
Beantwortung der Frage:

Wa� i Aufkl�arung?

von

Immanuel Kant

Aufkl�arung i der Au�gang de� Mens
en au� seiner selb vers
uldeten Unm�undigkeit. Unm�undigkeit
i da� Unverm�ogen, si
 seine� Verande� ohne Leitung eine� anderen zu bedienen. Selbvers
uldet
i diese Unm�undigkeit, wenn die Ursa
e derselben ni
t am Mangel de� Verande�, sondern der
Ents
lie�ung und de� Muthe� liegt, si
 seiner ohne Leitung eine� andern zu bedienen. Sapere aude!
Habe Muth di
 deine� eigenen Verande� zu bedienen! i also der Wahlspru
 der Aufkl�arung.
Faulheit und Feigheit sind die Ursa
en, warum ein so gro�er Theil der Mens
en, na
dem sie die
Natur l�ang von fremder Leitung frei gespro
en (naturaliter majorenne�), denno
 gerne Zeitleben�
unm�undig bleiben; und warum e� Anderen so lei
t wird, si
 zu deren Vorm�undern aufzuwerfen.
E� i so bequem, unm�undig zu sein. Habe i
 ein Bu
, da� f�ur mi
 Verand hat, einen
Seelsorger, der f�ur mi
 Gewi�en hat, einen Arzt der f�ur mi
 die Di�at beurtheilt, u. s. w. so
brau
e i
 mi
 ja ni
t selb zu bem�uhen. I
 habe ni
t n�othig zu denken, wenn i
 nur bezahlen
kann; andere werden da� verdrie�li
e Ges
�a� s
on f�ur mi
 �ubernehmen. Da� der bei weitem
gr�o�te Theil der Mens
en (darunter da� ganze s
�one Ges
le
t) den S
ritt zur M�undigkeit, au�er
dem da� er bes
werli
 i, au
 f�ur sehr gef�ahrli
 halte: daf�ur sorgen s
on jene Vorm�under, die die
Oberaufsi
t �uber sie g�utig auf si
 genommen haben. Na
dem sie ihr Hau�vieh zuer dumm
gema
t haben, und sorgf�altig verh�uteten, da� diese ruhigen Ges
�opfe ja keinen S
ritt au�er dem
G�angelwagen, darin sie sie einsperreten, wagen dur�en; so zeigen sie ihnen na
her die Gefahr, die
ihnen drohet, wenn sie e� versu
en allein zu gehen. Nun i diese Gefahr zwar eben so gro� ni
t,
denn sie w�urden dur
 einigemahl Fallen wohl endli
 gehen lernen; allein ein Beispiel von der Art
ma
t do
 s
�u
tern, und s
rekt gemeinigli
 von allen ferneren Versu
en ab.
E� i also f�ur jeden einzelnen Mens
en s
wer, si
 au� der ihm beinahe zur Natur, gewordenen
Unm�undigkeit herau�zuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen, und i vor der Hand wirkli
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unf�ahig, si
 seine� eigenen Verande� zu bedienen, weil man ihn niemal� den Versu
 davon ma
en
lie�. Sa�ungen und Formeln, diese me
anis
en Werkzeuge eine� vern�un�igen Gebrau
� oder
vielmehr Mi�brau
� seiner Naturgaben, sind die Fu�s
ellen einer immerw�ahrenden Unm�undigkeit.
Wer sie au
 abw�urfe, w�urde denno
 au
 �uber den s
maleen Graben einen nur unsi
eren Sprung
thun, weil er zu derglei
en freier Bewegung ni
t gew�ohnt i. Daher giebt e� nur Wenige, denen
e� gelungen i, dur
 eigene Bearbeitung ihre� Geie� si
 au� der Unm�undigkeit herau� zu
wikkeln, und denno
 einen si
eren Gang zu thun.
Da� aber ein Publikum si
 selb aufkl�are, i eher m�ogli
; ja e� i, wenn man ihm nur Freiheit
l�a�t, beinahe unau�bleibli
. Denn da werden si
 immer einige Selbdenkende, sogar unter den
eingese�ten Vorm�undern de� gro�en Haufen�, finden, wel
e, na
dem sie da� Jo
 der Unm�undigkeit
selb abgeworfen haben, den Gei einer vern�un�igen S
�a�ung de� eigenen Werth� und de� Beruf�
jede� Mens
en selb zu denken um si
 verbreiten werden. Besonder� i hiebei: da� da� Publikum,
wel
e� zuvor von ihnen unter diese� Jo
 gebra
t worden, sie herna
 selb zwingt darunter zu
bleiben, wenn e� von einigen seiner Vorm�under, die selb aller Aufkl�arung unf�ahig sind, dazu
aufgewiegelt worden; so s
�adli
 i e� Vorurtheile zu pflanzen, weil sie si
 zule�t an denen selb
r�a
en, die, oder deren Vorg�anger, ihre Urheber gewesen sind. Daher kann ein Publikum nur
langsam zur Aufkl�arung gelangen. Dur
 eine Revolution wird viellei
t wohl ein Abfall von
pers�onli
em De�poti�m und gewinns�u
tiger oder herrs
s�u
tiger Bedr�ukkung, aber niemal� wahre
Reform der Denkung�art zu Stande kommen; sondern neue Vorurtheile werden, eben sowohl al� die
alten, zum Leitbande de� gedankenlosen gro�en Haufen� dienen.
Zu dieser Aufkl�arung aber wird ni
t� erfordert al� Freiheit; und zwar die uns
�adli
e unter allem,
wa� nur Freiheit hei�en mag, n�amli
 die: von seiner Vernun� in allen St�ukken �o�entli
en Gebrau

