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Vorwort

Über 3.500 Briefe sind in elf Bänden der Max Weber-Gesamtaus-
gabe zwischen 1990 und 2019 erschienen. Sie bilden als Ganzes ein 
kulturhistorisches Dokument eines Gelehrtenlebens mit all seinen 
Spannungen und Widersprüchen im untergehenden langen 19. Jahr-
hundert. Sie ergänzen und bereichern das Bild des Wissenschaft-
lers, das wir aus den Schriften, Reden und Vorlesungen kennen, 
ebenso wie das Bild seiner Zeit. Die Idee war naheliegend, einem 
größeren Leserkreis den Briefschreiber Max Weber bekannt zu ma-
chen. Zusammen mit dem Verlag Mohr Siebeck haben wir die, nach 
unserer Meinung, anschaulichsten und charakteristischsten Briefe 
Max Webers ausgewählt. Sie werden in zwei Bänden erscheinen, be-
ginnend mit „Reisebriefen“ und fortgeführt mit einer Auswahl an 
„Gelehrtenbriefen“. Nicht an einem repräsentativen Querschnitt ist 
es uns gelegen, sondern daran, das Markante, das Weber-Typische, 
seinen „besonderten“ Blick auf die ihn umgebende Welt zu zeigen. 
Ob uns das gelungen ist, kann nur der Leser beurteilen.

Für den ersten Band der Auswahl, für die „Reisebriefe“, konnten 
wir Hinnerk Bruhns (Paris) für einen Einleitungsessay gewinnen.  
Stephanie Warnke-De Nobili vom Verlag Mohr Siebeck hat uns in 
der Planung bestärkt und unsere ersten Auswahlversuche begleitet. 
Ihre Nachfolgerin, Martina Kayser, hat die Ausführung betreut. 
Die Herstellung lag in den bewährten Händen von Susanne Mang, 
die sich sehr für die Gestaltung des Bandes engagiert hat. Der Ver-
lagsleiter Henning Ziebritzki unterstützte die Idee von Anfang an. 
Ihnen allen sei sehr herzlich gedankt.

Frankfurt (Oder) und Rita Aldenhoff-Hübinger
München, im September 2019 Edith Hanke





Hinnerk Bruhns

„Er kann gar nicht genug Welt in sich schlingen“:  
Max Weber auf Reisen*

Reisebriefe? Gewiss, aber auch Briefe und Karten von Reisen, von 
Wanderungen, von der Hochzeitsreise, von Erholungs- und Studi-
enaufenthalten. Max Weber ein Reisender? Die Wissenschaft kennt 
den Weltreisenden, der souverän Zeit und Raum durchquert, vom 
antiken Rom über die mittelalterliche Stadt ins Neuengland der Pu-
ritaner, vom alten Ägypten über Indien bis nach China und Japan. 
Hier treffen wir nun auf den Zugreisenden, der dritte Klasse fährt, 
weil sie den Vorzug habe, „daß dort gelegentlich auch Leute hinein-
kommen, die den Mund aufthun“ (35), den Entdeckungsreisenden, 
den es zu Fuß, zu Pferd und mit der Kutsche, per Bahn und Schiff 
nach Schottland und Irland, durch Frankreich und Spanien treibt, 
der viele Monate in Italien verbringt, Amerika durchkreuzt. Hin-
reisen, hinsehen, fragen, zuhören, darstellen und berichten: das 
sind sechs Säulen der literarisch-wissenschaftlichen Gattung der 
Reisebriefe. Die siebente Säule in Max Webers Briefen ist die Freu-
de am Wort, an der geschliffenen oder auch frechen Formulierung, 
die Lust, die Briefempfänger – in der Regel Verwandte – zu verblüf-
fen, zu amüsieren oder auch zu schockieren. Schon die Briefe des 
Dreizehnjährigen, der seiner Mutter Landschaften und Erlebnisse 
auf den Wanderungen mit dem Vater und dem jüngeren Bruder Al-
fred schildert, mehr noch die des Sechzehnjährigen von seiner er-
sten Reise allein, nach Prag, gefallen durch ihren spielerisch anmu-
tenden Umgang mit der Sprache.

Drei große Entdeckungsreisen Webers dokumentiert diese Brief-
auswahl: Schottland und Irland im Jahr 1895, Südfrankreich und 
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Nordspanien 1897, Amerika 1904. Nach der „nervösen Hast“ der 
Hochzeitsreise, im September 1893, mitten im Prozess der Beru-
fung auf den Lehrstuhl für Nationalökonomie an der Universität 
Freiburg, brachte die Reise nach Schottland ein „Gefühl von Entla-
stung nach jeder Hinsicht“, wie es das junge Paar noch nie gekannt 
hatte (43). Noch überwiegen in den Briefen des nun 31jährigen Pro-
fessors die Darstellungen von Reiseerlebnissen und plastische 
Landschaftsbeschreibungen – man reist noch ohne Fotoapparat! –, 
doch geht es nun auch immer schon darum, das Fremde und Neu-
artige zu verstehen, die Gründe seiner Anders- und Eigenartigkeit 
zu erklären. Das kann einzelne Phänomene betreffen wie etwa den 
auffallenden Kontrast zwischen schottischen Hotels und deutschen 
Gasthöfen, den der Beobachter historisch-soziologisch herleitet 
(37), oder, auf nahezu allen Reisen, die Eigenart der jeweiligen 
Agrarstrukturen, Webers großes Thema seit seiner Habilitation 
über römische Agrargeschichte und seiner Teilnahme an den Erhe-
bungen des Vereins für Sozialpolitik über die soziale Lage der 
Landarbeiter in Deutschland. Der Reisende wird dann für einen 
Augenblick ganz Wissenschaftler, so wenn er in einem Brief an die 
Mutter seine seitenlangen Beobachtungen mit einer für seine späte-
ren soziologischen Untersuchungen geradezu unvermeidlichen ty-
pischen Wendung einleitet: „Irland bildet einen merkwürdigen Ge-
gensatz gegen England und Schottland“, nur dass er dort nicht hin-
zugefügt hätte: „schon aus dem Fenster der Eisenbahn“. Wenn 
Weber dann die Armut der „bodenlos zerlumpt gekleideten“ Masse 
beschreibt und ungeheuer detailreich die „unglaublichen agrari-
schen Zustände“ schildert, den schamlosen Pachtwucher der adli-
gen „Raubritter“, die nur „bis zum Eingang der Rente (zwei Mal 
jährlich) zur Jagd etc. auf einige Wochen in ihren wunderbaren 
Schlössern erscheinen, im Übrigen sie in England verzehren“ (50–
54), dann sind Stil und Sprache gar nicht so verschieden von man-
chen seiner wissenschaftlichen Schriften.

Die zweite große Reise, 1897, in den Südwesten Frankreichs und 
nach Spanien – Weber ist inzwischen Professor in Heidelberg – 
scheint weniger mit dem Wunsch der völligen Entlastung unter-
nommen zu worden sein, denn als planvolle Exkursion in wirt-



XIEr kann gar nicht genug Welt in sich schlingen …

schaftlich, sozial und religiös von Deutschland höchst verschiedene 
Regionen: Frankreich südlich der Loire, wo nicht das Land Annex 
der Städte mit ihrer Industrie, sondern die wenig belangreichen ge-
werblichen Städte Dependenzen des Landes seien und von dessen 
Kaufkraft leben. Lourdes, eine erste reale Konfrontation mit den 
psychischen Machtmitteln der katholischen Kirche, mit einer Mas-
senerregung, die Weber den kalten Schweiß auf die Stirn treten und 
fragen lässt „und wie mag einem ,Gläubigen‘ zu Muthe sein?“ (71). 
Dann Bordeaux und seine Wein-Cultur, Betriebe, die als Luxusge-
genstände, ähnlich den deutschen Rittergütern, nicht um ihrer 
Rentabilität willen von Millionären gehalten werden. Geplant hatte 
der Nationalökonom obendrein, sich eingehend über die „Wirkun-
gen der Kunstwein-Gesetzgebung“ zu erkundigen; doch ließ ihm 
das zu volle Programm nicht Zeit genug dazu. Durch die Landes, 
deren Besiedlung ihm als „innere Colonisation“ erscheint (77– 
78), geht es ins spanische Baskenland, wo, „bis hoch in das Gebirge 
hinaus, kleine Brutstätten des Capitalismus sich eingenistet haben“ 
(82). Briefliches „Plaudern“ über Wirtschaft, Politik, Kultur, Land-
schaft und Alltagsleben: „es ist“, erläutert Max seiner Mutter, „die 
bequemste Zeitausfüllung nach dem Abendessen sich in geschwät-
ziger Breite über das Erlebte zu ergehen, das Einem selbst dabei 
noch einmal deutlich wird“ (84). Einen der fesselndsten soziolo-
gisch-anthropologischen Berichte schreibt Weber, am 18. Septem-
ber 1897 beginnend, über lange Seiten hinweg aus Las Arenas, ganz 
in dem ihm eigenen Stil: die Niederträchigkeit der spanischen Ver-
waltung – „Der Schuft fängt beim Beamten an“ –, die Bauernschaft 
eine der glänzendsten der Welt, die soziale Verfassung streng de-
mokratisch, die Kirchenzucht streng, das Tanzen auf die untere 
Schicht begrenzt: „Die ‚Gesellschaft‘ tanzt nicht und giebt keine 
Gesellschaften“, Zunft-Communismus der Sardinenfischer; Wahl-
system und Steuerfreiheit: „Die geschonte Steuerkraft des Capitals 
wirkt so als ‚Stimmkaufkraft‘ bei den Wahlen, der Besitzende zahlt 
statt der Steuern Wahlbestechungsgelder.“ Weber beobachtet die 
von keiner polizeilichen Vorschrift gehemmte Kühnheit der Tech-
niker, die unerhörte Entfaltung des modernsten Capitalismus im 
Erzabbau und der Eisenverhüttung, das hohe Maß der „Ausbeu-
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tungsfähigkeit“ der Arbeiter, die Bildung von Kartellen als Ergeb-
nis staatlichen Monopols: „So knechtet der Übermuth des Kapitals 
in aller Form Rechtens den hülflosen Staat“ (86–92).

