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Einleitung

«… so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfasst.»

G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1820)

Dieser Band möchte die Philosophie des «langen» 19. Jahrhun-
derts zwischen Kant und Nietzsche in der Abfolge von dreizehn
Porträts philosophischer Denker und ihrer maßgeblichen Ge-
danken darstellen. Im Mittelpunkt steht durchweg die originelle
Auseinandersetzung der ausgewählten Philosophen mit der ver-
änderten Lebensform des Menschen in der fortgeschrittenen
Moderne – einer Epoche des gesellschaftlichen und geistigen
Umbruchs, die ebenso durch die zunehmende Auflösung tradi-
tioneller Bindungen und Regulierungen gekennzeichnet ist wie
durch die angestrengte Suche nach neuen Orientierungen und
Ordnungen. Im Gefolge der europäischen Aufklärung, im Ho-
rizont der Amerikanischen und der Französischen Revolution
und im Hinblick auf die zunehmende Kommerzialisierung und
Industrialisierung der Lebensverhältnisse erkundet das philoso-
phische Denken des 19. Jahrhunderts den schwierigen Status
des modernen Individuums zwischen Vereinzelung und Verge-
sellschaftung und begegnet der Moderne mit einem kritischen
Blick für ihre Meriten wie ihre Malaise.

Die Schlagworte der Französischen Revolution – Freiheit,
Gleichheit, Gesellschaftlichkeit («Brüderlichkeit») – umreißen
auch den Rahmen für die philosophische Reflexion auf die mo-
derne Lebensform vom Ende des 18. bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts. Über methodische Unterschiede und doktrinale Dif-
ferenzen hinweg eint die herausragenden Denker dieser Epoche
die Beschäftigung mit den Formen und Funktionen der Frei-
heit, den Voraussetzungen und Folgen der Gleichheit sowie den
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Möglichkeiten und Grenzen der Vergesellschaftung. Besondere
Aufmerksamkeit widmen die Philosophen dabei dem Span-
nungsverhältnis zwischen den drei Kernkonzepten von Libertät,
Egalität und Sozialität, die einander ebenso zu erfordern wie
einzuschränken scheinen.

Der hier präsentierte Parcours durch die Philosophie des
19. Jahrhunderts führt von den universitär verorteten systema-
tischen Leistungen Kants, in denen die Philosophie der frühen
Neuzeit kulminiert, und des deutschen Idealismus (Fichte,
Schelling und Hegel) über deren radikale Nachfolger und kriti-
sche Fortführer (Schopenhauer, Kierkegaard und Feuerbach) zu
fünf originellen Auseinandersetzungen mit der modernen Ge-
sellschaft (Marx, Tocqueville, Thoreau, Comte, Mill), um mit
Nietzsches heroischem Gegenentwurf zur mediokren Moderne
zu enden. Die dreizehn philosophischen Porträts legen den Fo-
kus auf je einen Grundbegriff des Denkens der Epoche, dessen
originelle Einführung und maßgebliche Behandlung auf den je-
weiligen Philosophen zurückgeht. Das resultierende personelle
und konzeptuelle Bild des Denkens im 19. Jahrhundert vermit-
telt in der Abfolge von philosophischen Positionen zu dreizehn
Grundbegriffen das Panorama einer epochalen Anstrengung,
die fortgeschrittene Moderne mit philosophischen Mitteln auf-
zufassen und einzuschätzen.

Planung und Niederschrift des Bandes erfolgten im Frühjahr
und Sommer 2017 an zwei Orten, die für die Extreme von Ver-
weigerungshaltung und Vorreiterrolle gegenüber den Heraus-
forderungen der Moderne stehen, Venedig und New York. Der
Band basiert auf meinen Münchner Vorlesungen über die Ge-
schichte der neueren Philosophie – ein Gegenstand, der an der
Ludwig-Maximilians-Universität schon 1827 von Schelling als
«Einleitung in die Philosophie selbst» behandelt wurde.



1. Die Philosophie der Vernunft:
Immanuel Kant

«Alles Interesse meiner Vernunft (das spekula-
tive sowohl, als das praktische) vereinigt sich in
folgenden drei Fragen:
1. Was kann ich wissen?
2. Was soll ich tun?
3. Was darf ich hoffen?»

I. Kant, Kritik der reinen Vernunft (1781)

Äußerlich führt Immanuel Kant (1724–1804), der aus einer Kö-
nigsberger Handwerkerfamilie stammt, das unaufgeregte Leben
eines Universitätslehrers in der ostpreußischen Provinz. Erst re-
lativ spät erlangt er an der Universität Königsberg eine Profes-
sur (1770) und noch später erscheint dann sein Hauptwerk zur
radikalen Neubegründung der gesamten Philosophie (Kritik der
reinen Vernunft, 1781, zweite überarbeitete Auflage 1787). Es
folgen zwei weitere Kritiken (Kritik der praktischen Vernunft,
1788, und Kritik der Urteilskraft, 1790) sowie grundlegende
Werke zur theoretischen und praktischen Philosophie (Prolego
mena zu einer jeden künftigen Metaphysik, 1783; Grundlegung
zur Metaphysik der Sitten, 1785).

