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Freiheit zur Selbstbestimmllng

Die praktische Identitat des Subjekts

Lothar KNATZ

Vorbemerkung

ln meinem Vortrag machte ich mich nit einer Passage eines Werkes Yon Schelling

auseinandersetzen, und dies am Leitfaden einer systematischen Frage. Bei der Textstelle handelt es sich

um den 4. Hauptabschnitt des Systems des transcendentalen ldealismus, der缶berschrieben ist "System

der praktischen Philosophie mach Grundsatzen des transzendentalen ldealismus" (SW IIl, 532-606); die

Fragestellung, die ich daran verfolgen m6chte, istJene mach der Freiheit und ldentitat des Subjektes.

ln diesem 41 Hauptabschnitt des Transzendenlalsystemswird das System der praktischen

Philosophic dargelegt, ihr vorangestellt sin° das Konzept der Transzendentalphilosophie und das System

der theoretischen Philosophie, ihr nachgestellt sin° die Haupts畠tze der Teleologle und die Philosophic

der Kunst. Die groL3e Frage des gesamten Transzendentalsystems war die,wie eine Philosophic

konziplert Werden kann, in welcher ,,die Vorstellungen zugleich als si°h richtend mach den

Gegenstanden, und die GegenstandealS sich richtend nach den Vorstellungenu gedacht werden kann.

(III,17) Diese Frage betrifft insbesondere die Idee der Freiheit -wie namiich dieAnnahme Yon Freiheit

mit derAnerkenntnis einer objektiv existierenden und auf uns einwirkenden auJ3eren Welt in Einklang

zu bringen ist, und sie betrifit das Konzept Yon Subjektivitat -wie namlich ein舟eies Subjekt zu denken

ist elngedenk seiner Existenz in einer es bedingenden natか1ichen und sozialen Welt.

Zum VerhAltnis Yon theoretischer und praktischer Philosophic

Soweit ic九 sehe, hat si°h Schelling an keinem anderen Ort seines (Euvres expressis verbis

ausRihrlicherals im Transzendentalsystem tiber das Verhaltnis Yon theoretischer zu praktischer

philosophie geauBert･l ln der Schellingforschung ist die praktische Philosophie unseres Philosophen

bisher ebenso sehr eine Marginalie geblieben, wie systematische Arbeiten zur praklischen Philosophic

Schelling weitgehend ignorieren; eine systematischere Interpretation der praktischen Philosophic

Schellings, Oder vielleicht besser der Bedeutung seines Werkes Rlr eine praktischer Philosophie, ist eine

Leerstelle der Schellhgforschung･2 Dieses Defizit mag damit zu tun haben, dass wir heute unter

praktischer Philosophic imal1gemeinen "die Philosophic des Handelns und seiner Normen", also das

begriffliche System einer Ethik verstehen, und Schelling hat keine ausgearbeitete Ethik hinterlassen.

Dieser Textbestand schlieBt mach meiner Oberzeugung jedoch keineswegs aus, das Schellings elgener

Aufforderung nach "Anwendung" seiner Uberlegungen zur praktischen Philosophic nicht doch auch zu

▲ Die genaue Unterscheidung zwischen theoretischer und praktischer Philosophic war den Zeitgenossen offenbar

nlCht so eindeutlg,wie es heute vielleicht eTSCheinen mag; So fragt der philosophisch nicht ungebildete Novalis:

"Theoretische und Practische Fllosofie - was ist das? Welches ISt dle SfareJeder?" (Novalis 1999, Il,20)
2 Ludwig Sieps Studie welSt nit ihrem Schwergewicht auf Hegel, der randstandigeren Beriicksichtigung Yon Kant

und Fichte und der be]nahe volligen Ignoran∑ der praktischen Philosophic Schellings gegenilber recht prazISe auf den

Status quo hin. Ludwig Siep: Praktische Philosophle im Deutschen ldealismus, FrankfurtrM 1992.
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produktiven Ergebnissen Rihren k6nnten.3 (ill,532)

Im Rahmen der Transzendentalphilosophie ist nach der M8glichkeit Yon Wissen schlechthin

gefragt,wie also ,,Vorstellungen absolut iibereinstimmen kOnnen mit ganz unabhangig Yon ihnen

existierenden Gegenstanden". (lII,347) Fiir die theoretische Philosophic war es gleichgtiltig, Ob dabei

die Gegenstande oder die Vorstellungen der Subjekte als Ausgangspunkt dienen; in der praktischen

philosophie allerdings kann nur das handelnde Subjekt Ausgangspunkt der Oberlegungen sein. (vgl.

III,332) Gegenstand theoretischer Philosophic waren die Bedingungen fiir die Maglichkeit der

Welt-Erfhhrungen des Subjekts, Gegenstand der praktischen Philosophic sin° die Erfahrungen des

Subjektes, die es geschichtlich durch Tatigkeit und Handlung erwirbt. Die Unterscheidung zwischen

theoretischer und praktischer Philosophic ist nicht in einem strikten Sinn zu verstehen, denn auch die

theoretische Philosophic ist auf die impliziteAnnahme eines Subjektes gegrhdet, und Subjekte sin°

nicht anders als handelnde Subjekte vorzustellen.4

1m der theoretische Philosophic hatte Schelling ideale Etappen in der Genese des

Selbstbewusstseins unterschieden (ⅠII,534) und wardabei auf das Problem gestoBen,wie die ideelle oder

anschauende Tatigkeit begrenzt werden kann; dieses Problem war im Kontext der theoretischen

Philosophic nicht zu leisen. (Ill,414) Eine solche Grenzbestimmung zwischen ideeller und reeller

Tatigkeit des lch ist allerdings notwendig, wenn das lch auf einen "Standpunkt der Renexion" gelangen

soll, und dieser Standpunkt ist unabdingbar, wenn das Subjekt ein Bewusstsein Yon sich selbst als ein

handelndes lch erfahren soil. (III,505)5 Die Bedingung der M6glichkeit einer solchen Handlung konnte

im Rahmen der theoretischen Philosophic nicht erklart werden, an diesem Punkt der Grenzbestimmung

war die "Kette der theoretischen Philosophie" abgerissen. (1日,524) Die Handlung einer absoluten

Abstraktion kann theoretisch nicht mehr erklart oder deduziert werden, es kann nor die kategorische

Fordemng mach einer solchen Handlung erhoben werden, als Handlung, die sein soll･6

Nun ist die Grenze zwischen lheoretischer und praktischer Philosophic nicht nur eine Grenze die

trennt, sondern auch eine, die verbindet. Ohne eine solche Verbindung ware das

transzendentalphilosophische Untemehmen, das Prinzip des Wissens zu ergrtinden, zum Scheitern

verurteilt. Die Grenze muss als Vermittlung einen Weg finden Yon der ,rein theoretischen Konstruktion'

zur ,bloL3en Forderung'. (ⅠⅠⅠ,376)7 Theoretische und praktische Philosophic nahem sich von

verschiedenen Seiten der gleichen Sache, Yon der einen Seitewird die Grenzlinie durch ldealitat

bezeichnet, Yon der anderen Seite durch RealitatlB In der programmatischen Perspektive einer

J werner Marx hat mit Bezug auf die F7･eiheitsschrtji festgestellt, "dass manche Bestimmungen der Freiheitsschrift

Rlr eine neue Ethik Yon Bedeutung sein kOnnen‥, Marx 1982, S. 1.

