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Die Zeit-Konzeptionen Goethes 
und Herders Geschichtsphilosophie 

Makoto Han1ada 

1. Einleitung 

In der Schrift Wahrheit undMethode bezeichnet Hans-Georg Gadamerden Begriffder Bildung ' 

als den "groBte[n] Gedanke[n) des ] 8. lahrhunderts" und nennt dabei Herder als den Denker, 

der "den Perfektionismus der AufkHirung durch das neue Ideal einer >Bildung zum Menschen< 

uberbot und damit den Boden bereitete, auf dem sich im 19. Jahrhunden die historischen 

Geisteswissenschaften entfalten konnten"2. Der Schwerpunkt von Gadamers Betrachtung liegt 

aber hauptsachlich in Hegels Bildllngsdenken. Herders Bildungstheorie hingegen wird von 

ihm kaum beachtet. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass Gadamer Herders Denken als 

den Anfang der humanistisch-idealistischen Bildungstheorie ansieht, welche dann in Hegels 

Philosophie vollendet wird. 

Herders komplexe Position Iasst sich jedoch in einem solchen Schema nicht angemessen 

erfassen. Wie llse Schaarschmidt zurecht aufgezeigt hat, besteht die wesentliche Leistllng 

Herders darin, "samtliche Wurzeln des BildungsbegriiTs" grundlich und selbstsUindig freigelegt 

Zll haben.3 Immer wieder klingt namlich in Herders Reflexionen ein universaler Anspruch des 

Bildungsdenkens an. In seiner fruhen Selwift Journal meiner Reise im Jahr 1769 entwirft er 

ein Bildungsprojekt: "Welch ein Werk uber das Menschliche Geschlecht! [sic] - luber] den 

Menschlichen Geist! die CuItllr der Erde! [ ... ] Grosses Thema: das Menschengeschlecht wird 

nicht vergehen, bis daB es alles geschehe! [ ... ] Universalgeschichte der Bildung der Welt! "4 Wie 

diese Textstelle zeigt, ist Bildung ein Prozess, der grundlegend fUr zahlreiche verschiedenartige 

Vorgange in der Welt ist. In Herders Bildungsdenken verbinden sich demzufolge verschiedene 

inhaltliche Stromungen, die eine theoretische Vielschichtigkeit erzellgen. 5 

Dieser Vielschichtigkeit und Dynamik von Herders Bildungsdenken wiederum liegt 

hauptsachlich seine Organisationstheorie zugrunde. Nach Herder ist Bildung dasjenige 

allgemeine Gesetz, das jedes einzelne Lebewesen auf der Erde betrifft und dabei zugleich dessen 

jeweilige Eigenheit bestimmt: 

Was indes jeder Stein- und Erdart verliehen ist: ist gewiB ein allgemeines Gesetz aller 

Geschopfe unsrer Erde; dieses ist Bildung, bestimmte Gestalt, eignes Dasein. Keinem 
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Wesen kann dies genommen werden: denn aIle seine Eigenschaften und Wirkungen sind 

darauf gegriindet.6 

Wenn man die Geschichte der Bildungsidee im naturphilosophisch-organischen Gedankenkreis 

ansieht, verandert sich notwendig der Schwerpunkt der Betrachtung: Herders Denken wird nicht 

im Zusammenhang mit HegeIs Philosophie, sondern mit Goethes Morphologie betrachtet. 

Der oben zitierte Satz befindet sich in Herders geschichtsphilosophischer Hauptschrift Jdeen 

zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-91). Die Entstehungszeit dieser Schrift 

fallt zusammen mit der Periode, in der Herder und Goethe - nach einer Distanzierung von 

mehreren lahren - wieder erneut miteinander ins Gesprach gekommen sind. Die Basis fUr die 

Erneuerung ihrer Freundschaft war das gemeinsame Interesse an der Naturgeschichte und der 

Geschichtsphilosophie.7 Goethe ermunterte Herder zur Ausarbeitung der Jdeen und er selbst 

stand unter dem uniibersehbaren Einfluss der Jdeen. Ohne jeden Zweifel hat das die Grundlage 

von Goethes Naturforschung, besonders seiner Morphologie, gebildet. Uber diesen Vorgang 

schreibt Goethe 1817 in der Schrift Zur Morphologie Folgendes: 

Meine miihselige, qual volle Nachforschung ward erleichtert ja versiiBt[,] indem Herder die 

