der indischen Reformer und Intellektuellen am 

nachsten entsprach. Deshalb gab es keine Ordnung bei der Rezeption und 

daher noch bei der Anwendung dieser Kenntnisse. 

Aus den vorhandenen Materialen ist es zu schlief>en, dass so eine 

Haltung zu den aufldarerischen Ideen aus dem Westen vermutlich auch dazu 

fiihrte, dass Kant im Kontext der europfuschen Aufklarung nicht rezipiert 

wurde. Dafur gibt es noch zwei Ursachen. Die eine ist, dass es keine (direkte) 

Rezeption der deutschen Geistes- und Literaturgeschichte m dem 

marathisprachigen Kulturraum gibt. Die Grunde dafur sind im Vorwort bereits 

diskutiert worden. Die zweite ist, dass im indischen Sprach- und Kulturraum 

der Begriff ,Aufklarung'' ganz anders verstanden wird. Sie bedeutet entweder 

ein Zweck des Lebens (Moksha, Nirvana) oder, wie die Reformer sie verstanden 

haben, ein Mittel sowohl zu der politischen Unabhangigkeit als auch zu der 

Freiheit von den traditionellen Dogmen zu gelangen. Die kantische Vorstellung 

der Aufklarung verhillt sich aber anders. Ihr liegt das didaktische Element 

zugrunde. Sie ist ein Prozess, in dem man immer weiterschreiten soll. Urn sie 
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ganz im Sinne Habermas' zu verstehen, konnen Wir sagen, dass sie em 

,unvollendetes Projekt" ist. Diese Einstellung taucht nirgendwo in unserem 

Verstandnis auf. Deshalb wird es ziemlich offensichtlich, vor der Ubersetzung 

diese Differenzen zu besprechen und wo moglich und notig in unserem 

Verstandnis Kompromisse zu schliessen, urn den Lesem einen Hintergrund 

uber das Kantische Konzept der Aufklarung vorzubereiten; sonst konnte eine 

Kommunikation zwischen den Lesern und dem Text ,Was ist Aufklarung" 

scheitern. 

Im zweiten Teil der Rekonstruktion, also im ersten Kapitel dieser Arbeit 

wird den Lesern die faktische Information uber das Leben Kants und auch die 

Zusammenfassung einiger von seinen wichtigen Werken zur VerfUgung gestellt. 

Das Erkenntnisziel dieses Kapitels besteht darin, den Lesem emen 

umfassenderen Uberblick auf seine philosophischen Beitrage zu geben und .,, 
dadurch zu zeigen, dass das kantische System der Philosophie synthetisches 

ist. Aus allen seinen Schriften gehen das kritische Element und die 

wissenschaftliche Systematik bei jeder Problembehandlung hervor. Au~erdem 

stehen in der Artikulation seiner philosophischen Gedanken die drei Vermogen 

der menschlichen Vernunft- das Erkenntnisvermogen, das sittliche Handeln 

und die Urteilskraft- nicht weit entfernt voneinander. Er vertritt die Meinung, 

dass wir die Urteilskraft brauchen, damit die anderen zwei Spharen - das 

theoretische und das praktische Vermogen der menschlichen Vernunft -

versohnt werden konnen. Das einumfassenderes Verstandnis des seines 

philosophischen Systems braucht der Leser, wenn er sich mit einem seiner 

Werke auseinanderzusetzen; und besonders mit so einem Text wie Zum ewigen 

Frieden, worin seine theoretische Philosophie mit der Rechts- und 

Geschichtsphilosophie sowie mit einem Teil der Urteilskraft - namlich der 

Zweckm~igkeit der Natur so verschmolzen ist, dass sie alle nach dem 

universalen Ideal des ewigen Friedens streben. 

In dem zweiten Kapitel werden die Texte ubersetzt. Jeder Ubersetzung 

geht ein Kommentar uber den betreffenden Text voran. In jedem Kommentar 

wird der Inhalt des Textes zerlegt, der Aufbau des Textes besprochen und seine 

heutige Relevanz diskutiert. Die Strategie der Ubersetzung hat sich im Laufe 

des Ubersetzens entwickelt. Doch waren wir uns tiber zwei Aspekte der 
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Ubersetzung schon im Klaren, dass die Ubersetzung zwar dem originalen Text 

so treu wie m6glich sein soll, aber dieses Beharren auf der Treue zum 

originalen Text die Lesbarkeit der Obersetzung nicht verzerren soll. Wie bereits 

im dritten Kapitel erklfut, waren einige Veranderungen an einigen passenden 

Stellen unvermeidlich. Und eins von den Zielen der Arbeit war, die 

marathisprachigen Leser zu ermutigen, Kant zu lesen. Ob es erreicht werden 

wird, hangt auch von _dem Erkenntnisinteresse des Lesers ab. Aber eine 

moglichst lesbare Ubersetzung war eine notwendige Voraussetzung dafur. Das 

zweite Kapitel ist ein Versuch, sie zu erfUllen. In Fortsezung damit haben wir in 

dem dritten Kapitel die allgemeine Strategie der Ubersetzung er6rtert und 

versucht, s1e anhand unserer theoretischen Stellungnahme sow1e der 

praktischen Erfahrungen zu bestatigen. 

Also konnen wir am Ende dieser Arbeit zusammenfassend Folgendes 

sagen-

1. Es ist m6glich, den kultur- sowie zeitgeschichtlichen Abstand durch die 

Rekonstruktion des historischen Kontexts des Textes sowie des 

zielsprachigen Lesers zu uberwinden. In diesem Fall kann der Text den 

marathisprachigen Lesern mit dieser Rekonstruktion der beiden 

Kontexte sicher verstandlich vorkommen. Dies beweist, dass solche 

philosophischen Texte auch ubersetzbar sind. 