4 0ber den Zusammenhang zwischen theoretischer und praktlSCher Philosophic schreibt Schelling in den

PhllosophLSChen Briefen. "Dietheoretische Philosophie geht nolhwendlg auf elm UnbedingtesI S呈e hat die ldee des

Unbedingten erzeugt, sleforderlalso, da sュe das Unbedingte selbsl, a]s lheo7letLSChe VernunR, nicht realisieren kann,

die Handlung, wodurch es reallSlert Werden soil " (WW 1,299)
5 unter den Pramisse ,,des Fichteschen Satzes, dass alles nut durch das lch undfzir das 】ch lStu (X,95), darfjene

Grenzbestimmung aus keineT anderen Handlung )n der IntelllgenZ mehr erkはrt werden, sic stellt elne "absolute

Abstraktion" dar. (ⅠⅠⅠ,524)

6 zur absoluten Abstraktion Vgl･ Leinkauf 1998, S･ 1 1 8,Anm･ 202･ Die theoretische PhiIosophie eThebt die Forderung,

das lch soll sich seines Handelns bewusst werden, aber sle kann nicht erklaren, 仰ie dies geschleht. (vgl. llⅠ,536)

7 Die Grenze zwISChen TheoTetischem und Praktischem ist eben Jene Grenze, welche die "Potenzen der

Anschauungu, die in den lch sin°, vonJenen korrespondierenden ln der Natur trennt. (Ill,332)

8 ,,1n der theoretlSChen Philosophic wild die ldealltat deT Schranke erklart (oderwie die Begrenztheit, die
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Verbindung des durch Grenze unterschiedenen verwendet Schelling den Terminus Jdeal-Realismus" als

Selbstbezeichnung Rir sein System. (IIl,386) Die Forderung mach Einheit Yon theoretischerund

praktischer Philosophie entspringt der fmhen Kant-Kritik Schellings, nach der diese beiden Teile des

Kritizismus ,,durch kein gemeinschaftliches Prinzip verbundenu seien･9

Die theoretische Philosophic hatte erkenntnistheoretisch ge&agt, "wie durch eine Veranderung im

Organismus eine Vorstellung in der lntelligenz bedingt" sein kann, die praktische Philosophic &agt

umgekehrt,wie ,,eine舟ei entworfene Vorstellung der lntelligenz in eine auBere Bewegung" iibergehen

kann･ (m,499) Der Begriffdes Ideal-Realismuswill zwei Momenteals konstitutiv Air das System

festschreiben: dleAnerkennung der Realitat einer Welt auBerhalb des Subjektes, und die Option &eien

Handelns fiir dieses Subjekt trotz der Existen∑ einer objektiven auJ3eren Realitat. Der Systemanspruch

muss sich insbesondere dort kontmieren, Wo die Vorstellung Yon einer objektiven Welt verbunden wird

nit dem Postulat der Freiheit des lch･ In der EinlOsung des Systemanspruches muss sich erweisen, ob

die mit einermicht dualistischen Relation Yon lch und Welt tiber Kant hinausweisende Perspektive, die

als ein "ProceLさ" konzipiert ist, einge18st werden kann. (X,97)

1m Kontext der Uberlegungen tiber das Verhaltnis vontheoretischer und praktischer Philosophic

nennt Schelllng °in Prinzip, Welches die beiden Bereiche yerbindet. Es ist dies das Prinzip der

Autonomie" als das ,,Princip der ganzen Philosophieu iiberhaupt. (III,535) Freilich auLSert es sich in

beiden Bereichen verschiedem In der theoretischen Philosophic ist das lch in seiner produktiven

Selbstkonstitution zwar durchaus selbstbegliindend, allerdings ohne dieses Tun renektierend begleiten

zu k8nnen; dleS ISt der Zustand ursprtinglicher Autonomie. Diese produktive Tatigkeit des lchwird in

der praktischen Phjlosophie Yon einer vormals bewusstlos vorgenommen produktiven Selbstkonstitution

zu einer　mit Bewusstsein realisierenden. (Ill,535) Das lch wechselt Yon der Subjekt in die

Objekt-Position, denn was im Erkennen der theoretischen Philosophic Subjekt war,wird im Handeln der

praktischen Philosophic zum Objekt.10

Die Reflexionsleistung des lch entspringt diesem Positionswechsel, bei den das ideelle lch dem

zugleich ideellen und reellen" entgegengesetztwird, Wodurch seine Tatigkeit aus dem Status

bewusstloser Produktivitat zu einer idealisierenden Reflexivitat　wird. (Ill,535) Ein　Solcher

Positionswechsel ist aber nur m6glich, wenn das Subjekt schon immer, auch in der theoretischen

philosophic, als ein tatlgeS und handelndes Subjekt vorgestellt ist. U Idealisierende Renexivitat

bedeutet: Das ich ist mach seiner Selbstkonstitution,wie sieinden Epochen dertheoretischen

Philosophie dargestellt ist, nunmehr in der Lage, frei aus sich selbst heraus ldeale zu entwerfen, und

mehr noch, diese durch eigene Tatigkeit auch zu realisieren. Wahrend die Selbstkonstitution des lch in

den Schranken der theoretischen Philosophic an dasAnschauen gebunden war, vollzieht es sichinder

ursprtlnglich nur Rlr das斤eie Handeln existlert, Begrenztheit鉛r das Wissen werde), die praktische Philosophic hat

die Realttat der Schranke (oder:wie die Begrenztheil, die uTSPrtlnglich eine bloB subjektive ist, objektiv werde) zu

erklaren. Theoretische Philosophle also ist ldealismus, praktlSChe ReallSmuS, und nur belde zusammen das vollendete

System des lranscendentalen ldealismus." (111,386f,)
9 vom lchalsPrinzip,WW 1,154･

)0 Das Erkennen ist die Voraussetzung Rir das bewusste Handeln, belde Tatlgkeilen werden vom Ich vorgenommen,

das dabei allerdings Yon der Subjekt ln die Objekt-Position wechselt, denn im Handeln wi一d das Erkannte zum

Objekt; d.h."was im Erkennen SubJekl war,wild im Handeln Objekt". (SW X,1 15)
ll Die Unterscheidung Yon theoretischer und praktlscher Philosophic ist also ein Darstellungsproblem, damlt Bind

keme ontologischen Festschreibungen verbunden,
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praktischen Philosophic als Selbstbegrnndung durch ein舟eies Handeln･ (lll,536) Jene Fahigkeit, die

Ideale als Richtmuster Rip das Handeln des lch frei aus sich selbst heraus zu entwerfen, macht den

wortsinn des ldealismus entscheidend aus.12

Erster SatZ; I)ie abso)ute Abstraktion, a.h. der AT)fang des Bewusstseins, j≦t ntJr erklarbar aIIS

einem SeJbstbestimmen, oder einem Hande)n der lntelligenz aufsich selbst. (Ill,532-540)

Sche11ing stellt theoretische und praktische Philosophie im Transzendentalsystem formalanalog

vor, sic werden jeweils in einer Deduktion yon drei Satzen, die nit Folgesatzen, Problemen, Zusatzen,

Aufgaben und Auf18sungen versehen sin°, dargestellt. Der erste Satz der praktischen Philosophic lautet:

Die absolute Abstraktion, d. h, der　Anfang des Bewusstseins, ist nur erklarbar aus einem

Selbstbestimmen, Oder einem Handeh der lntelligenz auf si°h selbst･" (ⅠⅠⅠ,532) Damit slellt Schelling

sich in die Yon Kant und Fichte vorgegebene Tradition, Wonach die Selbstbegrtindung des lch nur als ein

praktischer Ak vollzogen werden kann.

DerAnfang unseres Bewusstseins ist nichtwie derAnfang eines uns auL3erlichen Objektes zu

rekonstruieren, denn das besondere der Reflexion auf unser Bewusstseinist ja die Selbstbeztiglichkeit

des Prozesses･ Bevor das Bewusstsein sich selbst zum Gegenstand der Renexion oderAnschauung

machen kann, muss es diese Fahigkeit zunachst erwerben. Wenn es diese Fahigkeit allerdings erworben

hat, damn kann es denAnfang dieses Prozesses nicht mehr reflektieren, denn derAnfang ist irreversibel

aufgehoben im Produkt, dem BeⅥⅦsstsein. Um diesen An fang gleichwohl vorzustellen und damit zum

Selbst-Bewusstsein zu kommen, ist es notwendig, eine Abstraktion vorzunehmen, eine Abstraktion

namlich Yon den Fahigkeiten des BemlSStSeinS, die esals Bewusstsein auszeichnet.