Ideen zur Geschichte der Menschheit aufzuzeichnen unternahm. Unser tagliches Gesprach 

beschaftigte sich mit den Uranfangen der Wasser-Erde, und der darauf von alters her sich 

entwicklenden organischen Geschbpfe. Der Uranfang und des sen unablassiges Fortbilden 

ward immer besprochen und unser wissenschaftlicher Besitz, durch wechseIseitiges 

Mitteilen und Bekampfen, taglich gelautert und bereichert. 8 

1m Folgenden geht es darum, Goethes und Herders Bildungsdenken vom naturphilosophisch

organischen Standpunkt aus herauszuarbeiten. Dabei steht die Skizzierung der EigentUmlichkeiten 

der Zeit-Konzeptionen von Goethe und Herder in den 1780er lahren anhand der Goetheschen 

Morphologie sowie der Herderschen Geschichtsphilosophie im Mittelpunkt dieser UntersuchungY 

2. Goethes Morphologie und Herders Geschkhtsphilosophie 

Zwischen Goethes Morphologie und Herders Geschichtsphilosophie sind auf den ersten Blick 

kaum Beziehungen oder Ubereinstimmungen zu entdecken. Bei einer genaueren Untersuchung 

wird aber deutlich, dass beide einem sehr ahnlichen Grundgedanken folgen. Die Schrift Zur 

Morphologie von Goethe enthalt folgende Stelle: 

Betrachten wir aber aIle Gestalten, besonders die organischen, so finden wir, daB nirgend ein 
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Bestehendes, nirgend ein Ruhendes, ein Abgeschlossenes Yorkommt, sondern daB yielmehr 

alles in einer steten Bewegung schwanke [sic]. Daher unsere Sprache das Wort Bildung 

sowohl yon dem Heryorgebrachten, als yon dem Heryorgebrachtwerdenden gehbrig genau 

zu brauchen pflegt. 10 

Und bei Herder findet sich in den Ideen die nachstehende Uberlegung: 

Yom Stein zum Krystall, yom Krystall zu den Metallen, yon diesen zur Pflanzenschbpfung, 

yon den Pflanzen zum Tier, yon diesen zum Menschen sahen wir die Form der Organisation 

steigen, mit ihr auch die Krafte und Triebe des Geschbpfs Yielartiger werden und sich 

endlich aIle, in der Gestalt des Menschen, sofern diese sie fassen konnte, yereinen. 11 

Filr beide ist in ihrer jeweiligen Betrachtung die "Bildung und UmbiIdung der organischen 

Natur" ohne jeden Zweifel das Hauptthema. Wie diese Zitate zeigen, liegt sowohl Goethes 

als auch Herders Interesse in dem zeitlichen Ablauf, d. h. dem Prozess der Ver~inderung der 

organischen Natur, der Yorher, wie die Linnesche Pflanzenlehre deutlich zeigt, eher in Tabellen 

statisch klassifiziert wurde. Hier geht es also um die Frage, we1che Zeit-Konzeptionen sich 

hinter den morphologischen und geschichtsphilosophischen Betrachtungen yerbergen. 

2-1. Goethes Morphologie 

Zunachst werden wir uns mit dem Hauptgedanken der Morphologie Goethes beschaftigen. 

Die Hauptbegrift'e der Goetheschen Morphologie sind die Ideen der "Metamorphose" und des 

"TYPllS". Die Metamorphose ist eine Gestaltwandlung, durch die die Verschiedenheit bzw. 

die Mannigfaltigkeit der Lebewesen gezeigt werden kann. Bei der Pflanze z. B. yollzieht sich 

demnach eine Allsbildung yon den Samenblattern, StengelbHittern hin zum Bliltenstand, zur 

Bildung des Kelches, der Krone, der Staub-Werkzeuge, Nektarien LInd schlief31ich hin zur 

Bildung des Griffels und der Frilchte. 12 Mit dem Begriff der Metamorphose yersucht Goethe, 

die zeitliche Veranderung der Lebewesen zu erfassen. Bei seiner Betrachtllng der Zeitlichkeit 

der Metamorphose gilt es, drei Punkte Zll berilcksichtigen: 

1) Goethe unterscheidet je nach der Modifizierung der Pfianzenorgane "fortschreitende", 

"rilckschreitende" und "zufallige" Metamorphosen. Wahrend Goethe die normale Metamorphose, 

die "sich yon den ersten Samenblattern bis zur letzten Allsbildung der Frucht immer stufenweise 

wirksam bemerken laBt", als "regelmaBige" und "fortschreitende" betrachtet, bezeichnet er 

andererseits die Phanomene der Pflanzen, die "um eine oder einige Stufen rilckwarts" treten, als 

"rilckschreitende", "unregelmaBige" LInd die, die "durch Insekten gewirkt wird", als "zufallige". 
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Interessanterweise halt Goethe das Phanomen, "einen Schritt rUckwarts zu tun und die Ordnung 

des Wachstums umzukehren", fUr einen notwendigen SchlUssel bei der Betrachtung der Natur. 13 

Die Metamorphose ist bei Goethe kein yom Lebewesen abgetrennter, einheitlicher, abstrakter 

MaBstab. Sie ist vielmehr mit den verschiedenen Laufen der Individualentfaltung der einzelnen 

Lebewesen eng verbunden. 