Die Einladung zu einem wissenschaftlichen Kongress in St. 
 Louis, anlässlich der Weltausstellung 1904, nutzt das Ehepaar We-
ber (wie auch Ernst Troeltsch, Werner Sombart und andere Ge-
lehrte) dazu, teils zusammen, teils getrennt, zweieinhalb Monate 
lang die Vereinigten Staaten zu durchreisen. Weber legt Tausende 
von Kilometern mit der Eisenbahn zurück; 180 Stunden Fahrt auf 
Schienen zählt er zusammen. Wohl ohne es zu wissen, gleicht seine 
Reiseroute in Vielem derjenigen von Alexis de Tocqueville im Jahr 
1831. Er taucht in eine neue Welt ein, ärgert sich über die deutschen 
Mitreisenden, die nach anderthalb Tagen New York über Amerika 
stöhnen, ist fasziniert von Chicago: „Die ganze gewaltige Stadt – 
ausgedehnter als London! – gleicht außer in den Villenvierteln – ei-
nem Menschen, dem die Haut abgezogen ist und dessen Eingeweide 
man arbeiten sieht“ (108). Hier, in Webers Beschreibungen von 
Chicago, Oklahoma City, Muskogee und anderen Städten, finden 
sich Ansätze zu einer „Stadtsoziologie“, die meist an der falschen 
Stelle – in seinem Essay „Die Stadt“ – gesucht wird.

Alles interessiert ihn, die Probleme der Einwanderer, der India-
ner und der Schwarzen; Rassismus, Gottesdienste, Sekten und Kir-
chen, Universitäten, der way of life der unterschiedlichen Klassen 
und Gruppen, mit denen er in Berührung kommt. Den „Congreß-
schwindel“ (106) in St. Louis nimmt er ernst, ein Vortrag über 
Agrarstrukturen, auch wenn er vor der Reise gelästert hatte: „Über-
dies habe ich dort nur 1 Stunde zu thun: 40 Min. Vortrag, 20 Min. 
für die Abhebung des Checks, dann stinken wir nach dem Felsenge-
birge zu ab.“1 Aber auf den offiziellen Empfang der Kongressteil-
nehmer durch Präsident Theodore Roosevelt in Washington ver-
zichtet er, um ein Indian Territory in Oklahoma besuchen zu kön-
nen. Im Mittelpunkt seines Interesses: was geschieht mit dem Land 
der Indianer? 

In Europa reist Weber mit dem Baedeker. Auf Amerika hatte er 
sich durch Lektüre von „Reiseschriftstellern“ und Hugo Münster-
bergs zweibändige Darstellung Die Amerikaner (1904) vorbereitet, 
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aber er fand, „sehr vieles ist sehr anders hier“, als er es dort gelesen 
habe.2 Seine Art zu reisen hatte Marianne schon in Schottland auf 
den Punkt gebracht: „Er kann dann gar nicht genug Welt in sich 
schlingen. An keinem Ort hält es ihn länger als höchstens 3 Tage.“3 
Informant, im Sinne der Anthropologen, war jeder, mit dem Weber 
zusammentraf, zufällig – ein australischer Quäker in der schotti-
schen Eisenbahn, ein Ingenieur von Siemens & Halske in Bilbao – 
oder gezielt, wie im Indian Territory mit Vertretern „fast aller be-
teiligten Interessenten und Ämter“ (117). In Amerika kamen, ein 
besonderer Vorteil, eine Reihe näherer oder fernerer Verwandter 
hinzu, die dorthin ausgewandert waren. 

Schon die Briefe von Erholungsaufenthalten in Belgien und Hol-
land, 1903, zeigen, wie Weber das Gespräch sucht, wie er sich wohl 
fühlt in Gesellschaft von Gewerkschaftlern, für die ein Professor 
nicht mehr ist als ein Mann, dessen Eltern das Geld hatten, ihn et-
was lernen zu lassen, und die an Intelligenz nicht hinter seinen Kol-
legen zurückstehen.4 Noch im Weltkrieg wird er es sich zum 
Grundsatz machen, „stets dritte Klasse zu fahren“, weil er auf diese 
Weise mit Hunderten von Leuten zusammenkomme und ohne sie 
besonders auszufragen außerordentlich viel erfahre.5 

Aber man fährt natürlich auch 1. Klasse in der Eisenbahn und 
muss ertragen, so in Frankreich, dass die zierlichsten, aus den besten 
Kreisen stammenden jungen Damen plötzlich ihren Schleier heben 
und aus dem Fenster „qualstern“. Das „unterschiedslose Spucken, 
welches Civil, Militär, Geistlichkeit und Weiblichkeit betreibt“ 
(66), erregt das Ehepaar Weber in Amerika ebenso wie in Europa. 
Überhaupt spielen Ästhetisches und Standesgemäßes eine große 
Rolle. Max legt Wert auf elegante Weiblichkeit. Abscheulich findet 
er in Holland die „Sonntagstracht der Frauen des ‚Volkes‘“ – es folgt 
eine Beschreibung, die hier nicht vorweggenommen sei, und dann 
das Fazit: „ein Anblick für Puritaner“ (154). Zum Glück tauchen 
dann, wenn das Wetter gut ist, einige hochelegante Strandtoiletten 
auf, Rohseide mit Spitzen, fast stets Engländerinnen.6 Nicht nur 
Marianne gegenüber gibt Max sich als Frauenkenner und -veräch-
ter. An seine Mutter schreibt er aus San Sebastian über die Toilet-
tenkünste der Spanierinnen, die nicht so schauderhaft wie oft in 
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Frankreich seien. Wenn sich die Gesichter der Spanierinnen „auch 
über die absolute wirkliche Nichtigkeit der Französinnen etwas er-
heben, so sind sie im Ganzen doch schwatzende Seiden- und Blu-
menständer.“ Von den widerlich koketten Weibern, die die noch 
erträglichen alten Rüben umgeben, werde ihm ganz übel.7 

Die äußere Erscheinung bestimmt oft das Urteil über Menschen-
typen, denen Max und Marianne vorher nie begegnet waren. Das 
„schöne (rothe) Haar“ sei das einzig Schöne an den Iren, einer 
schauderhaften Rasse, schreibt Weber, (die Polen seien ihm unend-
lich lieber), und er „habe noch nie ein so schauderhaftes, rohes, un-
gebildetes, widerlich ,pfäffisch‘ anmutendes Gesindel gesehen als 
den irischen niederen Clerus“ (51, 55). Verantwortlich für die Her-
anzüchtung einer derartigen Bevölkerung seien die scheußlichen 
Sittenzustände in den Clanhäusern und die Jahrhunderte lange Un-
terdrückung. Das in den Augen der Reisenden unerwartet Fremdar-
tige, Unästhetische, Hässliche provoziert widersprüchliche Reak-
tionen, die man vorschnell – und zu einfach – als rassistisch zu be-
zeichnen versucht sein könnte. So wenn Marianne Weber in 
Amerika einerseits die Diskriminierung der Schwarzen kritisiert, 
die anmutigen und edlen Züge einer schwarzen Lehrerin lobt und 
sie als „zu uns gehörig“ bezeichnet,8 die Starrheit des Rassengefühls 
beklagt, im gleichen Atemzug aber schreibt, dass „Neger-,Damen‘ 
in moderner Toilette mit großen Federhüten“ jedesmal an „eine aus 
der Menagerie entlaufene angeputzte Äffin“ denken lassen.9 Ähn-
lich Widersprüchliches findet man auch bei Max Weber. Auf seiner 
Reise hat er nur einen einzigen Amerikaner als Autor für das Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik akquiriert: W. E. B. Du Bois, 
den afroamerikanischen Bürgerrechtler. Noch aus New York, zwei 
Tage vor Rückreise nach Europa, wird er ihm schreiben: „the ‚co-
lour-line‘ problem will be the paramount problem of the time to 
come, here and everywhere in the world.“10 Er sieht die „schwarzen 
Wolken“ (144) am Himmel Amerikas aufziehen und betont, dass die 
sog. „Rassenfrage“ („race-problem“) auf wissenschaftlich völlig un-
zureichenden Grundlagen diskutiert werde, dass man sie mit der 
„Klassenfrage“ („class-problem“) verbinden müsse, also nach dem 
Einfluss „of social-economic conditions upon the relations of races 
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to each-other“ fragen müsse.11 Das hindert ihn aber nicht, selbst ab 
und zu die Sprache des Kulturhochmuts zu reden: „Fürchterlich ist 
der Contrast einerseits der Halbaffen, die man in den Plantagen 
und Negerhütten des Cotton Belt’s sieht, aber ebenso der geistige 
Zustand der Weißen des Südens, sobald man durch die menschlich 
anziehende Oberfläche hindurchsieht“ (124). Bei den Indianern 
aber findet er: „,Civilisation‘ ist hier mehr als in Chicago“ (118) und 
bedauert, dass Alles, was der kapitalistischen Kultur im Wege stehe, 
mit geradezu rasender Hast zerstört werde. 