zu ma
en. Nun h�ore i
 aber von allen Seiten rufen: r�asonnirt ni
t! Der O�izier sagt: r�asonnirt
ni
t, sondern exercirt! Der Finanzrath: r�asonnirt ni
t, sondern bezahlt! Der Geili
e: r�asonnirt
ni
t, sondern glaubt! (Nur ein einziger Herr in der Welt sagt: r�asonnirt, so viel ihr wollt, und
wor�uber ihr wollt; aber gehor
t!) Hier i �uberall Eins
r�ankung der Freiheit. Wel
e Eins
r�ankung
aber i der Aufkl�arung hinderli
? wel
e ni
t, sondern ihr wohl gar bef�orderli
? | I
 antworte:
der �o�entli
e Gebrau
 seiner Vernun� mu� jederzeit frei sein, und der allein kann Aufkl�arung unter
Mens
en zu Stande bringen; der Privatgebrau
 derselben aber darf �o�er� sehr enge einges
r�ankt
sein, ohne do
 darum den Forts
ritt der Aufkl�arung sonderli
 zu hindern. I
 verehe aber unter
dem �o�entli
en Gebrau
e seiner eigenen Vernun� denjenigen, den jemand al� Gelehrter von ihr vor
dem ganzen Publikum der Leserwelt ma
t. Den Privatgebrau
 nenne i
 denjenigen, den er in
einem gewi�en ihm anvertrauten b�urgerli
en Poen, oder Amte, von seiner Vernun� ma
en darf.
Nun i zu man
en Ges
�a�en, die in da� Intere�e de� gemeinen Wesen� laufen, ein gewi�er
Me
ani�m nothwendig, vermittel de�en einige Glieder de� gemeinen Wesen� si
 blo� pa�iv
verhalten m�u�en, um dur
 eine k�unli
e Einhelligkeit von der Regierung zu �o�entli
en Zwekken
geri
tet, oder wenigen� von der Zer�orung dieser Zwekke abgehalten zu werden. Hier i e� nun
freili
 ni
t erlaubt, zu r�asonniren; sondern man mu� gehor
en. So fern si
 aber dieser Theil der
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Mas
ine zuglei
 al� Glied eine� ganzen gemeinen Wesen�, ja sogar der Weltb�urgergesells
a�
ansieht, mithin in der Qualit�at eine� Gelehrten, der si
 an ein Publikum im eigentli
en Verande
dur
 S
ri�en wendet; kann er allerding� r�asonniren, ohne da� dadur
 die Ges
�a�e leiden, zu denen
er zum Theile al� pa�ive� Glied angese�t i. So w�urde e� sehr verderbli
 sein, wenn ein O�izier,
dem von seinen Oberen etwa� anbefohlen wird, im Diene �uber die Zwekm�a�igkeit oder N�u�li
keit
diese� Befehl� laut vern�un�eln wollte; er mu� gehor
en. E� kann ihm aber billigerma�en ni
t
verwehrt werden, al� Gelehrter, �uber die Fehler im Kriege�diene Anmerkungen zu ma
en, und
diese seinem Publikum zur Beurtheilung vorzulegen. Der B�urger kann si
 ni
t weigern, die ihm
auferlegten Abgaben zu leien; sogar kann ein vorwi�iger Tadel sol
er Auflagen, wenn sie von ihm
geleiet werden sollen, al� ein Skandal (da� allgemeine Widerse�li
keiten veranla�en k�onnte) bera�
werden. Eben derselbe handelt demohngea
tet der Pfli
t eine� B�urger� ni
t entgegen, wenn er, al�
Gelehrter, wider die Uns
ikli
keit oder au
 Ungere
tigkelt sol
er Au�s
reibungen �o�entli
 seine
Gedanken �au�ert. Eben so i ein Geili
er verbunden, seinen Kate
i�mu�s
�ulern und seiner
Gemeine na
 dem Symbol der Kir
e, der er dient, seinen Vortrag zu thun; denn er i auf diese
Bedingung angenommen worden. Aber al� Gelehrter hat er volle Freiheit, ja sogar den Beruf
dazu, alle seine sorgf�altig gepr�u�en und wohlmeinenden Gedanken �uber da� Fehlerha�e in jenem
Symbol, und Vors
l�age wegen be�erer Einri
tung de� Religion�- und Kir
enwesen�, dem
Publikum mi�utheilen. E� i hiebei au
 ni
t�, wa� dem Gewi�en zur La gelegt werden k�onnte.
Denn, wa� er zu Folge seine� Amt�, al� Ges
�a�tr�ager der Kir
e, lehrt, da� ellt er al� etwa�
vor, in Ansehung de�en er ni
t freie Gewalt hat na
 eigenem Gutd�unken zu lehren, sondern da� er
na
 Vors
rl� und im Namen eine� andern vorzutragen angeellt i. Er wird sagen: unsere Kir
e
lehrt diese� oder jene�; da� sind die Bewei�gr�unde, deren sie si
 bedient. Er zieht al�dann allen
praktis
en Nu�en f�ur seine Gemeinde au� Sa�ungen, die er selb ni
t mit voller Ueberzeugung
unters
reiben w�urde, zu deren Vortrag er si
 glei
wohl anheis
ig ma
en kann, weil e� do
 ni
t
ganz unm�ogli
 i, da� darin Wahrheit verborgen l�age, auf alle F�alle aber wenigen� do
 ni
t�
der innern Religion widerspre
ende� darin angetro�en wird. Denn glaubte er da� le�tere darin zu
finden, so w�urde er sein Amt mit Gewi�en ni
t verwalten k�onnen; er m�u�te e� niederlegen. Der
Gebrau
 also, den ein angeellter Lehrer von seiner Vernun� vor seiner Gemeinde ma
t, i blo� ein
Privatgebrau
; weil diese immer nur eine h�au�li
e, obzwar no
 so gro�e, Versammlung i; und in
Ansehung de�en i er, al� Prieer, ni
t frei, und darf e� au
 ni
t sein, weil er einen fremden
Au�rag au�ri
tet. Dagegen al� Gelehrter, der dur
 S
ri�en zum eigentli
en Publikum, n�amli