2) In einer Elegie, die in Schicksal der Druckschrift neben seine naturwissenschaftlichen 

Aufsatze gestellt wurde, besingt Goethe den Prozess der Umwandlung der Pflanzen und 

schreibt: 

Und hier schlieBt die Natur den Ring der ewigen Krafte; 

Doch ein neuer sogleich fasset den vorigen an, 

DaB die Kette sich fort durch aIle Zeiten verlange [sic][ ... ]14 

Die Metamorphose von den Samenblattern bis zur Frucht ist Goethe zufolge keine lineare 

Entwicklung der Zeit, sondern ein Kreislauf, der mit einem neuen Kreislauf verknUpft und 

weiter entwickelt wird. Dabei sieht Goethe einerseits die Pflanze mit jedem Schritt von Knoten 

zu Knoten ihren Kreis vollenden und wieder anfangen, und andererseits den groBeren Kreis 

yom Samenkorn bis zur BlUte vollenden. 15 Hier wird der Kreis nicht nur von Stufe zu Stufe 

der Umwandlung einer Pflanze, sondern zwischen den Umwandlungen jeder Pflanze doppelt 

betrachtet. 

3) Goethe erkennt hinter der Metamorphose ein doppeltes Gesetz: "das Gesetz der inneren 

NatLlr, wodurch die Pflanzen konstituiert werden" und "das Gesetz der auBeren Umstande, 

wodurch die Pflanzen moditiziert werden"16. Die Bildung und Umbildung der Pflanzen wird 

einerseits durch Umweltbedingungen beeinflusst, andererseits durch ein inneres Prinzip des 

Organismus bestimmt. Jeder Organismus ist Goethe zufolge geschlossen und zugleich ofJen. 

Die Zeitlichkeit der Metamorphose steht im Zusammenspiel dieser Pole von innerer und auBerer 

Welt. 

In Goethes Morphologie bezeichnet andererseits der "Typus" das Wesentliche, das 

Charakteristische, das innere Gesetz der Erscheinungen des Naturbereichs. Nach Goethe ist 

der "Typus" ein allgemeines Bild der Urpflanze und des Urtiers, worin die Gestalten samtlicher 

Pflanzen und Tiere, der Moglichkeit nach, enthalten seien. Wenn man "Typus" als eine durch 

die Stetigkeit der natlirlichen Erscheinungen und Wirkungen verbUrgte Ordnung, als ein System 

oder als einen sogenannten Bauplan versteht, kann man darin ein Moment der unwandelbaren 

Uberzeitlichkeit tinden.17 

Ais Schiller im Gespr~ich mit Goethe die Urpflanze nicht als Erfahrung, sondern als eine Idee 
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charakterisierte, fand Schiller darin ein ideelles, unwandelbares und Uberzeitliches Moment. 's 

Interessanterweise betrachtet Goethe aber den "Typus" immer im engen Zusammenhang mit 

der "Metamorphose". Goethe zufolge kbnne sich der Typus in allen organischen Gestaltungen 

verstecken. Del' Uberzeitliche Typus offenbart sich nur in der zeitlichen Veranderung 

der Organisation. Bei seiner Morphologie sind der liberzeitliche Typus und die zeitliche 

Metamorphose nicht trennbar, sondern so eng miteinander verbunden, dass das Eine ohne das 

Andere nicht sein kann. 

Diese Zeitlichkeit und Uberzeitlichkeit sind flir Goethe nicht abstrakt, sondern immer in 

der konkreten Gestaltwandlung der Lebewesen zu finden. Flir ihn kann die von der lebendigen 

Natur abstrahierte Zeitlichkeit und Uberzeitlichkeit keine Bedeutung haben. Dies zeigt sich in 

seiner Morphologie, in der die visuelle konkrete Untersuchung der Ausbildung der kbrperlichen 

Gestalt der Lebewesen die Hauptrolle spielt. Goethe antwortet Schiller, der die Urpflanze als 

Idee auf[-~lsste: "das kann mir sehr lieb sein[,] daG ich Ideen habe ohne es zu wissen, und sie sogar 

mit Augen sehe."!9 Die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise, au13erhalb des Objekts eine 

sogenannte absolute Zeit zu setzen und an diesem Ma13stab das Objekt mechanisch zu messen, 

wird hier deutlich zurlickgewiesen. Nur dem einzelnen konkreten Lebewesen entsprechend findet 