Hygiene und Essen sind Themen, mit denen man besonders 
leicht schockieren und amüsieren kann. Mit ihren oft schauderhaf-
ten intimen Gemächern stehen, so liest man, Frankreich und Spa-
nien so weit unter Holland, Friesland und England12 wie England 
mit seinem „uncultivierten Fraß“ (38) unter der künstlerischen 
Form der Ernährung in Frankreich: etwas „Civilisierteres als die-
sen Vorgang“ (65) könne es kaum geben. Dazu dann als Kontrast 
die Schilderung eines barbarischen „Fressens, wie im Teutoburger 
Walde“ (34), das Otto Gierke und Max Weber zur Bestürzung 
schottischer Kellner ins Werk setzen. Webers Briefe, wie die seiner 
Frau, strotzen von Zahlen, besonders die Briefe aus Amerika: Löh-
ne, Einkommen, Preise von allem, was sie sehen oder tun, vergli-
chen mit deutschen Preisen. Gleichwohl sind sie pikiert, wenn ein 
Führer auf einem amerikanischen Friedhof ihnen stolz die Preise 
der Grabsteine nennt.

Amerika war die letzte große Entdeckungsreise. Einen anderen 
Max Weber lernt man kennen aus Briefen von Erholungsreisen in 
den Süden. Nicht die Antiken-Sehnsucht, wie bei Sigmund Freud,13 
zieht Weber dorthin. Wenn es nicht Kulturreisen der Mutter zulie-
be sind, wie nach Florenz oder Sizilien, dann ist es oft eine regel-
rechte Flucht nach der Fron der Arbeit, während der er sich mona-
telang nur mit Schlafmitteln über Wasser gehalten hatte. An Robert 
Michels schreibt er am 4. Februar 1908,14 er müsse schleunigst an 
die Riviera, in die Sonne und es werde reichlich 5–6 Wochen brau-
chen, bis er menschlich werde. „Man liegt im Sand u. brät tüchtig“15 
und wälzt sich im Mondschein im warmen Sande am Meer herum 
(195). Das macht Weber noch lange nicht zu einem Strandtouristen 
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heutigen Typs. Schon 1895 hatte er aus Irland an seinen Vetter Fritz 
Baumgarten geschrieben: „Ohne Arbeit zu existieren ist uns doch 
– und das ist doch auch gut – nur kurze Zeit möglich. Ich werde 
künftig ,Erholungsreisen‘ nicht mehr machen, sondern nur so, daß 
ich meine Arbeiten damit verbinde resp. umgekehrt.“16 Vom 
 Dampfer, auf der Rückfahrt von Amerika, bilanziert er, die Reise sei 
„in unsrer jetzigen Lage“ (d. h. finanziellen Lage) nur unter dem 
Gesichtspunkt der Erweiterung des wissenschaftlichen Horizonts 
(„und dem gesundheitlichen“) zu rechtfertigen (148). 

In Europa ist es möglich – trotz der stierdämlichen Postonkels in 
Irland17 und der spanischen „Postschweinebande“ (93) –, ständig 
mit der Heimat in Verbindung zu bleiben, sowie Reisen und Arbeit 
zu verbinden: Korrekturbogen erhält Weber 1897 in Spanien, an 
der Riviera 1908 und auch anderswo. Auch auf den Reisen, auf de-
nen Weber ständig unterwegs ist, bricht der Briefverkehr mit Fami-
lie und Verlag nie ab: er weiß immer, wenige Tage im Voraus, wohin 
er Briefe oder auch Geld postlagernd bestellen kann.

Die im letzten Kapitel abgedruckten Briefe aus Südfrankreich, 
Italien und von den letzten Reisen 1913 und 1914 vor Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs nach Ascona („ein richtiges dreckiges Italiener-
nestchen“) (200) sind keine anthropologisch-soziologischen Reise-
darstellungen wie die der früheren großen Reisen. Sie zeigen uns 
Weber als kunsthistorisch und landschaftlich interessierten Touri-
sten, als völlig Erschöpften, der sich durch Fasten und Entgiften – 
von seinem Überkonsum an Schlafmitteln und anderen Medika-
menten in seinen hektischen Arbeitsphasen – wieder ins Lot bringen 
will, als Ruhesuchenden, der des Autoverkehrs wegen von der Rivie-
ra nach Le Lavandou flüchtet, und auch als imaginären Gelegen-
heitsspieler im Casino von Monte Carlo. Weber, der bei früheren 
Erholungsaufenthalten „zu viel mit den ‚Genossen‘“ schwatzte,18 
tritt nun als Eigenbrötler auf, der in seiner Erschöpfung froh dar-
über ist, dass an der gemeinsamen Tafel im Hotel kein Mensch sich 
um den anderen kümmert, und der resigniert-befriedigt feststellt, 
dass er „seit 5 Wochen täglich vielleicht nicht mehr als 4–5 Sätze mit 
Kellner oder Kutscher geredet“ habe.19 



XVIIEr kann gar nicht genug Welt in sich schlingen …

Nicht alle Reisen Max Webers sind durch Briefe oder andere 
Zeugnisse dokumentiert. Kaum etwas wissen wir von einer Paris-
reise des Ehepaars im Herbst 1911, und von einer frühen Reise an 
den Comer See und den Lago Maggiore erfahren wir durch einen 
Brief aus Killarney (49), in dem Max die dem Golfstrom zu verdan-
kende wundervolle üppige Vegetation an der Südspitze Irlands mit 
der des Gartens der Villa Carlotta vergleicht. Ähnliche Pflanzen-
pracht, „deren Kosten keine Phantasie sich ausmalen kann“ hatte er 
kurz zuvor schon auf den Hebriden bestaunt: „als Professor fühlte 
man sich in seiner Tagelöhner-Existenz, und als Sozialpolitiker ta-
xierte man den Besitzer als reif für den Dynamit“ (40).

Der heutige Leser kann nur bedauern, dass Weber seine Sizilien-
reise im Herbst 1906 gemeinsam mit Marianne und Helene Weber 
unternommen hat. Denn ihnen hätte er sonst wohl lange Briefe ge-
schrieben. Mariannes Sizilien-Bilanz lautete: „Nein, die nordischen 
Menschen, die fast immer wollen und sollen, fänden hier keine Hei-
mat.“20 Max war von den unauslöschlichen Bildern und großen Ein-
drücken „stumm“.21 Dass er Sizilien mit der gleichen Wissbegier 
erkundete wie früher Schottland oder Spanien, konnten die Mit-
glieder des Vereins für Sozialpolitik aus seinem Diskussionsbeitrag 
zu „Verfassung und Verwaltungsorganisation der Städte“ auf der 
Generalversammlung in Magdeburg 1907 erfahren, als er ihnen un-
gemein plastisch die Stadt Catania als ein klassisches Beispiel der 
Herrschaft der Sozialdemokraten und des Gemeindemerkantilis-
mus vorführte.22 Was er auf Sizilien gesehen hatte, fand dann noch, 
wenige Jahre später, Eingang in den Band „Gemeinschaften“ von 
Wirtschaft und Gesellschaft.23 

Keiner der hier abgedruckten Briefe war für eine weitere Öffent-
lichkeit bestimmt als die Familie, und von der konnte man sie zu-
rückerbitten, denn die Aufzeichnungen waren oft schon im Hin-
blick auf spätere Vorträge gemacht.24 Die Reisebriefe dienten dazu, 
so Weber 1897, „dem objektiven Durcharbeiten alles Erlebten ge-
wachsen zu werden“ (86) und sich von der Vielseitigkeit der Ein-
drücke Rechenschaft zu geben. Uns vermitteln sie heute ein Bild 
von Webers Persönlichkeit und von seinem Blick auf die soziale 



Hinnerk Bruhns: EinleitungsessayXVIII

Wirklichkeit, welches in bemerkenswertem Kontrast zum Weber 
unserer soziologischen Handbücher steht.
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Reisebriefe





Erste Reisen
1877–1880

Max Weber 1878

In den Sommerferien unternahm Max Weber sen. alljährlich Wander- und 
Kulturreisen mit seinen Söhnen, 1877 mit den beiden älteren Max und Al-
fred, ab 1878 auch mit Karl. Max Weber kam als Ältestem die Pflicht der 
Reiseberichterstattung an die Mutter Helene zu, die sich mit den jüngeren 
Geschwistern während der Sommermonate oft in Heidelberg aufhielt. Als 
16-Jähriger bestritt Max Weber zum ersten Mal eine Reise alleine, die ihn 
durch Schlesien nach Prag und über Dresden wieder nach Charlottenburg 
führte.





