
NEUE

DEUTSCHE BIOGRAPHIE

HERAUSGEGEBEN VON DER

HISTORISCHEN KOMMISS ION

BEI DER BAYERISCHEN AKADEMIE

DER WISSENSCHAFTEN

ZWE I U ND ZWAN Z I G S T E R B AND

ROHMER ± SCH INKEL

M I T A D B & ND B - G E S AM T R E G I S T E R

A U F C D - R OM ´ ZWE I T E A U S G A B E

asdfghjk
D U N C K E R & H U M B L O T / B E R L I N 2005

Sonderdruck aus:





Welt als eines VerhaÈltnisses zu Gott, der mar-
kionitisch-spekulativ der unbekannte und
kommende Gott ist.

In seinem FruÈhwerk 1794±1800, das sich so-
gleich fuÈhrend in den Diskurs der Kantrezep-
tion (Reinhold, Maimon, Jacobi, Fichte) ein-
fuÈgte, schuf S. mit der Trennung von Tran-
szendentalphilosophie und Naturphiloso-
phie (spaÈter Gesch.philos.) das Grundsystem
seiner Philosophie, welches er in den spaÈte-
ren Epochen seines Denkens ± der IdentitaÈts-
philosophie (1801±09), der Freiheitsphiloso-
phie (1809±25) und der Geschichtsphiloso-
phie (1826±54) ± unter neugewonnenen Pro-
blem- und Themenstellungen vertiefte und
erweiterte, an dem er aber prinzipiell fest-
hielt. S. verfolgte wie Fichte die Einsicht,
daû die kantische transzendentale Legitima-
tion von Erkenntnis aus einer Urform des Er-
kennens begruÈndet werden muû (Ueber d.
MoÈglichkeit e. Form d. Philos. uÈberhaupt,
1794). Sie ist vorauszusetzen, um aus ihr die
formalen Bestimmungen von Anschauung
und Verstand abzuleiten, mit denen die
transzendentale ErkenntnisbegruÈndung ar-
beitet. Das empirische, erkennende Ich steht
unter der Voraussetzung eines unbedingten,
absoluten Ich, als dessen Wirklichkeit es ist.
S.s Grundgedanke laÈût sich als Spinozismus
der SubjektivitaÈt bezeichnen. Mit der Insi-
stenz auf Freiheit und Unbedingtheit sowie
auf Einheit und UÈ berwindung der GegensaÈt-
ze druÈckt er die Grundtendenz seiner Zeit
aus. Aus diesem Grundgedanken ergeben
sich Struktur und Problematik seines Den-
kens: S. faût Wirklichkeit zum einen plato-
nisch als ¹idealeª Wirklichkeit des erken-
nenden, dann v. a. geschichtlich handelnden
und kuÈnstlerisch hervorbringenden Sub-
jekts; zum anderen ist sie ¹realeª Wirklich-
keit der objektiven, natuÈ rlichenWelt.

Die Transzendentalphilosophie (Vom Ich als
Princip d. Philos., 1795; System d. transcen-
dentalen Idealismus, 1800) ist zunaÈchst Ge-
schichte des Selbstbewuûtseins; sie entwik-
kelt Anschauungs- und Verstandesformen
des bewuûten, empirischen Ich und entwirft
die Geschichte des empirischen, gesell-
schaftlichen Ich als AnnaÈherung an das Un-
bedingte. Mit der Naturphilosophie (Ideen
zu e. Philos. d. Natur, 1797; Von d. Weltseele,
1798; Erster Entwurf e. Systems d. Naturphi-
los., 1799), die in S.s Konzeption ebenfalls
transzendentale Philosophie ist, geht er ei-
nen in der Philosophiegeschichte singulaÈren
Weg, der aus dem Ansatz einer urspruÈng-
lichen Indifferenz von Subjekt und Objekt
entspringt. Naturphilosophie ist nach S. kein
Gegenentwurf zur Naturwissenschaft, son-

dern steht unter dem Eindruck zeitgenoÈssi-
scher Naturerkenntnisse (u. a. Sauerstoffche-
mie, ElektrizitaÈt, Magnetismus, Galvanis-
mus), die sie im Bestreben, das Ganze der Na-
tur aufzufassen, umfassend verarbeitet und
darstellt.