Goethe die Zeitlichkeit und Uberzeitlichkeit. Dabei spielt das Sehen die wichtigste Rolle. Bei 

ihm hat das Sehen eine Breite und Tiefe, die mit dem mechanistischen naturwissenschaftlichen 

Verstandnis vom optischen Vorgang des Sehens nicht ausreichend erfasst werden kann. Bei 

ihm ist die dem Auge zugeschriebene T~itigkeit nicht nur die Wahrnehmung der Gegenst~inde, 

sondern vielmehr deren Anschauung, die zur Erkenntnis flihrt. Das nennt Goethe das Sehen 

mit den "Geistes-Augen" oder "sinnliches Anschauen"20. "In ihm Idem Auge] spiegelt sich von 

auGen die Welt, von innen der Mensch. Die Totalitat des Innern und A.uGern wird durchs Auge 

vollendet. "2! Wie diese Worte von Goethe zeigt, ist im Auge der Ort, an clem cler Betrachter 

und der Gegenstand miteinancler korrespondieren. Die Zeitlichkeit unci Uberzeitlichkeit, clie in 

Goethes Morphologie entwickelt wird, entsteht nicht abgetrennt von diesem Korresponclieren, 

clas Goethe mit seinen eigenen Bildern visuell unci auch symbolisch Zll zeigen versuchte, sondern 

in dem Moment cles Korrespondieren. 

2-2. Herders geschichtsphilosophische Schrift ldeell 

Herders geschichtsphilosophische Schrift Ideen ist von theoretischen Reflexionen zur Bildllng 

durchzogen. Diesem Konzept der Bildung liegt hauptsachlich Herders Organisationstheorie 

zugrunde, die besonders im ersten Teil der Ideen entwickelt wurde. 1m zweiten Buch des ersten 

Teils cler Ideen (1784) wird die Organisation behandelt unci dort f1nden sich folgende Satze: 
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Nun ist unlaugbar [sic], daB bei alIer Verschiedenheit der lebendigen Erdwesen tiberall eine 

gewisse Einformigkeit des Baues und gleichsam Eine Hauptfarm zu herrschen scheine, 

die in der reichsten Verschiedenheit wechselt. [ ... ] 1m Bhck des ewigen Wesens, der alles 

in Einem Zusammenhang siehet, hat vielleicht die Gestalt des Eistei1chens, wie es sich 

erzeugt und der Schneeflocke, die sich an ihm bildet, noch immer ein analoges Verhaltnis 

mit der Bildung des Embryons im Mutterleibe. [ ... ] Es erhellet also von selbst, daB da diese 

Hauptform nach Geschlechtern, Arten, Bestimmungen, Elementen immer variiert werden 

muBte, Ein Exemplar das andre erkliire. Was die Natur bei diesem Geschopf als Nebenwerk 

hinwarf, ftihrte sie bei dem andern gleichsam als Hauptwerk aus; [ ... ] aIle Wesen der 

organischen Schopfung erscheinen also als disiecti melniJra paetae. Wer sie studieren will, 

muB Eins im Andern studieren; wo dieser Teil verhtillt und vernachlassigt erscheinet, wei set 

er auf ein andres Geschopf, wo ihn die Natur ausgebildet und offen darlegteY 

Herder flihrt hier wesentliche Gedanken seiner Organisationstheorie zusammen, die 

dynamische Beziehung alles Lebendigen zueinander. Er bezeichnet das "Urbild" ais 

"Hauptform", "Typ", "Haupttyp" oder "Prototyp"; und die "Hauptform", wie er es hier 

ausdrtickt, kann man als Urbild verstehen. Hier wird die unveranderbare Form der natUrlichen 

Organisation betont, die zugleich mannigfaltig variierbar ist. Herder zufolge verandert sich 

die Natur immer, abel' sie bleibt dieselbe, deshalb muss seine Organisationstheorie im Kontext 

seiner Naturphilosophie gesehen werden. 

Ohne Zweifel finden sich genau hier Gemeinsamkeiten mit den morphologischen 

Untersuchungen Goethes. Wie bei Goethe fallt auch bei Herders TheOl"ie die Betrachtung del' 

zeitlichen Wandelbarkeit mit der der i.iberzeitlichen Unwandelbarkeit der Erscheinungen der 

Natur zusammen. 