Parallel zu diesen umwälzenden, aber sperrigen Werken er-
scheinen eine Reihe populärer Publikationen, die sich in kriti-
scher Einstellung an eine breitere Öffentlichkeit wenden (Beant
wortung der Frage: Was ist Aufklärung?, 1784; Zum ewigen
Frieden, 1795). Im Mittelpunkt von Kants Spätwerk stehen Be-
arbeitungen der Religions- und Moralphilosophie im Geist der
Vernunftkritik (Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft, 1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797). Ein bis ins
hohe Alter verfolgtes Projekt zur systematischen Integration der
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gesamten kritischen Philosophie, das Kant praktisch zeitgleich
mit ähnlich gelagerten Bemühungen seiner unmittelbaren
Nachfolger – darunter Fichte und Schelling – verfolgt, vermag
er nicht mehr zum Abschluss zu bringen (Opus postumum,
ca. 1796–1801).

Im Mittelpunkt von Kants philosophischem Werk steht das
Vorhaben einer umfassenden Kritik der Vernunft. Unter Ver-
nunft versteht Kant dabei ganz allgemein das Vermögen, allein
mit den Mitteln des Denkens («a priori»), ganz unabhängig von
der Erfahrung durch die Sinne («a posteriori»), substantielle
Einsichten in die Natur der Dinge zu gewinnen. Die klassischen
Gegenstände solcher angeblich möglichen Vernunfterkenntnis,
die zum Kernbestand der traditionellen Philosophie («Meta-
physik») vor Kant gehören, sind Gott («rationale Theologie»),
die Seele («rationale Psychologie») und die Welt insgesamt («ra-
tionale Kosmologie») sowie das Sein selbst und als solches
(«Ontologie»).

Angeregt durch die Zurückführung aller Erkenntnis auf die
sinnliche Wahrnehmung bei den Hauptvertretern der engli-
schen und schottischen Aufklärungsphilosophie (Locke, Hume)
und der damit einhergehenden Skepsis gegenüber aller rein
rationalen Philosophie oder Metaphysik, unterzieht Kant, der
selbst aus dem rationalistischen, metaphysikaffinen Denken
der deutschen Schulphilosophie in der Nachfolge von Leibniz
stammt, die Vernunft als Denkvermögen einer grundsätzlichen
Untersuchung im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit («Mög-
lichkeiten und Grenzen»). Nach langer Gedankenarbeit ge-
langt Kant schließlich zu dem Ergebnis, dass es zwar (contra
Locke und Hume) prinzipiell möglich und in der Sache ge-
rechtfertigt ist, Erkenntnisse zu gewinnen, deren allgemeine
und notwendige Geltung alle mögliche Erfahrung übersteigt
(«synthetische Urteile a priori»). Doch beinhalten solche Er-
kenntnisse (contra Leibniz), so Kant, kein Wissen um meta-
physische Superdinge, sondern beziehen sich immer nur auf die
Gegenstände der Erfahrung, letzteres allerdings im Hinblick
auf Eigenschaften an ihnen, die durch Erfahrung allein nicht zu
ermitteln sind.
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Das Musterbeispiel solcher nicht-empirischen Erkenntnis im
Hinblick auf die empirischen Dinge ist, Kant zufolge, das Kau-
salprinzip, demzufolge alle Veränderungen an Gegenständen
der Erfahrung nach einer allgemeinen Regel und mit strenger
Notwendigkeit erfolgen. Das Kausalprinzip gilt zwar von den
Gegenständen der Erfahrung, ist aber durch bloße Erfahrung
von den Gegenständen nicht zu begründen. Mehr noch: Kant
weist nach, dass das Kausalprinzip, das für Erfahrungsgegen-
stände aller Art («Gegenstände möglicher Erfahrung») notwen-
dig und allgemein gilt, auch nur für solche Gegenstände geltend
gemacht werden kann. Kausale Erkenntnis über andere als em-
pirisch gegebene oder gebbare Gegenstände, wie sie etwa im
traditionellen Gottesbeweis im Hinblick auf das göttliche We-
sen als erste Ursache von allem beansprucht wird, ist prinzipiell
ausgeschlossen.

Den zeitgenössischen Anhängern der überlieferten Philoso-
phie, deren Ansprüche auf vernünftiges Wissen über erste und
letzte Dinge Kant mit den Mitteln der Vernunft selbst grund-
sätzlich diskreditiert, sehen in ihm den Zerstörer der altehr-
würdigen abendländischen Metaphysik («Alleszermalmer»). Im
Hinblick auf seine gründliche Widerlegung der etablierten Got-
tesbeweise wird er rückblickend von Heinrich Heine provoka-
tiv mit dem blutrünstigen Revolutionsterroristen Robespierre
verglichen.

Die von Kant in der Philosophie angezettelte Revolution
nimmt ihren Ausgang vom Erkenntnisproblem, speziell von An-
sprüchen auf gegenständlich gültige, objektive Erkenntnis von
so allgemeiner Art, dass sie nicht auf einzelnen Erfahrungen be-
ruhen kann, sondern gegenständliches Wissen allgemeinster Art
beinhaltet. Kant zweifelt nicht eigentlich an der prinzipiellen
Möglichkeit solcher reinen Erkenntnis unabhängig von Erfah-
rung, sieht er sie doch faktisch verwirklicht in den wissenschaft-
lichen Leistungen der antiken Mathematik (Euklidische Geo-
metrie) und der modernen Naturwissenschaft (Newtonsche
Physik). Doch interessiert ihn das Erfolgsgeheimnis des mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnistypus und insbe-
sondere die Frage von dessen etwaiger Übertragung auf andere