Die Naturphilosophie wurde von den Zeitge-
nossen (u. a. Goethe, Novalis, Arnim, Ritter,
Steffens, GoÈrres, Eschenmayer) intensiv rezi-
piert; sie gibt einem sich seit dem Ende des
18. Jh. veraÈndernden VerstaÈndnis der Natur
als eines lebendigen und umfassenden Gan-
zen einen genauen und prinzipiell fundier-
ten Ausdruck. Die positivistische Kritik des
19. Jh. an der ¹romantischen Naturphiloso-
phieª (u. a. Liebig, Dubois-Reymond) nimmt
die neuere Wissenschaftsgeschichte weit-
gehend zuruÈck, indem sie KontinuitaÈten
zwischen den naturphilosophischen Kon-
struktionen und der naturwissenschaftli-
chen Erkenntnis sieht sowie die Natur unter
dem Gesichtspunkt von Leben und Selbst-
organisation neu zur Sprache bringt.

Die auf die fruÈhe Phase systematischer Ent-
wuÈ rfe seit 1801 folgende Hinwendung S.s zu
einer IdentitaÈtsphilosophie ist bestimmt
durch die Frage nach dem Grund der Exi-
stenz des bewuûten Ich einerseits und nach
dem Grund der Existenz des unbewuûten
Ich, d. h. der Materie, andererseits. 1801 ver-
tiefte S. in ¹Darstellung meines Systems der
Philosophieª seinen Ansatz, indem er eine
absolute IdentitaÈt vor aller Unterscheidung
von Subjekt und Objekt setzt und die Phi-
losophie als Wissenschaft des Absoluten ver-
steht, deren reale Entsprechung die Kunst als
dessen Darstellung ist. In ¹Philosophie und
Religionª (1804) griff er auf eine theo-
sophisch-gnostische Sprache zuruÈck, um die
Abkunft des Endlichen, d. h. der Existenz
darzustellen. Das Absolute, GoÈttliche er-
kennt sich in einem urspruÈnglichen Akt; es
erzeugt sich als Gegenbild, das nun auch
selbst sein will und abfaÈllt in eine endliche
Existenz, in der es zu einem leidenden Gott
wird.

Die ¹Freiheitsschriftª (Phil. Unterss. uÈber d.
Wesen d. menschl. Freiheit, 1809) leitete ei-
ne neue Phase seiner ¹Freiheitsphilosophieª
ein. Sie ist als Antwort auf Hegels ¹PhaÈno-
menologie des Geistesª (1807) zu lesen und
duÈ rfte ± neben dem ¹Systemª von 1800 ± S.s
wirkmaÈchtigste Schrift sein; sie uÈberfuÈhrt
die Transzendentalphilosophie in eine nach-
idealistische, anthropologisch orientierte
Philosophie. SpaÈter verfolgte S. den hierin
gefaûten Gedanken in dem groûen Projekt
¹Die Weltalterª (1811±15; Erstdr. in: SaÈmmtl.
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Werke VIII, 1861, vgl. Urfassungen, hg. v. M.
SchroÈter, 1946) weiter, das aber Torso blieb.

In seiner letzten Schaffensphase kehrte S. zu
dem fruÈhen Modell einer zweiseitig gefuÈhr-
ten ± einerseits uÈber das Subjektive, anderer-
seits uÈber das Objektive gehenden ± Philoso-
phie zuruÈck. Die eine entwickelte er unter
wechselnden Titeln als ¹negative Philoso-
phieª, also in der Form einer systematisch
angelegten Geschichte der Philosophie als
Geschichte der SubjektivitaÈt bzw. Geschichte
des Begriffs (deren Anfang in d. Mythol. als
eigener Aussageform besteht). Die andere
entwickelte er unter dem Titel ¹Philosophie
der Offenbarungª; sie bedeutet Seins-
geschichte.