der Welt, spri
t, mithin der Geili
e im �o�entli
en Gebrau
e seiner Vernun�, genie�t einer
uneinges
r�ankten Freiheit, si
 seiner eigenen Vernun� zu bedienen und in seiner eigenen Person zu
spre
en. Denn da� die Vorm�under de� Volk� (in geili
en Dingen) selb wieder unm�undig sein
sollen, i eine Ungereimtheit, die auf Verewigung der Ungereimtheiten hinau�l�au�.
Aber sollte ni
t eine Gesells
a� von Geili
en, etwa eine Kir
enversammlung, oder eine ehrw�urdige
Kla�i� (wie sie si
 unter den Holl�andern selb nennt) bere
tigt sein, si
 eidli
 unter einander auf
ein gewi�e� unver�anderli
e� Symbol zu verpfli
ten, um so eine unaufh�orli
e Obervormunds
a�
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�uber jede� ihrer Glieder und vermittel ihrer �uber da� Volk zu f�uhren, und diese so gar zu
verewigen? I
 sage: da� i ganz unm�ogli
. Ein sol
er Kontrakt, der auf immer alle weitere
Aufkl�arung vom Mens
enges
le
te abzuhalten ges
lo�en w�urde, i s
le
terding� null und ni
tig;
und sollte er au
 dur
 die obere Gewalt, dur
 Rei
�t�age und die feierli
en Frieden�s
l�u�e
be�atigt sein. Ein Zeitalter kann si
 ni
t verb�unden und darauf vers
w�oren, da� folgende in einen
Zuand zu se�en, darin e� ihm unm�ogli
 werden mu�, seine (vornehmli
 so sehr angelegentli
e)
Erkenntni�e zu erweitern, von Irrth�umern zu reinigen, und �uberhaupt in der Aufkl�arung weiter zu
s
reiten. Da� w�are ein Verbre
en wider die mens
li
e Natur, deren urspr�ungli
e Beimmung
gerade in diesem Forts
reiten beeht; und die Na
kommen sind also vollkommen dazu bere
tigt, jene
Bes
l�u�e, al� unbefugter und frevelha�er Weise genommen, zu verwerfen. Der Probierein alle�
de�en, wa� �uber ein Volk al� Gese� bes
lo�en werden kann, liegt in der Frage: ob ein Volk si