Helene Weber

Brief vom 20. Juli 1877, Brocken

Im Brockenhause 20/7.77. 
zu versch. Zeiten 3–7 Uhr Nachmittags.

Liebe Mama!

Ich sitze am Tische unseres Zimmerchens im Brockenhause und 
sehe mir die herrliche Aussicht an, notabene die Aussicht auf die 
Nebelwolken, mit denen monsieur le Blocksberg sich seit heute 
Vormittag umpolstert hat. Wir haben uns in Wernigerode einen 
Führer gemiethet, einen Weber von Profession, und sind dann, an-
gethan mit unserem dicken Zeuge, frisch auf der Landstraße den 
Bergen entgegengestiefelt. Anfangs ging’s im Thale und nur all-
mählich aufwärts, später kamen wir auf einen Fußpfad, der uns in 
den Fichtenwald u. zwischen Felsengerölle im Thale der Holzem-
me, eines kl. Flüßchens, aufwärts führte. Wir gelangten in die stei-
nerne Renne, ein schönes, schmales Felsenthal, welches die Holz-
emme in vielen Kaskaden u. Wasserfällen durchströmt. Es war rei-
zend, so frei von aller Last – denn unser kleines Gepäck trug der 
Führer – auf dem schmalen Wege immer zwischen Felsblöcken zu 
marschieren. Im Wirthshause zur Holzemme, das am schönsten 
Punkt des ganzen Thales liegt, tranken wir uns frische Courage 
und zogen dann aus dem Thal heraus den Renneckenberg hinan, 
der in der unmittelbaren Umgebung des Blocksberges liegt. Oben 
sahen wir den Nebel ziehen und es wurde uns, als wir in denselben 
hineinkamen und die Feuchtigkeit spürten, anfangs doch eklich 
kühl. Aber die Feuchtigkeit nahm zu und es fing an zu regnen. Das 
war uns nun notabene auf der ganzen Reise noch nicht passirt. Aber 
wir dachten, daß der Brocken eben der „lange Herr Philister“ sein 



Erste Reisen 1877–18806

und bleiben werde und daß ein bischen Regen zu einer Gebirgspar-
tie gehöre. 

Wir zogen jetzt auf sehr steilen Fußpfaden den Berg hinauf. Aber 
der Regen hörte nicht auf, sondern wurde fortwährend stärker, ja, 
als wir auf den breiten Fahrweg kamen, war er so stark, daß wir 
unsere Palletöters anzogen u. daß auch diese zuletzt ganz schwarz 
vor Nässe wurden. Wir zogen uns jetzt ungefähr ½ St. auf dem 
Kamm des Renneckenberges gegen den Brocken allmählich auf-
wärts hin, während der Regen in Strömen darniederfloß und der 
Nebel immer stärker wurde. Dann kamen wir auf einen schmalen 
Fußpfad, der steil in die Höhe ging u. uns schnell auf die Kuppe des 
Brockens führte. Da aber wurde der Platzregen und die Nässe gera-
dezu unerträglich, der Nebel so dicht, daß man mit Mühe seinen 
eigenen cadaver sah und dazu war es eisig kalt und der Wind blies 
schneidend durch die Äste der kleinen, krüppelhaften Bäume. Wir 
waren alle bis durch die Haut mistnaß; da endlich tauchte ganz dicht 
vor uns das Brockenhaus aus dem Nebelmeere auf und wir nahmen 
„de Beene unnern Arm“ und rannten hinein „ins Vergnügen“. Da-
mit war aber die Historia noch nicht zu Ende. Nämlich, als wir in 
die Wirthsstube traten, da wurde dem Papa urplötzlich die Ursache 
des abscheulichen Wetters sonnenklar, denn eine uns allen wohlbe-
kannte Gestalt schoß auf ihn zu, gab ihm einen Kuß auf die Backe 
und drückte ihm die Hand. Es war jemand, der bisher fast immer 
schlechtes Wetter mitgebracht hat und den man Tante Marie Baum-
garten zu nennen pflegt. Sie war von Harzburg aus heraufgefahren 
und das schlechte Wetter war ihr natürlich auf dem Fuße gefolgt. 
Sie sah sehr wohl aus. Sie ist in Harzburg zu Besuch bei ihrer Freun-
din, der Stadträthin Seele u. wollte gleich wieder hinunterfahren. 
Wir glaubten, wenn sie fort sei, würde sich das Wetter bessern und 
richtig! – kaum war sie fort, als der Regen aufhörte und auch der 
Nebel sich etwas verdünnte. Aber nebelig ist es immer noch u. von 
Aussicht noch keine Rede. Es ist aber auch schauderhaft kalt hier in 
diesem ganz von Holz gebauten Hause. Wir haben uns natürlich 
andere Hemden und Unterhosen angezogen. Dann gingen wir in 
die Wirthsstube und tranken Kaffee. Es war nicht geheizt, aber al-
les Publikum schrie nach Feuer und als endlich der eine Ofen ge-
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heizt wurde, rückte alles so nahe als irgend möglich an denselben. 
Jetzt sind wir wieder hier oben, nur der Alfred ist unten geblieben, 
weil er sich da besser amüsirte. Eben hat der Papa im Bette gelegen 
und sich gewärmt, ich will es jetzt auch wieder thun, denn es ist, wie 
gesagt, ganz unglaublich kalt. Ich sitze hier auf einem Stuhle an 
unserm einzigen Tische, die Beine umwickelt mit meinem Plumeau; 
der Papa ist diesen Augenblick hinuntergegangen. Wenn doch nur 
endlich einmal dieser Nebel aufhören möchte, daß man eine Aus-
sicht bekäme. Es stürmt jetzt auch sehr heftig da draußen. Vorhin 
hat der Papa bemerkt, daß nur die Außenwände des Brockenhauses 
alle von Holz, zum Theil sogar von Stein sind, die Inneren dagegen 
zum Theil nur Tapetenwände. – Eben kommt er wieder herein u. 
erzählt mir, daß der Alfred sich unten in der Gaststube am Ofen 
gründlich durchgebraten hat und daß nur 6 ½ Grad Wärme sind. Es 
ist doch schauerlich. Aber der Papa hat gesagt, er würde Dir heute 
Abend noch schreiben u. schlimmsten Falls schreiben wir Dir mor-
gen wieder; darum, glaube ich, kann ich schließen: wir wollen jetzt 
auch zum Abend-Table d’hôte gehen. Heute (Freitag) morgen haben 
wir uns vom Postamt in Wernigerode Deinen Brief abgeholt. Wir 
freuen uns sehr, daß es dem Hans Rösing besser geht. Nun Adieu, 
viele Grüße u. der Kleinen einen Kuß von

Deinem Sohne
Max.

Eben hat der Papa eine Spinne gefunden u. sich darob gefreut, denn 
Spinne am Abend ist glücklich u. labend.
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Helene Weber

Karte vom 24. Juli 1877, Pyrmont

Dienstag 24. Jl. 1877 gg. Abend. Pyrmont. Caffeehaus.

Liebe Mama!

Jetzt sind wir in Pyrmont, was mir doch nicht so bekannt vorkommt, 
als ich dachte. Wir haben eben Couvert gegessen, – superfein, – und 
sitzen jetzt beide, Papa und ich, hier am Tische in der Vorhalle des 
Kaffeehauses in der großen Allee einander gegenüber, während der 
Alfred zu der, Dir wahrscheinlich noch bekannten, Eisenwasser-
quelle hier in der Nähe gegangen ist, um sich noch ein Glas Wasser 
geben zu lassen. Vis-à-vis ist das Schauspielhaus und das Kurhaus, 
von dessen Balkon eben eine brillante Kaffeemusik erschallt. Es ge-
fällt uns hier sehr gut. Die Vorgänge in den vorigen Tagen wird 
Papa Dir geschrieben haben, – daß die Tante Baumgarten das 
schlechte Wetter vom Brocken mit sich genommen hat; von dem 
Bismarck-Denkmal auf dem Burgberge bei Harzburg mit der Auf-
schrift „Nach Kanossa gehn wir nicht!!“ und vielleicht auch davon, daß 
wir uns in Harzburg Kirschen gekauft haben und dicke Knüppels. 
Ja, da konnte man sagen:

„Fremdling, kommst Du nach Berlin einst, melde, daß Du hier 
gesehn.