Diese Abstraktion ist keine gew6hnliche Abstraktion, sondem eine absolute Abstraktion. Ihre

Absolutheit liegt darin, dass die Reihe Yon Handlungen, tiber die sich das Bewusstsein konstituiert hatte,

durchbrochen wi一d und eine neue Reihe yon Handlungen des lch beginnen kann; der Beginn dieser

neuen Reihe markiert den Beginn der praktischen Philosophie, Der absolute Abstraktionsakt hat in der

vollstandigen Verwirklichung des Naturprozesses seine Voraussetzung, er entsteht jedoch nicht in

logischer Folge aus ibm, sondernerwird Yon Schelling als eine neue Qualitat, als ein ,,Grundakt" der

Freiheit begriffen1 13

Wie aber kann diese neue Qualitat der Handlung erklart werden? Ware sic ausschlieL31ich eine

Qualitat des Ich, so ware kein systemischer Zusammenhang zwischen lch und Welt mehr m6glich; ware

sic hingegen eine Qualitat Yon auL3erhalb des lch, k8nnte das lch selbst nichtwirklich Freiheit

beanspruchen･ Bekanntlichwird Schelling sich in spaterer Zeit - vor allem in der Freiheitsschrlfl - noch

ausRihrlichmit dieser Thematik beschaftigen, die hier bei aller Vagheit angebotene L6sung ist in ihrer

12 Ejn Jahr spater (I 801) bestatigt Schelling diese Auffassung uber den ldealismus hl der SchriR Ueber den wahren

BegrlH der Nalu7･PhLlosoph7e und dLe rlCh71ge Art Lhre ProbIeme auJml∂sen: TheoretlSChe Philosophie ist eine "Yon

aller subjektiven und praktischen Einmischung" befreite Philosophic, lhr Paradigma ist die Naturphilosophie.

Theoretische Philosophle hat den gleichen Tatigkeitsprozess zum Gegenstand, sic abstrahlert nur davon, was "durch

das freie Handeln" gesetzt wjrd. Die Setzung durch &eies Handeln abe一 ist das ,idealistische'. (lV,86) Ubrigens hat

Schelling hier das Modell des Transzendentalqstems, Wonach theoretische und praktische Philosophic im

Ideal-Realismus des Systems der Kunst ihTen VereinlgungSpunkt finden, belbehalten.
13 Jahnig 1966, lsd., S.178.
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formalen Struktur doch bereits wegweisend: Die neue Qualitat muss "aus den Absoluten in der

lntelligenz selbst" erklart werden. (ⅠⅠ1,533) Dieses Absolute im lch selbst ist seine Fahigkeit zur

Selbstbestimmung. Das lch kann die Konstitution seines Bemsstseins gar nicht anders begreifen,als

durch einen Ab der Selbstbestimmung; indem es aus sich selbst heraus und auf sich selbst bezogen

handelt･14 Dieses "Selbstbestimmen der lntelligenz heiLSt Wollen", und es ist als transzendentales

Selbstbestimmen kein objektbezogenes Wollen, Sondem ein ursprunglicher Freiheitsakt, (ⅠⅠ1,533)

Die Frage,wie das Ich sich selbst zum Objekt werden k8nne, war Yon der theoretischen

Philosophie nicht beantwortet worden; unter der Pramisse praktischer Philosophic lautet dieAntwort:

Das lch kann sich nur selbst zum Objekt werden, Wenn es dieswill. Der Wille zur SelbstaJISChauung

bewirkt, dass das Ich sich als "das Ganze, was es ist, d.h. als Subjekt und Objekt zugleich", zum Objekt

wird. (lIl,534) Die vollstandige Konstituierung des lch als Subjekt-Objekt, welche dietheoretischen

philosophie in drei Entwicklungsstufen nachgezeichnet hat15, ist unbedingte Voraussetzung daf叱dass

das lch sich nunmehr als Ganzes wollen kann, Wasinder ersten Epoche als einfaches Verhaltnis yon

Bestimmendem und Bestimmten" bzw. "Anschauendem undAngeschautemu auftrat,wirdinder

Renexion nun als Gemeinschaftliches angeschaut･ (Ill,534) Das Autonomieprinzip soil diese neue

reflexive Qualitat des Ich anzeigen. In der ersten Epoche des Selbstbewusstseins hat das lch die

Produkte seiner ideellen Tatigkeit angeschaut, sic aber nicht fiir sich selbstanelgnen k8nnen. AIs

wollendes renexives lchwird aus der ideellen Tatigkeit ein Idealisieren, und diese ldealisierung kann

vDn der produktiven Tatigkeit, die sich nun als bewusste Tatigkeit vollzieht, in einer舟eien Handlung

auch realisieII werden. (ⅠⅠⅠ,535)

Neben der formalen Parallelitat zwischen den ursprtinglichen Akt der Selbstbegrthdung und dem

nachfolgenden Akt der Selbstbestimmunggibt es nattirlich auch Unterschiede. Die entscheidende

Differenz zwischen beiden Tatigkeitsreihen liegt darin, dass erstere bewusstlos und auL5erhalb aller Zeit

stattflndet, wahrend die zweitemit Bewusstsein in der Zeit vollzogenwird. Wahrend sich das

Selbstbewusstsein als transzendentales Bewusstsein auBerhalb aller Zeit konstituiert, ist die

Selbstbestimmung des lchals empirisches Bewusstsein nur als einAkt in der Zeit m6glich (IIl,537) Die

Tatigkeitsreihe, die das Selbstbewusstsein konstituiert, bildet in ihrer Gesamtheit die "erste Welt", die

zur selbstbestimmung氏ihrende Reihe formiert eine "zweite" Welt. (ⅠII,537)】6

Es scheint zunachst, als wolle Schelling die erste, logische Welt und die zweite, geschichtliche

Welt trennen; es deutet zunachst nichls darauf him,als ob es nach der Konstituierung der zweiten Welt

Jemalswieder eine Wechselwirkung zwischen diesen Welten geben k6nnte. Nachdem sich die zweite

Welt, die emplrische und geschichtliche Welt des Bewusstseins, einmalkonstituiert hat, kann der Ah der

Selbstbestimmung nur um den Preis des Vergessens Jener erSten Welt, der unabdingbaren Voraussetzung

14 In der FreLhellsschr7ji wird das Tchals derivierte Absolutheit aufgefasst. Dadurch so】l erm6glicht werden, dass das

Ich, obwohl in elnem Folge-Verhaltnis zllm Absoluten stehend, gleichwohl selbst GTund einer Folge sein kann - so

wje das Absolute auch.
15 Ir) der ersten Epoche seiner Selbstkonstltution war das lch als SubJekt-ObJekt gefasst, in der zwelten Epoche war

seine objektive Tatigkelt, in der dritten Epochs selne Subjektive Tatigkeit entwickelt woTden.
16 Erste und zweite Welt werden in Beziehung gesetzt zu erster und zweiter Natur: "Ebenso wle auS den

ursprtlnglichen Akt des SelbstbewuBtseyns eine ganze Namr sICh entwICkelte, wlrd ails dem zwelten, Oder den der

&eien Selbstbestimmung eine zweite Natur hervorgehen, welche abzuleiten, der ganze Gegenstand der folgenden

Untersuchung lSt." (lil,53 7)
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zur Etablierung der zweiten Welt, vollzogen werden. (IIl,537).17