Die EigentLimlichkeit von Herders Geschichtsphilosophie in den 1780er lahren hegt darin, 

die Naturgeschichte und die Menschengeschichte ais Kontinuum zu betrachten. Herder 

versucht, die Menschengeschichte im kosmologischen Zusammenhang zu erfassen. Seine Zeit

Konzeptionen sind in dieser Konzeption begrtindet. Herder sagt: "Auch der groBe Organismus 

der Erde muB also sein Grab finden, aus dem er, wenn seine Zeit kommt, zu einer neuen Gestalt 

emporsteigt."23 Und er fahrt in diesem Sinne fort: "Alles hat auf der Erde gebWht, was blUhen 

konnte; jedes zu seiner Zeit und in seinem Kreise: .es ist abgeblUht und wird wieder bli.ihen, 

wenn seine Zeit kommt."24 Hier wirkt nicht die lineare Zeit-Konzeption der Geschichte, sondern 

die Kreislaufvorstellung der Natur, wie man sie in Goethes Morphologie findet. 

Entsprechend seiner Organisationstheorie ist in Herders Untersuchung der Menschengeschichte 

ebenfalls die Betrachtung des tiberzeitlichen Moments, d. h. der Humanitat, mit derdes zeitlichen, 
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veranderbaren Moments, d. h. der Verschiedenheit der Kulturen, untrennbar verbunden: Sein 

Hauptanliegen ist zu erklaren, wie die universale Humanitat in den verschiedenen Zeiten und 

Kulturen verwirklicht wurde und verwirklicht werden kann. 

Die Uberzeitlichkeit nennt Herder auch die Ewigkeit. In der 1787 geschriebenen Schrift GOff. 

Einige Gesprache bezeichnet Herder die Zeit als "ein symbolisches Bild der Ewigkeit"25. Herder 

zufolge existiert die Ewigkeit nicht oberhalb oder auBerhalb der Zeit. Sie wird dem Menschen 

nicht erst nach dem Tode im .Tenseits zuteil, sondern ist in jedem Augenblick existent. In dem 

Gedanken, dass man nur in der Zeit auch an der Uberzeitlichkeit und Ewigkeit teilhaben kann, 

steckt dennoch kein traditioneller eschatologischer Zukunftsbegriff. Die christliche Eschatologie 

ist in seiner organischen Geschichtsphilosophie saklilarisiert. 26 

Auch kann man Herders ldeen entnehmen, dass die menschIiche Geschichte in den konkreten 

Erscheinllngen der menschlichen Kulturen erkennbar wird, die darUber hinalls als "Klima" einen 

Bezug zur Raumlichkeit herstellen. In seiner geschichtsphiIosophischen Konzeption ist Klima 

ein unentbehrliches Moment fUr die Bildung des Menschen. Raum und Zeit sind keine getrennten 

abstrakten formalen Kategorien, sondern sie konstitllieren einander. Nach Herder gibt es kein 

von der Geschichte losgelOstes Klima und allch keine yom Klima IosgeIbste GeschichteY Er 

glaubt nicht an eine menschliche Bildung in einem geschicbtsIosen Raum. 2g 

Der eigentliche Bezllgspunkt in seiner Beschreibung der Geschicbte ist sein 8egriff del' 

"Gestalt". Yom Kristall bis zu komplexen geschichtlichen Strukturen beobachtet Herder die 

Tendenz, "Bildung, bestimmte Gestalt" zu gewinnen. "Gestalt" ist daher auch das Schema seiner 

geschichtsphilosophiscben Betrachtung.29 Herder sagt: "Beim Menscben ist auf die Gestalt [ ... J 

alles eingerichtet; aus ihr ist in seiner Gescbicbte Alles, ohne sie nichts erkIarlich. "30 Herder 

nimmt "Raum, Zeit und Kraft" als "die drei grbBten Medien der all wei ten Scbbpfung" an, "mit 

denen sie alles faBet, alles umschranket"31. Ihm zufolge ist "Gestalt" die Erscheinung dieser drei 

Schbpfungsmedien. 

"Gestalt" manifestiert sich als raumlich konkrete Darstellung des Wandels in der Zeit. Bei 

Herder soIl die Geschichte aIs GestaItwandel erscheinenY In dieser Hinsicht kann Herders 

geschichtsphilosophische Methode aIs morphologisch bezeichnet werden. 

3. Zeit-Konzeptionen der "BHdung" bei Goethe und Herder 

Die bisherigen AusfUhrungen haben versucht, die wesentlichen Aspekte der Zeit

Konzeptionen der "Bildung" bei Goethe und Herder sowie ihre jeweiligen spezifi.schen 

EigentUmlichkeiten innerhalb ihres Entstehungskontextes herauszuarbeiten. ZuIetzt sollen an 

diesen EigentUmlichkeiten flinf wesentIiche Punkte hervorgehoben werden: 

I) Goethe und Herder haben beide versucht, eine neue Wissenschaft zur "BiIdung und 
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Umbildung der organischen Natur" zu errichten. Sie finden die Zeitlichkeit nicht auBerhalb des 

Gegenstandes, sondern nur in der Gestaltwandlung des Gegenstandes selbst, wenn auch das 

Bedeutungsspektrum der Gestalt bei beiden unterschiedlich ist. Dabei ist nicht zu libersehen, 

dass bei beiden Gegenstand und Betrachter nicht getrennt, sondern eng verbunden sind, und die 

Zeitlichkeit nur zwischen beiden entsteht. Ohne die Gegenwartigkeit des Betrachters hat die 

Zeitlichkeit sowohl bei der Morphologie als auch bei der Geschichtsphilosophie keinen Sinn. 