Kirschen essend auf der Straße die Familie Weber gehn.“
Doch die Karte ist zu Ende, Adieu, viele Grüße von D. Sohn 

Max.
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Helene Weber

Brief vom 1., 2. und 3. Juli 1878, Paulinzella und Ilmenau

H. Menger 
Bierbrauerei 
Paulinzella.

Paulinzella, den 1ten Juli 1878. Abends.

Liebe Mama!

Ich habe Dir zwar erst von Erfurt aus einen Brief versprochen, je-
doch Du wirst es nicht übel nehmen, wenn ich Dir schon jetzt, wo 
wir überflüssig viel Zeit haben, einige Nachricht von uns gebe. 
Während der Eisenbahnfahrt bemerkte Karl: „Papa, hier muß ir-
gendwo eine Stadt Paris heißen, da steht so was davon am Bahnhof.“ 
Nachher, als wir ihm klar machten, wo Paris liege, sagte er: Ich weiß 
das auch noch nicht, ich habe ja noch keine „Photographie“! (Geo-
graphie wollte er sagen). In Kösen ließen wir unsre Sachen auf dem 
Bahnhof und gingen nach dem Wirthshause „zur Katze“. Dort 
aßen wir zu Mittag. Dabei kam eine grau- u. weiße Katze in die 
Nähe unseres Tisches: Aha, sagte Karl, da ist ja die „berühmte“ 
Katze, nach der das Wirthshaus genannt ist. Dann fuhren wir mit 
einer Fähre über das klare Wasser der Saale, um nach der bekann-
ten Rudelsburg zu gehen. Wir trafen unterwegs mit einem jungen 
Primaner zusammen, der hinter seinen Schulkameraden, welche 
mit ihrem Direktor eine Landpartie machten, zurückgeblieben war, 
da er sich verirrt hatte u. den Weg nach der Rudelsburg nicht finden 
konnte. Wir gingen mit ihm zusammen auf einem zwar sonnigen, 
aber doch hübschen Wege an dem Kriegerdenkmal der gefallenen 
Corpsstudenten vorbei auf die alte Rudelsburg. Sie liegt sehr keck 
und hübsch auf einem Felsenvorsprung nach der Saale zu. Du wirst 
sie indessen vielleicht kennen, denn wenn ich mich recht erinnere, 
so sagte mir Papa, daß Ihr auch auf der Rudelsburg gewesen wäret. 
Jedenfalls giebt es dort oben ausgezeichnetes Bier und guten Kaffee. 
Die Aussicht über das Saalethal ist zwar nicht besonders ausge-
dehnt, aber sehr hübsch. Ein waldiger Gipfel nach dem andern 



Erste Reisen 1877–188010

taucht auf, man sieht über waldige Höhen und bebaute Thäler mit 
kleinen Städten u. Dörfern darin. Während wir Kaffee tranken, war 
Karl plötzlich verschwunden. Wir suchten ihn und fanden ihn in 
einem Zimmer am Fenster sitzend und ins Thal hinabschauend. Er 
sagte er sähe nach den Eisenbahnen. Warum konnten denn wohl 
das die alten Ritter nicht? fragte ihn Papa. Antwort: Weil sie keine 
Zeit hatten! Von der Rudelsburg gingen wir hinab und kamen auf 
einen Weg, der neben einem Getreidefeld und einem etwa zwanzig 
Fuß tiefen schmalen Einschnitt führte. In diesen Einschnitt spran-
gen wir hinunter u. luden auch Papa ein, hinunter zu kommen, da 
man dort viel besser gehen könne. Er kam auch wirklich unter all-
gemeinem Gaudium herunter. Bald aber verengte sich der Ein-
schnitt zu einer engen, steinigen Schlucht, an deren beiden Seiten 
etwa 20 Fuß hoch steile Felswände sich erhoben. Zuletzt kamen wir 
auch an eine Querbarrière von Felsen, über die wir aber hinüber-
kletterten. Durch vieles Klettern kamen wir endlich aus der 
Schlucht heraus. „Papa, fragte Karl, wie bist Du eigentlich über die 
Felsen gekommen?“ und Alfred sagte: „Nun haben wir aber Papa’n 
ordentlich in die Klemme geführt gehabt.“ Wir kamen dann an ei-
nen hübschen Platz unter einer großen Linde. An dieser war ein 
Schild, worauf stand: Der Vogelheerd. Der Stadtrath von Kösen bit-
tet zu entschuldigen, daß er die Bänke vergessen hat. Von da gingen 
wir zu den Salinen. Als Papa dem Karl diese erklärte und von Sool-
bädern sprach, sagte er: Ach, na ja, das kenn ich ja schon, das wird ja 
mit oo geschrieben. Dann gingen wir quer durch die Stadt, auf ei-
nem hübschen Wege durch Wald bergauf zur Kaiser-Wilhelms-
Burg, die übrigens sehr modern ist. Wir hörten Kirchglocken läu-
ten: Ach, sagte Karl, die dumme Kirche kann doch auch aufhören 
zu bimmeln; jetzt müßte die Lokomotive denken, der Bahnhof bim-
melte u. müßte angesaust kommen. Wir blieben bis gegen ½  8 auf 
dem Berge, dann gingen wir wieder nach Kösen hinunter u. auf den 
Bahnhof, wo, wie wir glaubten, um 8 Uhr 9 Minuten ein Zug gehen 
würde. Aber Papa hatte sich verlesen und erst um 9 Uhr 13 ging ein 
Zug nach Naumburg. Solange waren wir damit beschäftigt, uns zu 
reinigen. Als wir in Naumburg ankamen, blitzte und regnete es 
überaus stark und wir mußten im Omnibus nach der Stadt fahren. 
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Cherokee (Gastfreund) → Owen, Robert Latham (jun.) 
Clerc, Attilia (?–?) Inhaberin der Pension in Florenz 175
Conrad, Johannes (1839–1915) Nationalökonom, Agrarstatistiker und 

Agrarpolitiker 102, 105
Cook, Thomas (1808–1892) Britischer Begründer von Pauschalreisen, ge-

meinsam mit seinem Sohn John Mason Cook 49 f.
Courbet, Gustave (1819–1877) Französischer Maler 197
Cromwell, Oliver (1599–1658) Englischer Heerführer und Staatsmann 56

D
Dilthey, Wilhelm (1838–1911) Philosoph 15
Dilthey, Katharina, geb. Püttmann (1854–1932) verh. mit → Wilhelm 

Dilthey 15
Donatello (1386–1466) Italienischer Bildhauer 190
Douglas, Colonel Clarence B. (1864–1952) US-amerikanischer Zeitungs-

verleger und Besitzer des „Muskogee Phoenix“ 114
Du Bois, W. E. B. (William Edward Burghardt) (1868–1963) US-amerika-

nischer Soziologe, afroamerikanischer Bürgerrechtler XIV, 119

E
Earl of Kenmare → Browne, Valentine Augustus
Else → Jaffé, Else
Erhardt, Eugen (1857–1919) Jurist, Kaufmann, Wahlkonsul in Bilbao 80
Ernst → Mommsen, Ernst
Exner, E. (?–?) Hotelier u. a. in Beaulieu-sur-Mer (Côte d’Azur) 183

F
Fallenstein, Adalbert (Gustav) (1811–?) Ältester Halbbruder von → Helene 

Weber, in die USA ausgewandert und dort verschollen 136
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Fallenstein, Elisabeth, geb. Campbell (1830–1878) 2. Ehefrau von Otto T. 
Fallenstein; Mutter von → Frank Theodore (Frank) Fallenstein und → 
Laura v. Klock 137

Fallenstein, Emil (1849–1906) Kaufmann; in die USA ausgewanderter 
Sohn von → Helene Webers Halbbruder → Roderich Fallenstein (sen.) 
131

Fallenstein, Frank Theodore (Frank) (1858–1929) Farmer in Mount Airy, 
N. C.; Sohn von → Helene Webers Halbbruder → Otto T. Fallenstein 
131, 134, 137, 148, 169

Fallenstein, Friedrich (Fritz) (1822–1897) → Miller, Francis
Fallenstein, Friedrich (Fritz) (1847–1928) Kaufmann in Amsterdam, tätig 

in der Tabakimportfirma Bunge; Vetter Max Webers 167–171
Fallenstein, Georg Friedrich (1790–1853) Verwaltungsbeamter; Vater von 
→ Helene Weber 136 f.