2. Bei dem interkulturellen Transfer ist das Ubersetzen ein wirkungsvolles 

Mittel. Mit dieser Ubersetzung von zwei bedeutenden Texten Kants in 

Marathi k6nnen wir hoffen, dass nun der Prozess des hermeneutischen 

Verstehens in Gang gesetzt wird. Diese Ubersetzung ist ein bescheidener 

Schritt, urn die marathisprachigen Leser der Andersheit und der 

Eigentumlichkeit bewusst zu machen. Die Ubersetzung bedeutet also das 

Bewu~twerden und der Schwachen und Starken seines eigenen 

Kontextes. Es wird dabei uberhaupt nicht erwartet, dass der Leser das 

Eigene etwa vollig aufgeben und sich das Fremde ganz aneignen soll. Er 

soU sich den anderen Schattierungen der Aufklarung bewu~t werden, die 

er wegen der vorher diskutierten komplexen historischen Entwicklungen 

nicht erkennen konnte. 
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3. Als ein beiliegendes Ergebniss des Obersetzungsprozesses kann erwartet 

werden, dass nun unsere Wahrnehmungen der Dinge von Automatismus 

befreit werden. Dieses ganze Unternehmen soil uns vielmehr ein 

Empfinden fUr die mehere Male wahrgenommenen Dinge geben; d.h. wir 

sollen lernen, die Dinge zu sehen und nicht blof, wiederzuerkennen. Oft 

verursacht unsere Gewohnheit, dass w1r das Vertraute als 

selbstverstandlich annehmen, das, was Kant selbstverschuldete 

Unmundigkeit nennt. Die Obersetzung als Kunst soli ganz im Sinne 

Sklovskij fUr uns die W ahrnehmung des Lebens wiederherstellen. 1 Wir 

glauben, dass durch so einen Versuch diese kleine Wende 1m 

Denkprozess veranlasst werden kann. Sie wird auf zwei Ebenen 

geschehen; einmal durch das Obersetzen, in dem die eigene Sprache 

erforscht worden ist und einmal durch das Obertragen einiger Teile der .,. 
kritischen Philosophie Kants. 

4. AuiSerdem konnen wir auch hoffen, dass die ubersetzten Texte auf die 

Marathi Leser positiv wirken werden, indem die lesbare Obersetzung 

einigermassen gelungen ist. Damit ist gemeint, dass diese Ob~rsetzung 

die Leser ermutigen wird, die anderen wichtigen Werke Kants zu lesen. 

Man wlirde sich dadurch der Systematik im Denkprozess und in dessen 

Praxis bewusst werden. 

Wie Aufklarung kann auch das Obersetzen als ein Prozess verstanden 

werden. Von der personlichen Erkenntnisgewinnung her gesehen, bereichert es 

den Obersetzer in vielen Hinsichten. Urn nur ein Beispiel zu nennen: Es werden 

einige bis jetzt unbekannte Fahigkeiten der eigenen Sprache entdeckt; die alten 

Worter werden neu verstanden, weil bei der Obersetzu:t:Ig man jedes Wort im 

Worterbuch nachschlagen soU, vor allem ~ber diejenigen, die man gut kennt. Es 

ist eine Art Wachstum an sich. Es ist die Identitat des Textes selbst, die immer 

wachst oder sich in etwas anderes verwandelt. Ferdinand de Saussure bemerkt, 

dass das ,gleiche" Phonem mit sich selbst nicht identisch ist, wenn man es 

zweimal ausspricht oder zugleich von zwei verschiedenen Leuten 

ausgesprochen wird. Seine einzige Identitat besteht darin, dass es von allen 

1 vgl. Sklovskij; In: Hauff (1972), S. 130 
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anderen Phonemen unterschiedlich ist.2 Ebenso kann von der Identitat des 

Textes gesprochen werden. Urn Chakravarty-Spivak zu zitieren: ,The book is 

not repeatable in its "identity'': each reading of the book produces a simulacrum 

of an "original" that is itself the mark of the shifting and unstable subject that 

Proust describes, using and being used by a language that is also shifting and 

unstable."3 Diese Ungewissheit oder die Anderung soll aber nicht als etwas 

Negatives betrachtet werden. Wie ohne die zwischen Menschen bestehende 

Differenz der Begriff ,Verstehen" obsolet werden konnte, kann auch der Begriff 

,Wachstum" ohne Anderung nicht verstanden werden. Die Tatigkeit der 

Obersetzung macht uns dieser Tatsache bewusst, da sie an sich die 

Verkorperung dieses Gedanken ist. 

Also sind diese Obersetzungen keine fertigen Obersetzungen, die fUr alle 

Zeiten gelten sollen. Aber doch kann zum Schluss behauptet werden, dass 
''i: 

durch diese Obersetzungen mindestens ein Ansto~ zu dem Prozess der 

kritischen Oberprufung des Eigenen gegeben worden ist. Nun konnen Wir 

hoffen, dass man sich zunachst - ganz im Sinne Kants - seiner eigenen 

Unmundigkeit bewu~t wird und dann die Moglichkeiten des Ausganges ~:us 

dieser selbstverschuldeten Unmundigkeit ohne Leitung eines anderen ausfmdig 

macht. 

2 Vgl. Chakravarty-Spivak (1976), S. xi-xii 
3 ebda. S. xii 
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