Mit der Existen∑ der emplrisch一geschichtlichen Welt des Bewusstseins ist die praktische

Philosophic aufgefordert, die in der Welt sich vollziehenden Handlungen durch das Denken zu erklaren;

die selbstreflexive ,,Handlung des SelbstbeslimmensH konnte aber bisher nicht erklart werden. (Ill,538)

EinBlick auf die methodologische Struktur Yon Schellings Deduktion mag dies erhellen. Es handelt sich

dabei um Sine Methode, Yon der Schelling in den Munchener Vorlesungen (1827) rtickblickend sagt,

dass im TTranszendentalsystem bereits das "neue System" und die ,Methode" erkennbar seien, die er als

philosophiegeschichtliche Leistung 氏ir sich reklamiert. (X,96) AIs Erklarung jener Methodegibt er in

den VTorlesungenan, dass das, was Gedacht werdenwill, nicht in den ist, was gedachtwird, sonderndas

es ,,immer nur im Folgendenu ist. (X, 150) Das Erklarungsprinzipwird nicht durch die Erklarung enthtillt,

es bleibt Postulat. Dies gall fiir die theoretische Philosophic, und ebenso fiir die praktische

philosophie･18 ln den Begriffen Yon Grund und Folge gefasst: Der elgentliche Grund ist nicht

selbstexplikativ, er kann nur tiber die Folge begreinich gemacht werden. Im Fall des Selbstbewusstseins

heiL3t dies: Mit der Existenz der Folge hat sich deren Grund entzogen, mit der Herausbildung Yon

Reflexivitatwird der bewusstlos verlaufende Prozess der Hervorbringung seiner Bedingungen, der

Naturprozess der Subjektgenese, nicht mehr gewusst. 19

Wahrend si°h das Selbstbewusstsein durch eine Kette sich notwendig bedingender Handlungen

konstituiert, liegt der Selbstbestimmung des lch eine andere Qualitat Yon Handlungen und eine andere

Verkntipfungslogik zugrunde. Im Rahmen eines praktischen Selbstbestimmungsaktes kann erst vom

Resultat her der Grund und das PrinzIP Jener Kette von Tatigkeiten aufgeschlossen werden, die deshalb

auch nichtmit demgleichen Status Yon Notwendigkeit verkniip氏sind, Wie dies beim Naturprozess der

Fall ist, Der Besonderheit des praktischen Selbstbestimmungsaktes des lch ist geschuldet, dass die

Annal1me einer prastabilierten Harmonie als Voraussetzung gelten muss. (Il暮,539)20

Mittels der prastabilierten Harmonie soil Jene BI竹cke gebaut werden, die es erm8glicht, die

Handlung des Selbstbestimmens" zu erklaren･ (Ill,537) Diese Handlung sollte "erklarbar und

unerklarbar zugleich" sein (III,538), d. h. sic ist nicht aus einem Produzieren des Ich erklarbar. Da die

Selbstbestimmung des lch abe一 doch nicht anders als durch °in Handeln des lch gedacht werden kam,

erklart Schelling den Widerspruch so: der "GrundH des Handelns (lII,538), Welches zurfreien

Selbstbestimmung　凡hrt, liegt im Produzieren des lch, die ,,negative Bedingung dieses

Producirens" liegt allerdings auBer dem lch. (ⅠⅠⅠ,539) Ftir da5 lch stellt diese auJ3ere negative Bedingung

ein "Nichthandeln" dar. Durch die ,,prastabilierte Harmonie"wird nun eine ,,indirekte

17 Die KluR zwischen Bedlngtem und Unbedingtem kann lm SyStemischen Kontext nicht aufgehoben werden, aus ihr

erglbt sich dle WelHiber das Transzendentalqstem heraus reichende Aufgabe Rlr die Ph]losophie, sich des

Unbedingten durch AmamneSe Zu VerSIChem. Die ,,Aufgabe der WissenschafHSt, dass jenes lch des BewusstselnS den

ganzen Weg yon demAnfang seines AuBersIChseyns his zu den hochsten BewuBtseyn - selbst mュt BewuBtseyn

zuriicklege･ Die Philosophic ist insofern Rlr das lch nichts anderes als eine Anamnese, [...]." (X,95). Vgl. dazu auch

‖utter 1994.

13 vgl･ auchJahrug 1966, 1. Bd･, S.188.

19 Buchheim spricht Yon einer "Umkehrung der DeterminatlOnSrlChtung, durch welche irgendeine prlmare

Gegebenhelt erSt naChtraglich und in Abhangigkeit neu determiniertwird und in dleSem Betracht zur materiellen
MOglichkeit yon etwas herabgesetztwird". Buchheim 1992, S.I 64.
20 Boenke spricht Yon einer vollstandigen ,,Begrthdung und DurchRlhrung des Theorems der ,immanenten

prastabilierten Harmonie'". Boenke 1990, S,351.
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Wechselwirkung" - keine indirekte Kausalitat - Zwischen dem lch und anderen lch-Subjekten in der

auBeren Welt bewirkt, Die M6glichkeit der Spiegelung des Ich in anderen "Subjekten yon gleicher

Realitat" ist die erste Voraussetzung 氏ir die Selbstbestimmung des Ich. (III,540)

Zweiter Satz: Der Akt der Selbstbestimmung, oder das freie Hal)deln der lnte)ligenz auf sich

selbst ist nur erkはrbar aus den bestimmten Hande)n einer lntel】igenz auJ3er ihr. (ill,540-557)

Im zweiten Satz der praktischen Philosophiewird das Verhaltnis des lch zu den, was au上ierhalb

seiner selbst liegt, untersucht. Das Selbstbestimmen warals eine舟eie Handlung des lch postuliert,

zugleich war deutlich geworden, dass dieinnere Potenz des lch nicht ausreicht, diese Selbstbestimmung

als Selbsterkennen des lch als ein Subjekt-Objekt zu vollbringen. Wenn das Selbstbestirnmen Resultat

eines Handelns sein soil, damn muss dies Yon auBerhalb des lch erfolgen und daraus ergibt sich das

Problem, "wie und aufwelche Art" ein "Handeln auBer uns" der Grund einer ,,舟eien Selbstbestimmung

in uns" sein kann. (Ill,540)

Ziel des Selbstbestimmungsaktes soll sein, dass das lch sich selbst als lch erkennt. Bevor das Ich

die Selbstbestimmung als Handlungansich selbst vollziehen kann, muss es diese Handlung gewollt

haben, Das Wollen der Handlung ist die unbedingte Voraussetzung 氏ir den Handlungsvollzug; ein

.,Wollen vor den Wollen" kann aber dem lch nicht zum Gegenstand seiner Renexivitat werden. (Ill,54 1 )

Um zu verstehen, warum das Wollen notwendig auf ein Sein auBerhalb des lch drangt, muss der

Begriffdes Wollens selbst noch einmal genauer betrachtet werden. Das lch ist "ein ursprtingliches

Wollen", welches allen舟eien Handlungen des lch vorausgehen muss. (ⅠH,541) Das Wollen ist

Voraussetzungaller Handlung, aber der Begriffdes Wollens kann den lch erst entstehen, indem es

handelt. Erst tiber die Folge, im fixierbaren Resultat der Handlung, kann das Bewusstsein den Willen als

Grund der Handlung identifizieren. Ⅰm Verhaltnis Yon Wollen und Handlung zeigt sich also ebenfalls die

bereits herausgestellte Eigenttlmlichkeit der Methode, Wonach si°h nit den Resultat der Praxis erst die

Bedingung der Theorie klart･21

Schelling hatte den Begriffdes Wollens zunachst in der ,,al1gemeinsten Bedeutung des

Worts" (Ill,533) eingeRihrt und si°h dabei vermutlichanKants Definition des Wollens als eines

verm8gens orientiert, wonach das Ich sich als eine selbstbestimmende Ursache einer Wirkung erfahrt･22

Mit der Bestimmung des Wollens als Reflexion auf eine Kausalitat Yon Ursache und Wirkung ist die

Zeit als eine Bedingung 氏ir die Entstehung des Begriffs des Wollens gesetzt, denn das Wollen vermittelt

zwischen einem gegenwartlgen Noch-nicht und einem zuktinftig Sein-sollenden, Dieses Noch-nicht

kann nur durch eine Handlung des lch zu einemwirklich Seienden werden; es geh6rte zu den Pramissen

des Systems, das nur das lch selbst es seinkann, welches diese Handlung vollbringt. Wennwir so tiber

den Begriffdes Wollens den Begriffeines m6glichen Gegenstandes und den Begriffeines nur durch ein

Handeln des lch zu yerwirklichenden Gegenstandes gewonnen haben, So mtissen diese beiden Momente

れoch yerbunden werden.