Fallenstein, Roderich (sen.) (1815–1890) Ingenieur; Halbbruder von → He-
lene Weber 125

Fischer, Georg (1848–1917) Nervenarzt, behandelte Max Weber 1898 im 
Sanatorium „Konstanzer Hof“ 156

France, Anatole (1844–1924) Französischer Schriftsteller 201
Frank → Fallenstein, Frank Theodore (Frank)
Freud, Sigmund (1856–1939) Arzt, Begründer der Psychoanalyse XV
Frick, Ernst (1881–1956) Schweizer Anarchist, 1912/13 Haftstrafe; liiert 

mit → Frieda Gross 198, 201 f., 207, 209
Frieda → Gross, Frieda
Friedeberg, Raphael (1863–1940) Arzt und Anarchist 207
–, dessen „Frau“ → Elisabeth Lenz
Friedländer, Clara (1842–nach 1907) Freundin von → Helene Weber 137
Fritschi, Eugen (1846–1919) Rechtsanwalt in Freiburg i. Br. 210

G
Gäng, Karl (1879–1959) Zahnarzt Max Webers in Heidelberg 206
Gehner, August (1846–1910) Notar und Bankier in St. Louis, dort Gastge-

ber von Max und → Marianne Weber 106
Gehner, Wilhelmina (Minna), geb. Wehmiller (1850–1936) verh. mit → 

August Gehner 106, 113
Gehner, Pauline → Mesker, Pauline
Gibbons, James (1834–1921) US-amerikanischer Kardinal 146
Gierke, Anna (seit 1911) von (1874–1943) Sozialpädagogin; Tochter von → 

Marie Cäcilie und → Otto Gierke 33
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Gierke, Marie Cäcilie (Lili), geb. Loening, (seit 1911) von (1850–1936) 
verh. mit → Otto Gierke 33

Gierke, Otto (seit 1911) von (1841–1921) Rechtshistoriker, Professor in 
Berlin XV, 33 f.

Giorgione (1478–1510) Italienischer Maler 154
Gill, Henry (1824–1893) Britischer Ingenieur, Direktor der Berliner Was-

serwerke, Bruder von → William Gill 90
Gill, William (1843–1901) Britischer Ingenieur, Direktor der „Orconera 

Iron Ore Company Ltd.“ in Bilbao, Bruder von → Henry Gill 90, 93
Giotto di Bondone (1267/76–1337) Italienischer Maler und Baumeister 190
Giron, André (1879–?) Hauslehrer und Liebhaber von → Luise Antoinette 

Marie von Österreich-Toskana 158
Goes, Hugo van der (ca. 1440–1482) Flämischer Maler 154
Goethe, Johann Wolfgang von (1749–1832) Dichter 11
Goetheforscher in Evanston → Hatfield, James Taft
Gompers, Samuel (1850–1924) US-amerikanischer Gewerkschaftsführer 

137
Gothein, Wolfgang (1886–1958) Mediziner; Sohn des Nationalökonomen 

und Kulturhistorikers Eberhard Gothein und seiner Frau Marie Luise 
Gothein 200

Gottl, Friedrich (ab 1907: Gottl-Ottlilienfeld, Friedrich Edler von) (1868–
1958) Nationalökonom und Soziologe 191

Gräfin → Reventlow, Franziska Gräfin zu
Gross (ab 1919: Schloffer), Eva Verena (1910–?) Tochter von → Frieda 

Gross und → Ernst Frick 201, 203
Gross, Frieda, geb. Schloffer (1876–1950) verh. mit → Otto Gross, seit 

1911 mit dem Anarchisten → Ernst Frick in Ascona lebend 198, 201–203, 
205–211

Gross, Otto (1877–1920) Psychoanalytiker 198, 201
Gross, Peter (1907–1946) Sohn von → Frieda und → Otto Gross 201, 207
Gruhle, Hans Walter (1880–1958) Psychiater 194, 204 f.
Gundolf, Ernst (1882–1945) Zeichner 210

H
Händel, Georg Friedrich (1685–1759) Komponist 141
Haensler, Georg (?–?) Hautarzt in Straßburg 204
Harnack, Adolf von (1851–1930) Evangelischer Theologe 109
Hatfield, James Taft (1862–1945) US-amerikanischer Literaturwissen-

schaftler, u. a. in Evanston 112
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Haupt, Hans (1869–1952) Deutscher Pfarrer in den USA, u. a. in North 
Tonawanda 102 f.

Haupt, Margarethe (Grete), geb. Conrad (1871–1931) Tochter von → Jo-
hannes Conrad, verh. mit → Hans Haupt 102

Haydn, Joseph (1732–1809) Komponist 141
Heil, Elisabeth (Lieserle), geb. Jolly (1864–1937) Tochter von → Helene 

Webers Halbschwester Elisabeth Jolly, geb. Fallenstein; verh. mit dem 
badischen Ministerialdirektor Karl Heil 134

Hendrikkie → Stoffels, Hendrickje
Hensel, Paul (1860–1930) Philosoph 102
Hermann, Lilli, geb. Hausrath (1882–1965) Gemeindeschwester; Cousine 

Max Webers 204
Hervey, May, geb. Bogart (1868–1918) Ehefrau von → William Addison 

Hervey 101
Hervey, William Addison (1870–1918) Germanist an der Columbia Uni-

versity in New York 101
Hilsen, Frau von (?–?) Besitzerin eines Boardinghouse in New York 142
Hirsch, Emil (1840–1918) Kaufmann, Teilhaber einer der bedeutendsten 

Getreidehäuser Süddeutschlands 68
Hobson, John A. (1858–1940) Englischer Ökonom und Publizist 138
Hodler, Ferdinand (1853–1918) Schweizer Maler 199
Höller, Elise (Lisi) (?–?) Dienstmädchen bei → Frieda Gross 202
Honigsheim, Paul (1885–1963) Sozialwissenschaftler, Doktorand in Hei-

delberg 204
Hugh → Miller, Hugh 
Hugo, Victor (1802–1885) Französischer Dichter 27

I
Ignatius von Loyola, hl. Ignaz (1491–1556) Begründer des Jesuitenordens 

83
„der Ire“ → Murphy, John Paul
Israëls, Isaac Lazarus (1865–1934) oder dessen Sohn von Jozef Israëls 

(1824–1911) Niederländische Maler 156

J
Jaffé, Edgar (1866–1921) Nationalökonom 178, 192, 201
Jaffé, Else, geb. von Richthofen (1874–1973) Nationalökonomin, verh. mit 
→ Edgar Jaffé 178, 181, 191 f., 203, 206, 211

James (der Jüngste) → Miller, Emil James (Jim, auch: James) 
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James, Anna Margaret(he), geb. Lange (1856–1914). Deutsche Pfarrers-
tochter, verh. mit → Edmund Janes James 105

James, Edmund Janes (1855–1925) US-amerikanischer Nationalökonom, 
u. a. Präsident der Northwestern University Chicago 105

James, Anthony John (1885–?) Seekadett; Sohn von → Anna Margaret(he) 
und → Edmund Janes James 105

James, Herman Gerlach (1887–1959) Jurist; Sohn von → Anna Margaret(he) 
und → Edmund Janes James 105

Jeff, Jefferson → Miller, Jefferson Frederick (Jeff)
Jefferson, Thomas (1743–1826) Präsident der USA (1801–09) 124 f.
Jellinek, Georg (1851–1911) Staats- und Völkerrechtler; Heidelberger Kol-

lege und Freund Max Webers 183, 185–187
Jellinek-Mercédès, Emil (1853–1918) Kaufmann und Diplomat; Bruder 

von → Georg Jellinek 185–187
Jim → Miller, Emil James (Jim) 
Jims „ältestes Söhnchen“ → Miller, Emmet(t) James
Jims Frau → Miller, Margaret Ann (Maggie) 
Jolly, Julius (1856–1898) Jurist und Publizist; Sohn von → Helene Webers 

Halbschwester Elisabeth Jolly, geb. Fallenstein 134

K
Kant, Immanuel (1724–1804) Philosoph 190
Karl IV. (1316–1378) Römisch-deutscher Kaiser 19
Keller, Gottfried (1819–1890) Schweizer Dichter 134
Kelley, Florence (1859–1932) US-amerikanische Sozialreformerin, Päd-

agogin und Publizistin 144
Klock, Laura (Poppy) von, geb. Fallenstein (1863–1930) Tochter von → 

Helene Webers Halbbruder Otto T. Fallenstein, verh. mit → Max Otto 
v. Klock 134–137, 141

Klock, Max Otto von (1864–1934) Buchhändler und Übersetzer in Boston 
135 f., 141

Klock, Maximilian Nepomuk von (1831–1896) Fabrikant; Vater von → 
Max Otto v. Klock 135

