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Arthur Schopenhauer – Biografie und
Bibliografie
 
Geb. am 22. Februar 1788 in Danzig als Sohn des Bankiers
Heinrich Floris Sch. und der Schriftstellerin Johanna Seil.
1793 übersiedelte die Familie nach Hamburg. Der Knabe,
den der Vater gegen dessen Wunsch zum Kaufmannsstande
bestimmte, machte mit seinen Eltern längere Reisen nach
Frankreich und England, wo er die betreffenden Sprachen
sich vollkommen zu eigen machte. Nachdem Sch. kurze
Zeit im Kontor tätig gewesen, starb sein Vater und nicht
lange darauf konnte sich nun Sch. dein Studium widmen.
1809 ging er nach Göttingen, wo er Naturwissenschaften
(Physiologie) und besonders (unter G. E. Schulze)
Philosophie studierte, Plato und Kant las. 1811 hörte er in
Berlin Fichte, dessen Vorträge ihn aber abstießen. 1813
schrieb Sch. seine Abhandlung »Über die vierfache Wurzel
des Satzes vom zureichenden Grunde«, mit der er in Jena
(1813) promovierte. Den Winter 1813-14 verlebte er in
Weimar, wo er mit Goethe, auf den er einen guten Eindruck
machte, verkehrte. 1814-18 lebte er in Dresden, wo er die
(von Goethe beeinflusste) Abhandlung »Über das Sehen
und die Farben« veröffentlichte (1816), welche eine
physiologische Farbentheorie enthält, die in mancher
Hinsicht durch spätere Theorien bestätigt worden ist. 1818
gab er sein Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung«
heraus, und unternahm dann eine Reise nach Italien, wo er
sich einem freien Lebensgenuss hingab. 1820 habilitierte
er sich in Berlin, wo er aber keinen Erfolg hatte. In Berlin
lebte er, mit Ausnahme der Jahre 1822-25, die er wieder in



Italien verbrachte, bis 1831, worauf ihn die
Choleravertrieb. Nach kurzem Aufenthalte in Mannheim
nahm er (1833) dauernd seinen Wohnsitz in Frankfurt a.
M., wo er als einsamer Junggeselle lebte, ohne
gesellschaftlichen Verkehr, in beständiger
hypochondrischer Angst um sein Leben, seine Sicherheit
und sein (seit dem Verlust eines großen Teiles seines
Vermögens) sorgsam behütetes Eigentum, verbittert gegen
die von ihm äußerst geschmähten
»Universitätsprofessoren«, von denen er sich
zurückgesetzt, totgeschwiegen sah, und gegen das
Publikum, das seine Schriften nicht las; dabei überzeugt,
eines der größten philosophischen Genies aller Zeiten zu
sein und seinen einstigen Ruhm voraussagend. 1836
veröffentlichte er die Schrift »Über den Willen in der
Natur«, 1841 »Die beiden Grundprobleme der Moral«,
welche eine von der Norwegischen Sozietät der
Wissenschaften zu Drontheim gekrönte Preisschrift
enthalten. 1844 erschien das · Hauptwerk Sch.s in zweiter
Auflage und fand nun schon mehr Beachtung, besonders
seit (von 1848 an) Frauenstädt sich eifrigst für Sch.s
Lehren einsetzte. 1851 erschienen die »Parerga und
Paralipomena«, 1859 die dritte Auflage des Hauptwerkes.
Am 21. September 1860 starb Sch., dessen Schriften nun
immer mehr Verbreitung fanden; so sehr, dass seit den
70er Jahren des 19. Jahrhunderts Sch. lange Zeit geradezu
Modephilosoph war, wozu u. a. sein Pessimismus, seine
geistreichen, oft witzigen und stets anregenden
Bemerkungen, sein außerordentlich klarer, lebendiger,
alles Schwerfällige vermeidende Stil beigetragen haben.
Die Fachphilosophen haben sich seitdem vielfach mit ihm
beschäftigt und Sch. gehört nun in der Tat zu den
»Klassikern der Philosophie«. – Sch.s Persönlichkeit enthält
zwei Seelen: sie ist einerseits von heftigen sinnlichen
Trieben beherrscht, die den Menschen das Leben kräftig
bejahen lassen; anderseits zeitigte die Erkenntnis des



Leidens in der Welt, der Nichtigkeit des endlich-
individuellen Daseins die Abkehr von den Lebenstrieben,
die Sch., wenn schon nicht gleich in der Praxis, in seinem
Denken überwand. Zum Pessimismus brachte Sch. übrigens
schon gewisse Anlagen (eine »Dyskolie«) mit, insbesondere
ist er von väterlicher Seite her erblich belastet.
 
Sch., der erkenntnistheoretisch die Lehren Kants
weiterbildet, ist von der indischen Vedanta-Philosophie,
Plato, Spinoza, J. Böhme, auch von Fichte, Schelling u. a.
beeinflusst, begründet aber eine neue Weltanschauung auf
idealistischer Grundlage, einen metaphysischen
Voluntarismus mit pessimistischem Charakter, als
Gegensatz zu Hegels optimistischem Panlogismus. Mit Kant
bestimmt er die Außenwelt als solche, die Welt der
Raumdinge als phänomenal, als Erscheinung eines Dinges
an sich. Zugleich aber hält er, im Gegensatz zu Kant, eine
Metaphysik für möglich, die – auf Grund der inneren
Erfahrung – das Wesen des Ding an sich selbst zu
bestimmen vermag.
 