Schellings Konstruktion dieser Verbindung m8chte ich wederals theoretische Kapitulation noch

21 "Ich muB also das Wollen schon gewol】t haben, ehe ich舟ei handeln kann, und gleichwohl entstehtmir der Begriff

des Wollens, mit dem des lchs, erst durchjene Handlung,H (ⅠⅠⅠ,541)

22 Vgl. Kant, Kritik der praktischen VemunR, Akademie-Ausgabe, S, 29.
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als eine Trag6die fiir das theoretische lch auslegen, sondernals produktives Unverm8gen interpretierem

Da die Verbindung nicht tbeoretisch deduziert werden kann, muss sic als eine moralische

Sollens-Forderung begrifFen werden. Eine Verbindung zwischen den gegenwartigen Zustand des

Noch-nicht und einem zukiinftigen Zustand, in den dieses Noch-nicht aufgehoben ist, kann nur durch

ein Sollen hergestellt werden. Die Handlung, mit der das Wollen gewolltwird, kann nicht als

notwendige Handlung deduziert werden; esgibt keine Vorab-Begrtindungen daRir, dass sic geschieht,

sondernerst tiber die Folgen der Handlung k6nnen ihre Grtinde aufgeklart werden･ (Ill,542) Das Sollen

als Wollen des Wollens verburgt keineswegs die Realisierung des Gewollten, es ist lediglich die

MBedingung der M8glichkeit des Wollens". (lII,542)

Ein Resultat des Ersten Satzes der praktischen Philosophic war, dass das lch die M6glichkeit des

Wollens nicht aus sich selbst heraus begrtinden kann, sondem dass es diese M8glichkeit nur praktisch

er先山ren kann, und zwar durch das ,,Handeln einer lntelligenz auL3er miru. (III,541) Dass es andere

Intelligenzen auL3er den lch gibt, war eine Konsequenz der Grundannal1me PraStabilierter Harmonie･

Die Begriffe lch, Intelligenz, Subjekt und Bewusstsein werden yon Schelling sowohl im Singular als

auch im Plural verwandt. AIs Gattungsbegriffemiissen sie etwas Gemeinsames aufweisen, zugleich

drtickt der Begriffdes lch aber auch etwas wesentlich Einzelnes aus. Das lch ist als Einzelnes durch

Beschrankung bestimmt, und tiber die Beschrankung k6nnen Gattungs-　und Singularbegriffe

unterschieden werdem Gemeinsam ist den lntelligenzen, dass sic °in Wollen haben und dass sie als

Subjekte Renexionsfahigkeit besitzen. Die dritte Begrenztheit liegt in ihrer wesentlichen Einzelheit

begrtindet, diese macht die "lndividualitat" des lch aus･ (lII,544)

Um nun tiberhaupt die Aktivit色t des slngularen lch-BewtISStSeins im Hinblick auf Objekte der

auBeren Welt erklaren zu k8nnen, nimmt Schelling unler den ..ursprtinglichen Trieben der

lntelligenz" auch einen "Trieb mach Erkenntnis" an･ (Ill,546) Der Trieb ist zwar eine dem lch unbedingt

zukommende Eigenschaft, aber er ist keine Naturanlage, sondern　konstitutive Aktivitat des

Bewusstseins･23 schellings Auffassung des Trieb-Begriffs scheint mir demJenlgen Fichtes nicht

unahnlich zu sein. Ftir Fichte ist der Trieb eine genuine Fahigkeit des Menschen, eine "Selbstthatigkeit",

Ja SOgar ,,das h8chste, und einzige Princip der Selbstthatigkeit in uns",24 ein sich "selbst produzierendes

streben"･25 Fichte wendet den Trieb-Begriff dezidiert auf die Aktivitat des Bewusstseins an, der Trieb

strebt immer "nach dem Objekle",26 und in diesem Streben ist er Vorstellungs- und Erkennmistrieb.27

Der Trieb Rihrt das lch notwendig zur Begegnungmit der au8eren Welt, damit auchmit anderen

Subjekten; und in dieser Begegnung erfahrt das lch imAnderen Ich zunachst - nichts als sich selbst･ Das

lch erkennt imAnderen nicht dasAndere in seinerAndersheit, dessen lndividualitat, sondernvielmehr

erkennt es das elgene lch imAndem, die gattungsspezifischen Merkmale des Subjekts, das Wollen und

die Reflexivitat. Erst durch diese Spiegelung nun kann das lch das elgene Selbstmit Bewusstsein

23 Da Schelling den Trieb nicht - wle Kant -als Naturanlage begre帆はuft er auch nicht Gefhhr, 1m Trieb eine

naturhaRe Tendenz wider das Sittengesetz auszumachen. PhilDSOphiegeschichtliche Verweise haben hieT nicht die

FunktlOn, Quellen oder Abhangigkeiten zu benennen, sle dienen vlelmehr ausschlleBlich der Erhellung des

KonteXteS.
24 J.a FIChte･ Ueber Geist und Buchstab in der Phllosophie, Akademie Ausgabe I/6, S 340.
25 JG Fichte, 1,287.

26 J.G Fichte, I,291.

27 vgl ∫ G FIChte, I,294; sowie ders I Ueber GelSt und Buchstab in der Philosophle, AkademieAusgabe lJ6, S･3411
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erfassen, Selbstbewusstsein kann sichalso nur durch Wechselwirkungmit anderen lntelligenzen

herausbilden･28 Die Dynamik permanenter "Wechselwirkung" in der Aktion und lnteraktion der

Subjekte bewirkt, dass das Bewusstsein eine stetige T凱igkeit des lch ist. (Ill,557) Bewusstsein und

Selbstbewusstsein sind dynamische Systeme, die sich in steter Veranderung befinden.

Die Beziehungsstruktur der Subjekte im Kontext der prastabilierten Harmoniewird entscheidend

durch negative GrBBen bestimmt, Schelling spricht Yon einer prastabilierten Harmonie ,,negativer Art".