Kraus, Franz Xaver (1840–1901) Katholischer Theologe und Kirchenhi-
storiker 177

L
Lang, Gertrud (1894–1979) Tochter von → Otto und → Rachel Lang 209
Lang, Otto (1863–1936) Schweizer Jurist und Politiker in Zürich 207, 209
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Lang, Rachel, geb. Ronthal (1868–1950) verh. mit → Otto Lang 209
Lask, Emil (1875–1915) Philosoph 165–167, 169, 171, 182, 208
Lee, Robert Edward (1807–1870) US-amerikanischer General 137
Lenz, Elisabeth (1874–1945) Lebensgefährtin von → Raphael Friedeberg 207
Lichtenstein, Alfred (1848–1915) Kaufmann und Bankier in New York; 

verh. mit → Johanna Lichtenstein, geb. Kapp 144, 147
Lichtenstein, Johanna, geb. Kapp (1855–1905) verh. mit → Alfred Lichten-

stein 144, 147
Lieserle → Elisabeth (Lieserle) Heil, geb. Jolly
Lili → Schäfer, Lili, geb. Weber 
Lilli → Hermann, Lilli
Lippi, Filippino (ca. 1457–1504) Italienischer Maler 190
Lisi → Höller, Elise (Lisi)
Löwe, Albert (1823–1886) Stadtrat in Berlin 16, 18
Luca della Robbia (1400–1481) Italienischer Bildhauer 190
Ludwig der Heilige (1214–1270) König von Frankreich 195
„Luise-Toskana“ → Luise Antoinette Marie von Österreich-Toskana
Luise Antoinette Marie von Österreich-Toskana (1870–1947) Kronprin-

zessin von Sachsen, verh. mit Kg. Friedrich August III. von Sachsen 158
Lukács, Georg (1885–1971) Ungarischer Philosoph und Literaturtheoreti-

ker 203
Luther, Martin (1483–1546) Reformator 83

M
Macaulay, Thomas Babington (1800–1859) Britischer Historiker, Dichter 

und Politiker 45
„Mariännchen“ → Müller, Marianne
Maris, Jacob (1837–1899), Matthijs (1839–1917) oder Willem (1844–1910) 

Niederländische Maler 156
Meissonier, Ernst (1815–1891) Französischer Maler 156
Mendelssohn, Moses (1729–1786) Philosoph 142
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809–1826) Komponist 141
Mesker, Frank (1861–1952) US-amerikanischer Unternehmer; Schwieger-

sohn von → August und → Wilhelmina (Minna) Gehner 107, 112
Mesker, Pauline, geb. Gehner (1870–1952) Tochter von → August und → 

Wilhelmina (Minna) Gehner; verh. mit → Frank Mesker 107
Michelangelo (1475–1564) Italienischer Maler und Bildhauer 190
Michels, Robert (1876–1936) Deutsch-italienischer Soziologe, Begründer 

der Parteiensoziologie XV, 184, 210
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Michels-Lindner, Gisela (1878–1954) Soziologin; verh. mit → Robert Mi-
chels 184

Miller, Betty → Rawley, Elizabeth Nancy (Betty), geb. Miller
Miller, Emil James (Jim, auch: James) (1868–1918) Farmer in Mount Airy, 

N. C.; Sohn von → Helene Webers Halbbruder → Francis Miller 113, 
119, 122, 129–135, 141

Miller, Emmet(t) James (1893–1979). Bauunternehmer; ältester Sohn von 
→ Emil James (Jim) Miller 130

Miller, Frances (Fanney oder Fannie) (1876–?) verh. mit → George Edward 
(George) Miller 131

Miller, Francis (bis zur Emigration in die USA: Friedrich (Fritz) Fallen-
stein) (1822–1897) Farmer in Mount Airy, N. C.; Halbbruder von → He-
lene Weber 120, 124, 130 f., 133 f.

Miller, George Edward (George) (1862–1903) Arzt; Sohn von → Helene 
Webers Halbbruder → Francis Miller und Bruder von → William Fran-
cis (Bill) Miller 126, 131

Miller, Hugh (1851–1925) Sohn von → Helene Webers Halbbruder → 
Francis Miller 140 f.

Miller, Jefferson Frederick (Jeff) (1847–1932) Farmer in Mount Airy, N. C.; 
Sohn von → Helene Webers Halbbruder → Francis Miller 130–135

Miller, Magnolia (Nola), geb. Brittain (1871–1959) verh. mit → William 
Francis (Bill) Miller 125, 129

Miller, Margaret Ann (Maggie), geb. Johnson (1869–1941) verh. mit → 
Emil James (Jim) Miller 130, 132

Miller, Mary Ann, geb. Stoneman (1827–1894) verh. mit → Francis Miller 
124, 134

Miller, William Francis (Bill) (1866–1941) Rechtsanwalt; Sohn von → He-
lene Webers Halbbruder → Francis Miller in Knoxville, TN 113, 119, 
122, 124–126, 129 f., 141

Mommsen, Clara, geb. Weber (1875–1953) seit 1896 verh. mit → Ernst 
Mommsen; Schwester Max Webers 27, 48

Mommsen, Ernst (1863–1930) Mediziner und Arzt; Sohn von → Theodor 
Mommsen; verh. mit Max Webers Schwester → Clara 144, 188

Mommsen, Theodor (1817–1903) Althistoriker, Professor in Berlin 15
Mons, Emma Johanne Dorothea, geb. Mierendorf (1822–1898) Patentante 

von → Alfred Weber 114
Morgan, John Pierpont (1887–1913) US-amerikanischer Bankier und 

Kunstmäzen 155
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Müller, Alwine (Wina), geb. Weber (1855–1836) verh. mit dem Oerling-
hauser Fabrikanten Bruno Müller; Cousine Max Webers und Tante → 
Marianne Webers 26

Müller, Marianne (1886–1934) → Tocher von Alwine Müller 188
Müller, Richard (1880–1937) Fabrikant der Leinenweberei in Oerlinghau-

sen; Neffe Max Webers 146
Münsterberg, Hugo (1863–1916) Psychologe, Philosoph XII
Murphy, John Paul (1857–1925) US-amerikanischer Rechtsanwalt und Po-

litiker, Geschäftspartner von → William Francis (Bill) Miller in Knox-
ville, TN 125 f.

N
Neumann, Carl (1860–1934) Kunst- und Kulturhistoriker 161
Nola → Miller, Magnolia (Nola) 

O
Oldenbarneveldt, Johan van (1547–1619) Niederländischer Staatsmann 166
Onkel Fritz → Miller, Francis
Onkel Roderich → Fallenstein, Roderich (sen.) 
Onkel Wilhelms Vater → Benecke, Victor
Ott, Elisabeth (Elsa), geb. Tobler (1878–1967) Musikpädagogin in Zürich, 

Schwester von → Mina Tobler 204, 208
Owen, Daisy Deans, geb. Hester (1865–1946) verh. mit → Robert Latham 

Owen jun. 114
Owen, Narcissa, geb. Chisholm (1831–1911) US-amerikanische Musikleh-

rerin und Malerin vom Stamm der Cherokee; Mutter von → Robert La-
tham Owen jun. 114

Owen, Robert Latham (jun.) (1856–1947) US-amerikanischer Jurist und 
Senator, mütterlicherseits von den Cherokee abstammend 114, 121

Owen, Robert Latham (sen.) (1825–1873). US-amerikanischer Ingenieur; 
Vater von → Robert Latham Owen jun. 114

P
Pabst, Johann Heinrich (1785–1838) Theologe und Mediziner 177
Paolo Veronese (1528–1588) Italienischer Maler 193
Pappritz, Anna (1861–1939) Repräsentantin der bürgerlichen Frauenbewe-

gung 170
Paulus (vormals: Saulus) (ca. 10–62/64 n. Chr.) Apostel 161
Pellech, Otto (1872–1922) Rechtsanwalt in Wien 207, 210
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Peter → Gross, Peter
Pisani, Pietro (1871–1960) Italienischer Theologe 177
Poppy → Klock, Laura (Poppy) von
Püttmann, Clara (1829–1915) Mutter von → Katharina Dilthey, geb. Pütt-

mann 15

Q
Quattrini, Gastwirtsfamilie in Ascona 198, 200, 203

R
Rade, Martin (1857–1940) Evangelischer Theologe, Publizist und Politiker 

103
Raffael (1483–1520) Italienischer Maler 176
Rawley, Elizabeth Nancy (Betty), geb. Miller (1856–1914) Tochter von → 

Helene Webers Halbbruder → Francis Miller; Schwester von → Emil 
James (Jim) und → Jefferson Frederick (Jeff) Miller; verh. mit → Robert 
Pinkney Rawley (sen.) 131 f., 134

Rawley, Robert Pinkney (sen.) (1841–1926) 131
Rechenberg-Linten, Baron Alexander von (ca. 1832–1913) Russischer Di-

plomat, Vater von → Baron Alexander von Rechenberg-Linten (jun.) 201
Rechenberg-Linten, Baron Alexander von (jun.) (1852–vor 1918), führte 

eine Scheinehe mit → Franziska Gräfin zu Reventlow 202
Redakteur des „Muskogee Phoenix“ → Douglas, Colonel Clarence B. 
Rembrandt (Harmenszoon van Rijn) (1606–1669) Niederländischer Maler 

153, 155, 158, 160 f., 165
Reventlow, Franziska Gräfin zu (1871–1918) Schriftstellerin 198, 201 f., 

205 f., 211
Reventlow, Rolf (1897–1981) Journalist und Schriftsteller; Sohn von → 