selb wohl ein sol
e� Gese� auferlegen k�onnte? Nun w�are diese� wohl, glei
sam in der Erwartung
eine� be�ern, auf eine beimmte kurze Zeit m�ogli
, um eine gewi�e Ordnung einzuf�uhren; indem
man e� zuglei
 jedem der B�urger, vornehmli
 dem Geili
en, frei lie�e, in der Qualit�at eine�
Gelehrten �o�entli
, d. i. dur
 S
ri�en, �uber da� Fehlerha�e der dermaligen Einri
tung seine
Anmerkungen zu ma
en, inde�en die eingef�uhrte Ordnung no
 immer fortdauerte, bi� die Einsi
t
in die Bes
a�enheit dieser Sa
en �o�entli
 so weit gekommen und bew�ahret worden, da� sie dur

Vereinigung ihrer Stimmen (wenn glei
 ni
t aller) einen Vors
lag vor den Thron bringen k�onnte,
um diejenigen Gemeinden in S
u� zu nehmen, die si
 etwa na
 ihren Begri�en der be�eren
Einsi
t zu einer ver�anderten Religion�einri
tung geeinigt h�atten, ohne do
 diejenigen zu hindern,
die e� beim Alten wollten bewenden la�en. Aber auf eine beharrli
e, von Niemanden �o�entli
 zu
bezweifelnde Religion�verfa�ung, au
 nur binnen der Leben�dauer eine� Mens
en, si
 zu einigen,
und dadur
 einen Zeitraum in dem Fortgange der Mens
heit zur Verbe�erung glei
sam zu
verni
ten, und fru
tlo�, dadur
 aber wohl gar der Na
kommens
a� na
theilig, zu ma
en, i
s
le
terding� unerlaubt. Ein Mens
 kann zwar f�ur seine Person, und au
 al�dann nur auf einige
Zeit, in dem wa� ihm zu wi�en obliegt die Aufkl�arung aufs
ieben; aber auf sie Verzi
t zu thun, e�
sei f�ur seine Person, mehr aber no
 f�ur die Na
kommens
a�, hei�t die heiligen Re
te der
Mens
heit verle�en und mit F�u�en treten. Wa� aber ni
t einmal ein Volk �uber si
 selb bes
lie�en
darf, da� darf no
 weniger ein Monar
 �uber da� Volk bes
lie�en; denn sein gese�gebende� Ansehen
beruht eben darauf, da� er den gesammten Volk�willen in dem seinigen vereinigt. Wenn er nur
darauf sieht, da� alle wahre oder vermeinte Verbe�erung mit der b�urgerli
en Ordnung zusammen
beehe; so kann er seine Unterthanen �ubrigen� nur selb ma
en la�en, wa� sie um ihre� Seelenheil�
willen zu thun n�othig finden; da� geht ihn ni
t� an, wohl aber zu verh�uten, da� ni
t einer den
andern gewaltth�atig hindere, an der Beimmung und Bef�orderung de�elben na
 allem seinen
Verm�ogen zu arbeiten. E� thut selb seiner Maje�at Abbru
, wenn er si
 hierin mis
t, indem er
die S
ri�en, wodur
 seine Unterthanen ihre Einsi
ten in� Reine zu bringen su
en, seiner
Regierung�aufsi
t w�urdigt, sowohl wenn er diese� au� eigener h�o
en Einsi
t thut, wo er si
 dem
Vorwurfe au�se�t: Caesar non e supra Grammatico�, al� au
 und no
 weit mehr, wenn er seine
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obere Gewalt so weit erniedrigt, den geili
en De�poti�m einiger Tyrannen in seinem Staate
gegen seine �ubrigen Unterthanen zu unter�u�en.
Wenn denn nun gefragt wird: Leben wir je�t in einem aufgekl�arten Zeitalter? so i die Antwort:
Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufkl�arung. Da� die Mens
en, wie die Sa
en je�t ehen,
im Ganzen genommen, s
on im Stande waren, oder darin au
 nur gese�t werden k�onnten, in
Religion�dingen si
 ihre� eigenen Verande� ohne Leitung eine� Andern si
er und gut zu bedienen,
daran fehlt no
 sehr viel. Allein, da� je�t ihnen do
 da� Feld ge�o�net wird, si
 dahin frei zu
bearbeiten, und die Hinderni�e der allgemeinen Aufkl�arung, oder de� Au�gange� au� ihrer selb
vers
uldeten Unm�undigkeit, allm�alig weniger werden, davon haben wir do
 deutli
e Anzeigen. In
diesem Betra
t i diese� Zeitalter da� Zeitalter der Aufkl�arung, oder da� Jahrhundert Friederi
�.
Ein F�ur, der e� seiner ni
t unw�urdig findet, zu sagen: da� er e� f�ur Pfli
t halte, in
Religion�dingen den Mens
en ni
t� vorzus
reiben, sondern ihnen darin volle Freiheit zu la�en, der
also selb den ho
m�uthigen Namen der Toleranz von si
 ablehnt: i selb aufgekl�art, und verdient
von der dankbaren Welt und Na
welt al� derjenige gepriesen zu werden, der zuer da� mens
li
e
Ges
le
t der Unm�undigkeit, wenigen� von Seiten der Regierung, ents
lug, und Jedem frei lie�,
si
 in allem, wa� Gewi�en�angelegenheit i, seiner eigenen Vernun� zu bedienen. Unter ihm d�urfen
verehrung�w�urdige Geili
e, unbes
adet ihrer Amt�pfli
t, ihre vom angenommenen Symbol hier
oder da abwei
enden Urtheile und Einsi
ten, in der Qualit�at der Gelehrten, frei und �o�entli
 der
der Welt zur Pr�ufung darlegen; no
 mehr aber jeder andere, der dur
 keine Amt�pfli
t
einges
r�ankt i. Dieser Gei der Freiheit breitet si
 au
 au�erhalb au�, selb da, wo er mit
�au�eren Hinderni�en einer si
 selb mi�verehenden Regierung zu ringen hat. Denn e� leu
tet
dieser do
 ein Beispiel vor, da� bei Freiheit, f�ur die �o�entli
e Ruhe und Einigkeit de� gemeinen
Wesen� ni
t da� mindee zu besorgen sei. Die Mens
en arbeiten si
 von selb na
 und na
 a[u]�
der Rohigkeit herau�, wenn man nur ni
t absi
tli
 k�unelt, um sie darin zu erhalten.
I
 habe den Hauptpunkt der Aufkl�arung, die de� Au�gange� der Mens
en au� ihrer selb
vers
uldeten Unm�undigkeit, vorz�ugli
 in Religion�sa
en gese�t: weil in Ansehung der K�une und
Wi�ens
a�en unsere Beherrs
er kein Intere�e haben, den Vormund �uber ihre Unterthanen zu
spielen; �uberdem au
 jene Unm�undigkeit, so wie die s
�adli
e, also au
 die entehrende unter allen
i. Aber die Denkung�art eine� Staat�oberhaupt�, der die erere beg�unigt, geht no
 weiter, und
sieht ein: da� selb in Ansehung seiner Gese�e�gebung e� ohne Gefahr sei, seinen Unterthanen zu
erlauben, von ihrer eigenen Vernun� �o�entli
en Gebrau
 zu ma
en, und ihre Gedanken �uber eine
be�ere Abfa�ung derselben, sogar mit einer freim�uthigen Kritik der s
on gegebenen, der Welt
�o�entli
 vorzulegen; davon wir ein gl�anzende� Beispiel haben, wodur
 no
 kein Monar