(Ill,545) Das Ich-Subjekt kann nichtanders als im Kontextanderer lch-Subjekte aufgefasst werden, d. h,

fiir die Individualitat des lch ist Begrenzung konstitutiv. Das lch ist ein Bestimmtes, undmit jeder

Bestimmung gent das Nichtsetzen einer anderen Bestimmung einher. Die Bestimung einer

Ich-Individualitat beinhaltet die Vemeinung anderer Bestimmtheit. Die mit jeder gesetzten Bestimmung

einhergehende Beschrankunggilt auch 氏ir die丘eie Handlung des lndividuums. Die ,,objektive

Welt" stellt eine pnnzIPielle Einschrankung der Freiheit dar, erst innerhalb dieses Rahmens ist sie

uneingeschrankt frei. (III,545)

lm Innen-AuL3en-Verhaltnis der in der prastabilierten Harmoniemiteinander in Beziehung

gesetzten Subjekte sind es die negativen Gr6L3en, die dem lch Handlungsanreiz sin°; dies gilt auch Air

die bier entscheidende freie Handlung zur Selbstbestimmung. Auch Freiheit kann ,,nur durch ein

bestimmtes Affiziertwerden Yon auL3en" realisiert werden. 29 (IIl,548) Daraus ergibt sich die

wichtigste" Frage der ganzen "Untersuchung", Vie denn durch die bloBe Negation etwas Positives

gesetzt seyn k6nne". (IIl,547) Zur Beantwortung dieser Fragewird das lnnen-Auben-Verhaltnis des lch

h erangezogem

Fiir das lch ist Begrenzung eine Wesensbestimmung, denn es konstituiert sich dadurch, dass es

dies bestimmte eine lch ist, und damit kein anderes s°in kann. Fiir die Handlung, durch die das lch seine

Selbstbestimmung yollziehen soll, war gesagt worden, dass sic eine Handlung des lch s°in miisse,

andererseits aber konnte diese Handlung nicht aus der Handlungskette der das Ich konstituierenden

Handlungen deduziert werden･30 Diese 氏ir das Ich selbst negative Bedingungwird im Kontext der

prastabilierten Harmonieallerdings zu einer positiven Bestimmung auJ3er den lch, namlich als

Handlung einesanderen lch. Was den einen lch ein Nichthandeln ist, kann demanderen Ich ein

Handeln sein- und muss lrgendeinem lch ein Handeln sein, insofern den Handeln iiberhaupt

M6glichkeit zu elgen ist. Freiheit bedarf damit also nicht nur desanderen lch, sondem auch der Aktivital

diesesAnderen･31 Die Leistung des lch besteht zunachst in der Vorstellung, dass ein anderes lch etwas

tut, was das lch auch selbst wollen und realisieren kann.32

Die auBere Welt kann den Ich nur dadurch objektiv werden, das es andere Subjekte auJ3er ihm auf

23 zum Begriffdes Spiegels vgl･ ill,535, 542, 556, 627･

Schelllng Konzept10n, WOnaCh dasAndere des lch elne nOtWendige Bedingung 氏ir die Herausbildung Yon

Selbstbewusslsein lSt, beruhrl sICh aufralllgmit modernen Personlichkeitstheorlen, WOnaCh das Selbst des lch sich

nut im Kontrast zu anderen Subjekten konturieren kann.
29 In der FrelheLtSSChrlfl wild Schelllng auSRihren, dass der notwendlge auJ5ereAnreiz Rlr den Handlungsakt der

Freihelt die Wirklichkelt des Bosen ist. Vgl Vll,364 und 371.
30 vgL Leinkauf1998, S 175･

31 Die fundamentale Verbindung "Yon Selbstbewusstseins- und lntersubjektivitatstheorie" hal 氏ir Step eine wIChtige

Releyanz 氏ir die gegenwartlge Praktische Phllosophie. Vgl. Siep 1992, S･1 1.

32 "Das elnZige urspriingliche Aujier mLr ist eine Anschauung au8er mir, und hier ist der Punkt, wo zuerst der

uTSPrtlng)iche ldealismus sich in Realismus verwandelt." (Ill,555)
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der Weltgibt. Ohne die Existenz anderer Subjekte kann es keine ursprnngliche Vorstellung Yon Objekten

auBer den lch geben. Fiir die erkennmistheoretische Frage mach der Wahrheit bedeutet dies, dass

objektive Urteile tiber die Welt 氏ir das lch nur dann zu gewinnen sin°, Wenn diese Welt auch Yon

anderen Subjekten angeschautwird. Diese prastabilierte Harmonie ist die ,,einzige Bedingung" Rir das

Objektivitatskriterium. (Ill,556) Jedes einzelne Subjekt ist ein "Spiege) der objektiven Welt", der

allerdings ein Je individuelles Bild der Welt entwirR. ln ihrer Summe ergeben diese Einzelbilder die

"gemeinschaRliche Welt" oder das ,,Urbild", dessen Ubereinstimmungmit den Vorstellungen des lch

allein Wah･heit ist." (Ⅰ11,556)33

AIs Fazit 乱us den 2.Satz ergibt si°h, dass das lch seine Selbstbestimmung weder aus innerer

Notwendigkeit heraus vollziehen kann, noch kann es sich auf seine empirische "Erfhhrung" in der Welt

berufen. Erst die Existen∑ anderer Ich-Subjekte erm6glicht dem lch-Subjekt ein ,,BewuBtsein der

objektiven Welt", und dieswiederum ist eine unbedingte Voraussetzung凡r ein "Bewusstsein der

Freiheit". (ⅠⅠⅠ,556)

Dritter SatZ: Das Wol】en richtet sich urspriinglich notwendig auf ein盈u瓜eres Objekt.

(ⅠⅠⅠ,557-606)

Bisher war die konstitutive Rolle des Wollens 氏ir den Ab der Selbstbestimmung herausgestellt

worden, aber es konnte noch nicht gezeigt werden,wie dieses Wollen den lch auch zum objektiven

Gegenstand seines Bewusstseins werden kann. Die Handlung des Wollens34 muss unlerschieden werden

vom Gegenstand des Wollens, der vom Subjekt unabhanglg und ibm auBerlich sein muss. Wahrend die

transzendentale Begrenzung des lch durch eine noch ungerichtete Expansion erfolgt, verlangt das

Wollen mach einer Richtungs-Bestimmung dieser Bewegung, durch die das Objekt Rir das lch erst zu

einem auLieren Objektwird,35 wahrend die Sollens-Forderung als methodisches Primatallen Subjekten

gemeinsam ist, ist ihr richtungsbestimmender Inhalt Merkmalder lndividualitat des Subjektes･

Das, wortiber dem lch die ,,Richtung auf ein auL3eres Objekt" vorgegebenwird, ist der Trieb

(IIl,560) - er ist "das einzige Vehikel", durch welches das lch etwas Yon sich in die免ubere Welt

transportieren kann. (III,581)36 Den Obergang vom "(rein) Ideellen" ins ,,Objektive (zugleich ldeelle

und Reelle)u vermittelt der Trieb durch Kausalitat. (Ill,560) Diesen Ubergang analysiert Schelling

hinsichtlich seiner negativen, das sin° die theoretischen Voraussetzungen, und seiner positiven

Bedingungen, unter denen sich der Ubergang real vollzieht.

Durch die negativen Bedingungen des Ubergangs vom Subjektiven ins Objektive lasst sich der

Ubergang selbst nicht erklaren. (lil,560-563) Die geforderte bestandige Beziehung zwischen den Ideal

und dem Objekt ist nur durch eine innereAnschauung des lch m8glich, die ihrerseits zwischen zwei

entgegengesetzten Vorstellungen des lch - der &ei entworfenen und der objektiven - schwebt. Der

gesuchte t)bergang muss eine schier uniiberwindliche KluR zwischen den Handeln und demAnschauen

33 Daraus lassen sich interessante Konsequenzen Rlr den Wdlrheitsbegriff ziehen; diesenAspekt verfolge ich bier

aber nlChl we一ter

34 Die durch das Wollen vollzogene Handlung des lch ist eine Begriffsbildungl

35 Alles "Hervorbringen lm Wollen" generiert nicht "ein Objekt der Substanz mach", sondem es ist "elm FDrmen Oder

Bilden des O叫ektsu. (llⅠ,558)

36 ziel oder Zweck des Trlebes ist dle "Wiederherstellung der aufgehobenen ldentitat des lchs". (Ill,560)
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屯berbriicken: Das Handeln kann zwar ideale Vorstellungen realisieren, weiLS dabei aber nicht reflexiv,

was es tut, wahrend dasAnschauen zwar weiB was es tut, abel nicht praktisch handeln kann, Eine