Franziska Gräfin zu Reventlow 202
Rickert, Heinrich (1863–1936) Philosoph 165 f., 175
Rickert, Sophie, geb. Keibel (1864–1951) Bildhauerin, verh. mit → Hein-

rich Rickert 165 f.
Riehl, Sophie, geb. Reyer (1855–?) verh. mit dem Philosophen Alois Riehl, 

Tante von → Frieda Gross 206
Rockefeller, John Davison (1839–1937) US-amerikanischer Industrieller 

und Philanthrop 105, 110
Roosevelt, Theodore (1858–1919) Präsident der USA (1901–09) XII, 113
Rösing, Hermann Wilhelm (1878–1948) Kaufmann, 1902–10 bei Amsinck 

& Co. in New York; Bruder von → Johannes Friedrich (Hans) Rösing 
143, 147
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Rösing, Johannes Friedrich (Hans) (1866–1953) Jurist, Politiker, Sohn des 
mit → Max Weber sen. befreundeten Johannes Rösing (1833–1909) 7

Rothschild, James (Jakob) de (1792–1868) Deutsch-französischer Bankier, 
Besitzer des Weinguts Château Lafite 76

Rubens, Jan (1530–1587) Jurist; Vater von → Peter Paul Rubens 158
Rubens, Peter Paul (1577–1640) Flämischer Barockmaler 158
Ruehle, Ernst (1863–1931) Ingenieur von Siemens & Halske in Bilbao XIII, 

60, 82, 90

S
Saskia → Saskia van Uylenburgh
Schach, Frau (?–?) Zimmerwirtin eines Bekannten („Pennbruder“) in 

Breslau 15
Schäfer (seit 1927: Weber-Schäfer), Albert (1905–1972) Ingenieur; Sohn 

von → Lili und Hermann Schäfer; 1927 Adoption durch → Marianne 
Weber 188

Schäfer (seit 1927: Weber-Schäfer), Clara (1903–1991) Tochter von → Lili 
und Hermann Schäfer; 1927 Adoption durch → Marianne Weber; seit 
1929 verh. mit Pfarrer Hans-Hermann Brandt 188

Schäfer, Lili, geb. Weber (1880–1920) Jüngste Schwester Max Webers; seit 
1902 verh. mit Hermann Schäfer (1871–1914) 188, 194

Schandau, Bertha (1867–1918) Dienstmädchen von Max und Marianne 
Weber 48, 85, 187

Schlegel, August Wilhelm von (1767–1845) Literaturkritiker, Vertreter der 
Romantik 11

Schlegel, Friedrich (1772–1829) Literaturkritiker, Vertreter der Romantik 
11

Schmidt, Georg (1860–1935) Mediziner in Heidelberg; Cousin Max We-
bers 156

Schubring, Paul (1869–1935) Kunsthistoriker 190
Schulze-Gaevernitz, Gerhart von (1864–1943) Nationalökonom 206
Schulze-Gaevernitz, Luise, geb. Milde (??–nach 1888) Mutter von → Ger-

hart von Schulze-Gaevernitz 206
Seele, Rosalie Alwine, geb. Aue (1828–1882) Witwe des Braunschweiger 

Stadtrats Friedrich Seele 6
Sieveking, Heinrich (1871–1945) Nationalökonom und Wirtschaftshisto-

riker 191
Simmel, Georg (1858–1918) Philosoph und Soziologe; mit Max und → Ma-

rianne Weber befreundet 185
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Simmel, Gertrud, geb. Kinel (1864–1938) Schriftstellerin, verh. mit → 
Georg Simmel 202

Sombart, Werner (1863–1941) Nationalökonom XII
Soubirous, Bernadette (1844–1879) Französische Ordensschwester 68
Spahn, Martin (1875–1945) Katholischer Historiker, Politiker und Publi-

zist 177
Spinoza, Baruch (Benedictus) de (1632–1677) Niederländischer Philosoph 

159, 161, 165
Stoecker, Adolf (1835–1909) Evangelischer Pfarrer und konservativer Poli-

tiker 138
Stoffels, Hendrickje (1626–1663) Haushälterin und später Lebensgefährtin 

von → Rembrandt 155

T
Tante Sophie → Riehl, Sophie
Thomas von Aquin (ca. 1225–1274) Theologe, Philosoph 161
Tobelchen, (Tobel-)Kind → Tobler, Mina
Tobelchens Schwester → Ott, Elisabeth, geb. Tobler
Tobler, Henriette, geb. Hattemer (1836–1917) Mutter von → Mina Tobler 

208
Tobler, Mina (1880–1967) Schweizer Pianistin 198 f., 203 f., 208 f.
Tocqueville, Alexis de (1805–1859) Französischer Philosoph und Publizist, 

Amerikareisender XII
Tolstoj, Leo (1828–1910) Russischer Schriftsteller 189, 201
Troeltsch, Ernst (1865–1923) Evangelischer Theologe, Philosoph und Po-

litiker XII, 102, 106, 178
Troeltsch, Marta, geb. Fick (1874–1947) verh. mit → Ernst Troeltsch 178

U
Uylenburgh, Saskia van (1612–1642) Ehefrau und Modell von → Rem-

brandt 155

V
Vanderbilt, George Washington (1862–1914) US-amerikanischer Land-

wirt, Kunstsammler und Philanthrop 127, 147
Vater (von Helene Weber) → Fallenstein, Georg Friedrich
Vergniaud, Pierre Victurnien (1753–1793) Französischer Politiker und Re-

volutionär 76
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Villard, Helen Frances (Fanny), geb. Garrison (1844–1928) US-amerika-
nische Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin; Witwe von → Henry 
Villard 144, 147

Villard, Henry (vormals: Heinrich Hilgard) (1835–1900) Deutsch-ameri-
kanischer Journalist und Unternehmer 147

Villard, Julia, geb. Sanford (1876–1962) verh. mit → Oswald Garrison Vil-
lard 147

Villard, Oswald Garrison (1872–1949) US-amerikanischer Journalist und 
Schriftsteller; Sohn von → Helen Frances (Fanny) und → Henry Villard 
147

Voelcker, Friedrich (1872–1955) Chirurg 191

W
Washington, Booker T. (1856–1915) US-amerikanischer Pädagoge und 

Bürgerrechtler 119, 123 f.
Washington, George (1732–1799) Präsident der USA (1789–97) 124
Washington, Margaret Murray, geb. James Murray (1865–1925) US-ame-

rikanische Pädagogin und Frauenrechtlerin; verh. mit → Booker T. 
Washington 123

Weber, Alfred (1868–1958) Nationalökonom, Soziologe, Bruder von Max 
Weber 3, 7 f., 10, 113 f., 138, 140, 149, 188, 190

Weber, Arthur (1877–1952) Offizier, Bruder von Max Weber 204
Weber, Carl Maria von (1786–1826) Komponist 141
Weber, Clara (Klara) → Mommsen, Clara
Weber, Helene, geb. Fallenstein (1844–1919) zeitlebens religiös und sozial 

engagierte Mutter von Max Weber IX–XI, XIII, XVII, 5, 8 f., 23–25, 27, 
31, 34, 38, 41, 45, 49, 61, 65, 73, 78, 80, 85, 99, 102, 106, 114, 122, 126, 
135, 140, 145, 181

Weber, Karl (Carl) (1870–1915) Architekt, Bruder von Max Weber 3, 9 f., 
12, 188, 210

Weber, Lili → Schäfer, Lili 
Weber, Mabel, geb. Janes (oder James) (1882–1928) verh. mit → Otto We-

ber 147
Weber, Marianne, geb. Schnitger (1870–1954) Repräsentantin der bürger-

lichen Frauenbewegung, Schriftstellerin, verh. mit Max Weber, XII–
XIX, 23 ff., 153 et passim

Weber, Maximilian (Max) sen. (1836–1897) Jurist, nationalliberaler Politi-
ker, Vater von Max Weber 3, 6–13, 13, 18, 27
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Weber, Otto (1873–?) Kaufmann bei Amsinck & Co. in New York; verh. 
mit → Mabel Weber, geb. Janes; Vetter von Max Weber 143, 147

Weber, Valborg, geb. Jahn (1878–1959) seit 1903 mit Max Webers Bruder 
→ Arthur verh., geschieden 1921 188

Werk, Marion Elisa van de (1874–1911) Niederländischer Nationalöko-
nom, ehemaliger Student Max Webers in Freiburg i. Br. 162

Wilhelm I. von Oranien (1533–1584) Statthalter in den niederländischen 
Provinzen 158–160

Wilhelm III. → William III. von Oranien
William III. von Oranien (1650–1702) König von England, Schottland und 

Irland 45
Williams, Roger (1603–1683) Begründer des amerikanischen Baptismus 

143
Wina → Müller, Alwine (Wina)
Witt, Cornelis de (1623–1672) Niederländischer Politiker; Bruder von → 

Johan de Witt 162
Witt, Johan de (1625–1672) Niederländischer Politiker; Bruder von → 

Cornelis de Witt 162
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