2) Hinter den Goetheschen und Herderschen Zeit-Konzeptionen kann man ihre "Kraft"

Theorie finden. Unter dem Kraft-Begriff, auf den Herder in seiner Organisationstheorie 

vorrangig sein Augenmerk lenkt, versteht er den organischen Trieb, der "Gestalt zu gewinnen" 

sucht. In der Geschichtsphilosophie Herders hat dieser Begriff eine bedeutende Funktion fUr 

die Entfaltung der menschlichen Geschichte. Auch in Goethes Morphologie spielt der Kraft

Begriff eine wichtige Rolle: Goethe untersucht die Lebewesen in Hinsicht auf Form und Kraft, 

und sagt: "Alles Materielle kommt uns formlos vor, wenn wir unaufmerksam sind. Aber es 

hat eine unwiderstehliche Neigung, sich zu gestalten."33 Bei beiden Denkern ist Organisation 

nicht auf pure Mechanik reduziert. Die mechanischen Krafte besitzen nur eine instrumentelle 

Kraft. Goethe und Herder betrachten die Organisation - liber die materiellen Gegebenheiten 

hinausgehend - auch als Resultat eines Systems von Kraften immaterieller Natur. Dabei ist 

wichtig zu bemerken, dass die Organisation durch das i-iberzeitliche Urbild als Gesetz bestimmt 

wird. 

3) Die "Kraft"-Theorie von Goethe und Herder hangt mit ihrer pantheistischen Spinoza

Rezeption eng zusammen. In Gott. Einige Gesprache sagt Herder, dass die Welt "in jedem 

Punkt, im Wesen jedes Dinges und seiner Eigenschaften [ ... ] den ganzen Gott offenbaret, wie er 

namlich in dieser Hi-ille, in diesem Punkt des Raumes und der Zeit sichtbar und energisch werden 

konnte"34. Zeitlichkeit Lind Uberzeitlichkeit stehen in demselben Verhaltnis zLieinander wie Welt 

Lind Gott, was Goethe und Herder als spinozistisches "hen kai pan" verstanden haben. Ihr Protest 

gegen die TrennLlng Gottes von der Welt hangt mit der Zeit-Konzeption eng zLisammen. 

4) Bei den Zeit-Konzeptionen beider Denker spielt das Polaritatsdenken eine wichtige Rolle. 

Polare Phanomene, wie Kraft Lind Widerstand, Streben und Widerstreben, lImen Lind AuBen, 

AnziehLlng und AbstoBung, Systole und Diastole bilden den RhythmLls, auf demjede Zeitlichkeit 

grlindet. 

5) In einem Brief an Knebel vom 27. April 1785 schreibt Herder: "Gathe kuckt fleiBig ins 

Glas L1. auf die Pflanzen; vielleicht thun Sie es aLich. Macht aber nicht, lieben [sic] Leute, 

daB ELich die groBe Massenwelt fatal werde, weil die kleine Samen- u. Baumwelt so niedlich 

ist, damit Ihr nicht gar Infusions-Thierchen werdet."35 Andererseits schreibt Goethe liber 

Herders Humanit~ltsidee Folgendes: "Auch, muB ich selbst sagen, halt' ich es fUr wahl', daB 
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die Humanit~it endlich siegen wird, nur fUrcht' ich, daB zu gleicher Zeit die Welt ein groBes 

Hospital und einer des andern humaner Krankenw~irter sein \verde."36 Hier findet man einen 

unUbersehbaren Unterschied im Denken Herders und Goethes. Goethes Naturforschung ist nicht 

von den konkreten Naturph~inomenen getrennt. Anfang und Ende seiner Morphologie ist nichts 

anderes als die Gestalt des Lebewesens selbst. Andererseits ist ein Hauptthema von Herders 

Geschichtsphilosophie die Vervollkommnung der Humanitat, die im Vergleich mit Goethes 

Morphologie nicht so sehr konkret als vielmehr abstrakt und ideal erfasst wird, wenn auch Herder 

auf die Raumlichkeit und die Gestalt sein Augenmerk lenkt. Herder versucht den geschichtlichen 

Fortgang als Gestaltwerdung zu betrachten, was Goethe nicht ganz akzeptieren konnteY 

4. Ausblick 

In der Schrift Wahrheit und Methode hat Gadamer den Bildungsbegriff eingehend untersucht, 

aber - wie bereits am Anfang gesagt - haupts~ichlich unter dem Aspekt von Hegels Philosophie. 