S. gehoÈrt zu den bedeutendsten dt.sprachi-
gen Philosophen. Mit Fichte und Hegel be-
gruÈndet er den dt. Idealismus als eigene, hi-
storisch wie systematisch bedeutende Epo-
che der Philosophiegeschichte, die im Aus-
gang von Kants Kritik eine neue Metaphysik
entwarf. Er wirkte nicht schulbildend, uÈbte
aber bedeutenden Einfluû aus. Hinsichtlich
der Naturphilosophie sind u. a. zu nennen J.
W. Ritter, F. v. Baader, H. Steffens, L. Oken
und K. F. Burdach. S.s Philosophie der Kunst
wurde ebenso aufgenommen wie kritisiert
von F. Ast, K. W. F. Solger und M. v. Deutin-
ger. Wesentlich angeregt von S.s Begrifflich-
keit der Natur, Kunst und des Absoluten
wurden S. T. Coleridge und W. Wordsworth.
Nennenswerte Rezeption erfuhr sein Den-
kens auch ± durch HoÈrer vermittelt ± in Po-
len, Ruûland undUngarn, uÈber den ¹Krausis-
moª in der spanischsprachigen Welt und in
Skandinavien (BruÈder Oersted, A. Oehlen-
schlaÈger, N. F. S. Grundtvig). Die vom spaÈten
S. zum Thema gemachte Unvordenklichkeit
der Existenz wirkt uÈber Kierkegaard in die
neuere Philosophie (M. Heidegger, K. Jas-
pers, W. Schulz) und Theologie (P. Tillich, H.
U. v. Balthasar, W. Kasper). Das fruÈhe, natur-
philosophische und das theologische Den-
ken S.s sind als EntwuÈ rfe von Selbstorganisa-
tion und Anthropologie fuÈ r ein emanzipato-
risches Denken bedeutsam geworden (a. a.
bei E. Bloch u. J. Habermas). In juÈngster Zeit
wird S. auch als Philosoph des Unbewuûten
zur Sprache gebracht (u. a. S. ZÏ izÏek) und
wirkt in eine ganzheitliche und oÈkologische
Auffassung der Natur und des Menschen
hinein. ± Dr. phil. h. c. (Landshut 1802); Dr.
theol. h. c. (Halle 1841); Rr.kreuz d. Ver-
dienstordens d. bayer. (1808) u. d. wuÈ rtt. Kro-
ne (1834); Ehrenmitgl. d. Physikal.-mechan.
Soc. (Erlangen 1808); Mitgl. d. Ak. d. ver-
einigten bildenden KuÈnste (Wien 1812), d.
Preuû. Ak. d. Wiss. (ausw. 1832, o. 1842), d.

Ac. des sciences morales et politiques (Paris,
korr. 1834) u. d. Ungar. Ak. d. Wiss. (1834);
Maximiliansorden f. Wiss. u. Kunst (MuÈn-
chen 1853); Orden d. franz. Ehrenlegion
(1833); Rr. d. griech. ErloÈserordens (1835);
Commandeurkreuz d. bayer. Verdienst-Or-
dens v. hl. Michael (1838) u. d. Verdienst-Or-
dens d. Bayer. Krone (1845); Orden Pour le
meÂrite f. Wiss. u. KuÈnste (1842); Roter Adler
Orden II. Kl. (1844); ± Komm. z. Herausgabe
d. Schrr. v. S. d. Bayer. Ak. d. Wiss. (seit
1968; mit Archiv u. Bibl.); Internat. Schel-
ling-Ges. (seit 1986); Japan. Schelling-Ges.
(seit 1989); Schelling-Raum im Stadtmus.
Leonberg.
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