demjenigen vorging, wel
en wir verehren.
Aber au
 nur derjenige, der, selb aufgekl�art, si
 ni
t vor S
atten f�ur
tet, zuglei
 aber ein
wohldi�ciplinirte� zahlrei
e� Heer zum B�urgen der �o�entli
en Ruhe zur Hand hat, | kann da�
sagen, wa� ein Freiaat ni
t wagen darf: r�asonnirt so viel ihr wollt, und wor�uber ihr wollt; nur
gehor
t! So zeigt si
 hier ein befremdli
er ni
t erwarteter Gang mens
li
er Dinge; so wie au
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son, wenn man ihn im Gro�en betra
tet, darin fa alle� paradox i. Ein gr�o�erer Grad
b�urgerli
er Freiheit s
eint der Freiheit de� Geie� de� Volk� vortheilha�, und se�t ihr do

un�ubereigli
e S
ranken; ein Grad weniger von jener vers
a� hingegen diesem Raum, si
 na

allem seinen Verm�ogen au�zubreiten. Wenn denn die Natur unter dieser harten H�ulle den Keim,
f�ur den sie am z�artli
en sorgt, n�amli
 den Hang und Beruf zum freien Denken, au�gewikkelt hat;
so wirkt dieser allm�ahlig zur�uk auf die Sinne�art de� Volk�, (wodur
 diese� der Freiheit zu handeln
na
 und na
 f�ahiger wird), und endli
 au
 sogar auf die Grunds�a�e der Regierung, die e� ihr
selb zutr�agli
 findet, den Mens
en, der nun mehr al� Mas
ine i, seiner W�urde gem�a� zu
behandeln.

I. Kant.
K�onig�berg in Preu�en, den 30.
Septemb. 1784.
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