Wenn man das Bildungsdenken und seine Zeit-Konzeptionen aus der Perspektive von Goethes 

und Herders morphologischem Denken und im Zusamlllenhang mit den oben genannten Punkten 

n~iher betrachtet, wird offenkundig, dass ein wesentlicher Bestandteil des Bildungskonzepts 

vernachIassigt wurde. Die hier vorgelegte Untersuchung wollte Gellleinsamkeiten und 

Unterschiede des Bildungskonzepts bei Goethe und Herder sowie ihre wesentlichen Gedanken 

herausarbeiten. Es konnte daher eine andere, wichtige Seite des Bildungsdenkens, die in der 

hUlllanistisch-idealistischen Theorie in dieser Weise nicht ausreichend in Betracht gezogen 

wurde, ans Licht gebracht werden. 

Anmerkungen 

"Bildung" ist ein alter Begriff, dessen Ursprung in den althochdeutschen Termini ("bilidon", 

"bilidari", "bildunga") und immystisch-theologischen Bedeutungsfeld ("Imago-Dei") liegt. Dieser Begriff 

hatte schon von Anfang an eine eigenartig vielschichtige Bedeutung, die von der ~iuGeren Erscheinung 

und der Gestalt der Natur ("Gebirgsbildung") bis zum inneren geistig-l'eligiosen Vorstellen reicht. Der 

Begriff hat eine lange Geschichte durchlaufen, in del' seine Bedeutung im Laufe der Zeit untel'schiedlich 

akzentuiert und umgedeutet wurde, ohne dass die eine oder andere Bedeutung ganz veri oren gegangen 

w~ire. AuGer diesem Begriff gibt es nur wenige Worter, die den Gehalt so vieler wichtiger Kulturepochen 

in sich aufgesogen und in der deutschen Geistesgeschichte so oft im Brennpunkt gestanclen haben. 1m 

18. Jahrhundert stieg dieser Bildungsbegriff Zli einer beherrschenden Geltung auf. Um die Mitte des 18. 

Jahrhunderts wurde er in Ankniipfung an das iiberlieferte Bildungsdenken auf den ptidagogischen Bereich 

i.ibertragen und ist Leitbegriff des modernen Erziehungswesens geworden. Vgl. RudolfVierhaus: Bildung. 

In: Geschichtliche GrundbegrUfe. Historisches Lexikol7 zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. 



10 Hamada 

Hrsg. von Otto Brunner. Bd. 1, Stuttgart 1974, S. 508-551. 

Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. GrundZiige einer philosophischen Hermeneutik. 6. 

Auftage. Tubingen 1990, S. 15. 

Ilse Schaarschmidt: Der Bedeutungswande1 der Begriffe "Bildung" und "bilden" in der Literaturepoche 

von Gottsched bis Herder. In: Beitriige zur Geschichte des BildungsbegrifJL Kleine Padagogische Texte 

Bd. 33 (1965), S. 24-87. 

Johann Gottfried Herda Samtliche Werke. Hrsg. von Bernhard Suphan. 33 Bde. Berlin 1877-1913, 

Neudruck Hildesheim 1978179 (im Folgenden: SW). Bd. IV, S. 353. 

Vgl. Makoro Hamada: Herder no Bildung shiso kenkyu. Diss. Univ. Tsukuba, 2010 (Unveroffentlichtes 

Manuskript). 

J. G. Herder. Werke. Hrsg. von Wolfgang Pross. 3 Bde. Mlinchen 1984-2002 (im Folgenden: MA). Bd. 

lIllI, S. 49. 

Goethe Handbuch. Hrsg. von Bernd Witte, Theo Buck, Hans-Dietrich Dahnke, Regine Otto und Peter 

Schmidt. 4 Bde. Stuttgart· Weimar 1998. Bd. 411, S. 483. 

Johann Wolfgang Goethe. Samtliche Werke. Briefe, Tagebiicher und Gesprache. Hrsg. von Dieter 

Borchmeyer u. a. 40 Bde. Frankfurt a. M. 1985-1999 (im Folgenden: KA). Bd. 24, S. 405. 

Der Begriff "Morphologie" tauchte zum ersten Mal in Goethes Tagebuch vom 25. September 1796 

auf. Doch schon Anfang der 80er Jahre beschaftigte sich Goethe mit der vergleichenden Anatomie 

bei Loder in Jena und entdeckte 1784 den Zwischenkieferknochen beim Menschen, des sen Fehlen als 

Unterscheidungsmerkmal zwischen Affen und Menschen gel ten sollte. In den 80er Jahren beschMtigte 

sich Goethe mit geologischen, minera1ogischen, botanischen lind osteologischen Untersuchungen, und 

deren Ergebnisse bildeten die Grundlage seiner Morphologie in diesen Jahren. 