Synthese kann sich nur damn ergeben, wenn eine urspr伽gliche Einheit im Verhaltnis von舟eiem

Handeln und objektiverAnschauung gefunden werden kann. (Vgl. ⅠII,565) Diese ursp畑ngliche Einheit

soll erm6glichen, dass durch das frei Handelnde im objektiv Anschauenden etwas bestimmt werden

kann.37

Das lch kann die Identitat von舟eien Handeln und objektivenAnschauen in den Grenzen der

eigenen ldentit色t nicht renektieren, Schelling sagt ,,nicht sehenu und betont so m. E･ die

sinnlich-asthetische Dimension der Subjektkonstituierung. (Ill,565) Die durch das舟eie Handeln

bewirkten Veranderungen der AuJさenwelt erscheinen dem lch nichtalS Resultate舟eien Handelns,

sondem als notwendige Folgen produktiyer Anschauung･ Das lch erkennt nur °in Produzieren, aber

kmieAnschauung, Das &eie Handeln ist ihmalso nur eine Erscheinung, einzlg Objektiv ist ihm die

Anschauung. Das, was objektiv einAnschauen ist, kann dem lch nur als ein Handeln erscheinen･

schelling wendet dieses Misslingen - hierwie auch an anderer Stelle des Transzendenialsystems38 -

nun emeut produktiv. Zwar kann es ,,objektiv" keinen "Ubergang aus den Subjektiven in das

objektive" geben (Ill,567),gleichwohl ist dem lch ein solcher tJbergang aber als Erscheinung

wirklich. (ⅠII,570)

Bis zu diesem Punkt der Darstellung ist die Frage, Wie das Wollen selbst dem lch objektiv werden

kann, nicht beantwortet, denn wenn das Wollen objektiv geworden ist, 1St eS dergestalt kein Wollen mehr.

(IIl,572) Um diesen Widerspruch aufzu16sen und seine Mittlerfunktion zwischen dem lch und der

auBeren Welt genauerals bisher zu erfassen,wird das Schwebende des Wollens genauer in den Blick

genommen. Das nach auBen Gehende des Wollens ist das Objektive, das elgentlich einAnschauen ist･

Dieses Objektive des Wollens ist ideelle und reelle Tatigkeit zugleich, sie ist nicht frei･ Das nach lnnen

gehende im Wollen ist das Subjektive, eine ideelle Tatigkeit, die sich auf das ,,im Wollen selbst

mitbegriffene Obj ektive"richtet. (Ill,572)

Das Subjektiv-ideelle im Wollen kann den lch gar nicht anders erscheinenals gebundenandas

Objektiv-reelle im Wollen, d. h. vermittelt durch eine auf ein Objekt der auL3eren Welt gerichtete

Tatigkeit. Die subjektiv-ideelle Tatigkeit des Wollenswird den lch nur dadurch objektiv, indem das Ich

sieals auf das reine Selbstbestimmenansich gerichtet betrachtet; und die objektiv-reelle Tatigkeit des

Wollenswird dem lch nur dadurch objektiv, indem das lch sieals blindlings auf ein AuJ3eres gerichtet

betrachtet.

Das "reine Selbstbestimmen" ist das einzige, was alle Subjekte ,An sich" gemeinsamhaben･

(Ill,573). Dieseswird den Ich durch ehlen "urSPrtingiichen und absoluten Willensakt" "unmittelbar zum

objekt". (Iil,573)39 Dieser ursprtingliche Willensakt ist absolut &ei, deshalb kann die auf das reine

37 Das Handeln beruht auf dem ,,doppelten Gegensatz zwISChen dem ideellen lch auf der einen, und dem zugleich

ideellen und reellen auf der anderen Seite", dasAnschauende ist "das ObJektive" des Handelns, das "zugleich 7deelle
und Reelle". (IIl,564) Schelling legt gro8ten Wert darauf, das alle diese Uberlegungen nor die Bedingungen betreffen,

"unter welchen das lch sich selbst erscheinen sollte",also dle ,Erschelnung" des lch betreffen, nicht aber seine
Realitat".Anch der "Gegensatz zwischen handelndem und anschauendem lch" gehortalleln Zur Erscheinung des

lch. (111,565)
38 Vgl. Z.B, lII,536 und 594f.

39 Dieser urspr伽gllChe Willensakt ist m･E･ identisch mltJener urSprilngllChen "Handlung des Selbstsetzens", die erst
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Selbstbestimmen gerichtete Tatigkeit nicht aus ihm deduziert werden. Das Wollen ist eine ideelle

Tatigkeiti; dass diese dem Ich zum Objektwird, kann nicht deduziert, sondern nur gefordert werden.

Diese Forderung lautet: "das Ich soll nichtsanderes wollen als das reine Selbstbestimmen selbst".

(ⅠII,573) Diese Fordemng ist °in kategorischer lmperatiy.

Die ideelle Tatigkeit kann dem Ich nur durch eine Forderung zum Objekt werden, die objektive

Tatigkeitwird dem lch als ,Naturtrieb",40 als eine auf ein ÅuJ3eres gerichtete Tatigkeit, objektiv.41

(Ill,575) Der Naturtriebwirkt Vie die produktiveAnschauung blindlings, durch ihnwird sich das

Subjektals Individuum bewusst, er stellt eine den lch objektiv gewordene objektive Tatigkeit dar, die

vom wollen unabhangig ist･42 Dieser Trieb ist fur Schelling ebenso notwendigwie die Freiheit selbst･

(ⅠⅠⅠ,575)

Das reine Selbstbestimmen kann nur damn den Bewusstsein zum Objekt werden, Wenn es im

Gegensatz gegen eine Tatigkeit geschieht, deren Objekt ein AuJ3eres ist, auf welches die Tatigkeit sich

blindlingsrichtet･ (Ill,575) Der Gegensatz besteht zwischen den kategorischen lmperativ - als nur auf

das Selbstbestimmen an sich gerichteter Tatigkeit - und dem Naturtrieb, der sich auf Objekte der

魚uJ3eren Weltrichtet･ Diese beiden gegensatzlichen Handlungsoptionen mnssen den Bewusstsein reale

M8glichkeit sein･43 Wenn das Bewusstsein sich nun Rir eine Handlung entscheidet, so kann es sich nicht

um eine notwendige Handlung mach den Naturgesetz handeln, sondem nur um eine Handlung "durch

freie Selbstbestimmung". (Ill,575)

Die durch den Naturtrieb und den kategorischen Imperativ auseinander strebenden Kr組e des

Wollens miissen durch eine gemeinsame Tatigkeit in der Einheit des Begriffs gehalten werden, und dies

wird durch die Willkiir bewirkt･ Das Bewusstsein muss den "Gegensatz　gleich m6glicher

Handlungenuals reale Option begreifen, denn dies ist die Bedingung daRir, dass den lch ein absoluter

Willensakt zum Objekt werden kann. (Ill,576) Dieser Gegensatz ist es, der.,den absoluten Willen zur

willkar machtu.44 Willkbr ist also die Erscheinungsformdes absoluten Willen5,.,der zum Objekt

gewordene absolute Freiheitsakt, nit welchem alles Bewusstsein beginnt". (ⅠⅠⅠ,576)45

Die Willktir als der HGegensatz gleich m8glicher Handlungen im Bewusstseinu lndikator Sir die

Existenz einer Freiheit des Willens. (III,576) Wenn Freiheit nit Willkiir gleichgesetzt ist, kann sie nicht

identisch nit den absoluten Willen s°in, Sondem nur Erscheinung des absoluten Willens sein･ Zudem ist

bewirkt, dass da且 Ich nicht geschlossene Monade bleibt. (ⅠⅠ!,381)