10 KA 24, S. 392. 

II MAlIll1,S.154. 

12 KA 24, S. 109ff. 

13 Ebd., S. llOf. 

14 Goethe.)' Werke. Weimarer Ausgabe. Hrsg. im Auf trag der GroSherzogin Sophie von Sachsen, Abt. 1-

IV 133 Bde. in 143 Teilen. Weimar 1887-1919. II Abt. Bd. 6, S. 142. 

15 

17 

IX 

Ebd., S. 313. 

KA 24, S. 357. 

Dorothea Kuhn: Goethes Morphologie. In: KA 24, S. 853-866, hier S. 855. 

Goethe schreibt: ,,[ ... ] da trug ich die Metamorphose der Pflanzen lebhaft vor, und lieS, mit manchen 

charakteristischen Federstrichen, eine symbolische Pfianze vor seinen [Schillers] Augen entstehen. 

Er vernahm und schaute das alles mit groGer Teilnahme, mit entschiedener Fassungskraft; als ich aber 

geendet, SchLitlelte er den Kopf und sagle: elas ist keine Erfahrung, das ist eine Ielee." (KA 24, S. 437) 



Bildung und Zeitlichkeit. Die Zeil-Konzeptionen in Goethes Morphologie und Herders Geschichtsphilosophie 11 

19 Ebd. 

20 KA 23/1, S. 202. In der Schrift Zur Morph%gie behauptet Goethe, dass "die Geistes-Augen mit den 

Augen des Leibes in stetem lebendigen Bunde zu wirken haben" (KA 24, S. 432). 

21 KA 2312, S. 269. 

23 

24 

MA III/1, S. 66. 

Ebd., S. 376. 

Ebd., S. 576. 

25 Johann Gouji-ied Herda Werke in zehn BCinden. Hrsg. von. Martin Bollacher, JLirgen Brummack, 

Ulrich Gaier u. a. 10 Bde. Frankfurt a. M. 1985-2000 (im Foigenden: FA). Bd. 4, S. 713. 

26 Dietrich Walter .Tons: BegrUfund Problem der historischen Zeit bei Johann Got{tried Herder. Goteborg 

1956, S. 129. 

27 Tetsuro Watsuji: Fudo. Wind und Erde. Der ZusaJ77menhang zwischen Klima und Kulfur. Ubersetzt 

und eingeleitet von Dora Fischer-Barnicol u. Okochi Ryogi. Darmstadt 1992, S. 185ft'. 

28 Hans Dietrich Irmscher: Johann Got(fi·ied Herda Stuttgart 200 I, S. 132fT. 

29 Hans Dietrich Irmscher: Methodologische Fragen in der Geschichtsphilosophie Johann Gottfriecl 

Herders. In: Herder-Studien Bd.l (1995), S. 7-43, hier S.36. 

30 MA II II 1 , S. 105. 

31 SW VIII, S. 16. 

32 Hans Dietrich Irmscher (1995), a.a.O., S. 33 . 

. ,., Goethe. Die Schrdten zur Na/urwissenschaff. Leopoldina-Ausgabe. Vollst~inclige mit ErHiuterllngen 

versehene Ausgabe herausgegeben im Auftrage der cleutschen Akademie der Natllrforscher Leopoldina 

von Lothar Wolf und Wilhelm Troll. Bearbeitet von Dorothea Kuhn. 2 Abteilungen, I. Abt: 10 Bde, II. Abt: 

1 1 Bde. Weimar I 947ff. 1. Abt. Bd. 2, S. 112. 

34 FA 4, S. 733. 

35 Johann GOf(f6ed Herda Briefe. Gesamtausgabe 1763-1803. Hrsg. von den Nationalen Forschungs-

und Gedenkstatten der klassischen deutschen Literatur in Weimar. Bearb. von Wilhelm Dobbek u. GUnter 

Arnolcl. Weimar 1977ff. Bd. 5, S. 125. 

36 Goethes Wake. Hamburger AusgaiJe in 14 BCinden. Hrsg. von Erich Trunz. 14. Auftage. Mtinchen 

1999. Bd. II, S. 332. 

37 Hans Dietrich Irmscher: Goethe und Herder - eine schwierige Freunclschaft. In: Johann Got(fi-ied 

Herde!: Aspekte seines Lebenswerkes. Hrsg. von Martin KeBler u. Volker Leppin. Berlin 2005, S. 233-270, 

hier S. 249. 


	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016