40 Der Naturtrieb wlrkt fur das Subjekt zwarals Grund, er ist Jedoch keine ,,lrrationale KraR", Sondem ledlgllCh ln

seiner formalen Bewegungsweise als produktiver Naturgrund Gegenspleler des Freiheitsaktes, keineswegs jedoch

inhaltlicherAntipode, Vgl Blanchard 1979, S.222.
41 D]e objektive Tatigkeit soil Jem lch Yon selbst, d.h. ohne Forderung, objektiv werden"und dass sic obJektiv

werde muB vorausgeselzt werden". (Ill,574)
42 schelling nennt den Naturtrieb auch "Gltickseligkeitstrieb", well sejn ,,Objekt L] lm Weitesten Sinn

GltlckseligkeitH ist. (Ill,575)
43 peter Bieri hat die Opt10n realer Handlungsm6glichkeiten ebensoals konstitutlV Air einen freien Subjektwillen

hervorgehoben, vgl Ders : Das Handwerk der Freiheit. Uber die Entdeckung des elgenen Willens, MtlnChen und

Wien2001.
44 schelling verweist darauf, dass Kant das VerhaltnlS yon absolutem Willen und WillkBr in seiner Rechtslehre

behandelt. (Ill,578)
45 Die Willktir ist nicht identisch mit dem ursprunglichen Wollen oder dem absoluten Wille, der ausschlieBlich auf

"das reins Selbstbewusstseinansich" gerichtet ist. (lII,576) Die Wlllknr lSt der ,,unter den Schranken der
Endlichkeit" erscheinende absolute Wille･ (III,578). Die Wlllkiir ist "eine immer wlederkehrende Offenbarung des

absoluten Willens in uns" (ⅠⅠⅠ,578)
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Freiheit an Handlung gebunden, und der absolute Wille handelt nicht, er ist der Freiheit gegeniiber

indifferent･46 mr das empirischwirkliche reale lch ist die Willkiir das notwendige "Vehikel", tiber das

sich der absolute Wille Gel-ung und Erscheinung verschafft147 Der reine Wille selbst kann den lch nicht

zum objekt werden; er kann dies nur damn, wenn er zugleich auf Bin auL3eres Objekt gerichtet ist,48

0b von einer Freiheit des Willens gesprochen werden kann, hangt Yon den "verschiedenen

Richtungen der Renexion" ab, unter denen das Verhaltnis Yon lch und Welt betrachtetwird. (lil,579)

Wenn allein auf die objektive T畠tigkeit reflektiertwird, so ist im lch nur "bloBe Naturnotwendigkeit…,

wennallein auf die subjektive Tatigkeit im lch reflektiertwird, so ist im Ich nur ,,absolutes Wollen"; erst

wenn auf die diese beiden Tatigkeiten selbstwiederum bestimmende Tatigkeit reflektiertwird, erscheint

die Willkur als Instrument der "Freiheit des Willens". (Ill,578f.) So endet die Deduktion des Wollens in

der praktischen Philosophie nicht mit einer fiir das lch aus seinem Wollen heraus selbst

hervorzubringenden Synthesis, sondem gerademit den Erweis der Unm6glichkeit eines solchen

Unterfangen s.

Schluss屯berlegl】nge-I

Am Begin meiner Aus氏ihrungen tiber den 4. Hauptabschnitt des nranszendentalgstems habe ich

auf das Dilemma hingewiesen, dass mit der praktischen Philosophie ein entscheidender Schritt凸ber die

Aporien der theoretischen Philosophic hinaus gemacht wird, ohne dass - im Hinblick aufden Aufbau

des Systems - eine endgiiltige L8sung zu erwarten steht. Nunmehr, mach dem Durchgang durch die

pral(tische Philosophic, kann die Frage aufgeworfen werden, ob denn tlberhaupt eine L6sung jener

Aufgabe zu erwarten steht, die Schelling als die ,.h6chste Aufgabe der Transscendental-

Philosophie" bezeichnet (Hl,348), oder ob nicht die 氏ir den Ausgangspunkt der philosophischen

Tatigkeit konstatierte "Duplicitat des Handelns und des Denkens" Jene iibergreifende Spannung

ausmacht, aus der sich prlnZIPiell erst die Duplizitat als der nicht aumebbare Grund philosophischer

Tatigkeit eIWeist. (描,345)49

Unter praktischer Philosophic versteht Schelling kein System Yon Moralbegriffen oder eine Ethik,

Sondem vielmehr ein Moment geschichtlicher Entwicklung. Diese Interpretation deckt sich - keinesfalls

das entscheidende lndiz 氏ir das Gelingen der lnterpretation一mit Schellings elgener retrOSPektiver

Einschatzung, Wonach die praktische Philosophic des TTranszendentalsystems erstmals die

"geschichtliche Entwicklung" zu explizieren versucht. (X,97) DerAnfang des Geschichtlichen liegt Air

das Wissen im Bewusstsein seiner elgenen Genese. Die transzendentale Bedingung jedweden

Objektwissens ist die Konstituierung des Bewusstseins, und das Wissen um diese Konstituierung macht

46 Der absolut &ele Wille hat nuT "das Selbstbestimmenals solches zum Objekt", deshalb kennt er weder Gesetz

noch Sollens･Forderung - und nlCht die Forderung, sich selbst zum Objekt zu werden. (lil,576)
47 Dle durch die Willkかerfolgte Anblndung des Wollensanwlrklich exIStierende auBere Objekte dokumentiert, dass

die tranSZendentale Suche mach Erkenntnlsgewissheit lmmer auf das Verstandnis der geschichtlichen Welt bezogen

lSt.

4㌦Das unmittelbare Objekt alles StTebens ISt nicht der reine Wille, ebenso wenig GlilCkseligkeit, Sondern das auBere

Objekt als Ausdruck des reinen Wlllens. Dieses schlechthln ldentlSChe, der in der AuBenwelt herrschende reine W111e,

1St das elnZlge und hochste Gut.… (lil,582)

49 ,,Die transscendentaJe Kunstwird eben in der Fertigkeit bestehen £ich bestandlg in diesel Duplicltat des Handels

und des Denkens zu erhalten " (Ill,345)
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das Selbstbewusstsein aus. Das Selbstbewusstsein entsteht durch einen Aktfreien Handelns,mit dem

das lch aus sich selbst heraus und auf si°h selbst bezogen tatigwird. Gleichwohl kann das Ich diesen

Akt nur im Kontext einer auBeren Welt mit anderen lch-Subjekten v011ziehen. Dieser Akt舟eien Handeln

ist ein Akt der Selbstbestimmung. Selbstbestimmung lSt einursp伯nglicher Akt der Selbsthervorbringung,

der durch Objekte nicht beschrankbar ist und der, indem er vollzogen wird, Freiheit begrihdet,50

Der Gedanke der Selbstbestimmung war bereits der Ausgangspunkt des Systems gewesen, wenn

sich das System auch darin ersch8pfen wdrde, So lage der Verdacht eines circulus vitiosus nahe. Aber es

gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den Postulat de† Selbstbestimmung in der

Eingangsformel und dem Resultat der Selbstbestimmung am Ende der Deduktionen der praktischen

Philosophie･ NUT im Resultat haben wir es nit einer wirklichen Fom der Selbstbestimmung zu tun, die

danach verlangt, durch einen &eien Wollensakt geschichtliche Wirklichkeit zu werden. Der Wollensakt

griindet &eilich auf einer SollensIForderung, anders ist der tJbergang Yon der Erscheinung des Ideellen

in die reelle geschichtliche Welt nicht zu vollziehen･ Fur die Freiheit zur Selbstbestimmung gibt es

weder eine naturliche noch eine geschichtliche Notwendigkeit; Schellings Leistung liegt darin, ihre

M8glichkeit aufgewiesen zu haben.

50 vgl, Man 1977, S.80.