Die Philosophie ist »Wissenschaft in Begriffen« und fußt
auf lebendiger Anschauung des Weltinhaltes, welchen sie
begrifflich darstellt, als eine Art der Kunst, als »Mittleres
von Kunst und Wissenschaft, oder vielmehr etwas, das
beide vereinigt«. »Nur in Begriffen (d.h. durch die
Vernunft) lässt sich das Ganze übersehen, und das Wiesen
der Welt... in Begriffen auszudrücken und so die
Anschauung an einem ändern Stoff (den Begriffen) zu
wiederholen, ist diejenige Kunst, welche Philosophie
heißt.« Die Aufgabe der Metaphysik ist es nicht, die
Erfahrung zu überfliegen, sondern sie von Grund aus zu
verstehen, indem äußere und innere Erfahrung die
Hauptquelle der Erkenntnis ist. Durch »Zusammenbringen
der äußern mit der inneren Erfahrung« und Verständnis



der gesamten Erfahrung, Auffindung des Sinnes und
Zusammenhanges dieser sucht, die Metaphysik (der Natur,
des Schönen, der Sitten) das Ding an sich als das in der
Erscheinung sich Darstellende zu erfassen. Der
metaphysische Trieb erwächst aus der Verwunderung des
Menschen über sein Dasein.
 
Die Erkenntnistheorie Sch.s bildet zunächst die
Aprioritätslehre Kante in psychologisierender Weise weiter.
Die Anschauungs- und Denkformen sind apriorisch und
subjektiv, sie gelten nur für die Welt der Erscheinungen,
die als solche keine wahre (absolute) Wirklichkeit hat,
sondern eine Art Illusion (»Schleier der Maya«,
»Phantasmagorie«, »Gehirnphänomen«) ist (Illusionismus).
Das A priori ist die Art und Weise, wie der Prozess
objektiver Apperzeption im Gehirn vollzogen wird. Kant hat
die »Kritik der Gehirnfunktionen« geliefert. Das
Gemeinsame aller apriorischen Formen der Erkenntnis und
des Seins enthält der Satz vom Grunde, das Grundgesetz
geistiger Verarbeitung des Erfahrungsmaterials, der
allgemeinste Ausdruck für die Verbindung und gegenseitige
Abhängigkeit, für die apriorischen Relationen des
Erkenntnisgehaltes. »Alle unsere Vorstellungen sind
Objekte des Subjekts, und alle Objekte des Subjekts sind
unsere Vorstellungen. Nun aber findet sich, dass alle
unsere Vorstellungen untereinander in einer
gesetzmäßigen und der Form nach a priori bestimmbaren
Verbindung stehen, vermöge welcher nichts für sich
Bestehendes und Unabhängiges, auch nichts Einzelnes und
Abgerissenes Objekt für uns werden kann. Diese
Verbindung ist es, welche der Satz vom zureichenden
Grunde in seiner Allgemeinheit ausdrückt.« Dieser Satz gilt
a priori, aber nur für mögliche Erfahrungen, für
Erscheinungen, für Einzelnes, nicht für Ganze des Seins. Je
nach der Art der Objekte nimmt der Satz verschiedene



Gestalten an, er hat eine »vierfache Wurzel« bezieht sich
auf das Sein und Werden, auf das Erkennen und Handeln.
1. Satz vom Grunde des Werdens: »Alle in der
Gesamtvorstellung, welche den Komplex der
erfahrungsmäßigen Realität ausmacht, sich darstellenden
Objekte sind hinsichtlich des Ein- und Austrittes ihrer
Zustände, mithin in der Richtung des Laufes der Zeit,
durch ihn miteinander verknüpft.« »Wenn ein neuer
Zustand eines oder mehrerer realer Objekte eintritt, so
muss ihm ein anderer vorhergegangen sein, auf welchen
der neue regelmäßig, d.h. allemal, so oft der erstere da ist,
folgt. Ein solches Folgen heißt Erfolgen und der erstere
Zustand ist die Ursache, die zweite die Wirkung.« 2. Satz
vom Grunde des Erkennens: dieser besagt, »dass, wenn ein
Urteil eine Erkenntnis ausdrücken soll, es einen
zureichenden Grund haben muss«. 3. Satz vom Grunde des
Seins: »Raum und Zeit haben die Beschaffenheit, dass alle
ihre Teile in einem Verhältnis zueinander stehen, in
Hinsicht auf welches jeder derselben durch einen anderen
bestimmt und bedingt ist. Im Raum heißt dieses Verhältnis
Lage, in der Zeit Folge.« 4. Satz vom Grunde des Handelns
(Gesetz der Motivation): »Bei jedem wahrgenommenen
Entschluss, sowohl anderer als unser, halten wir uns
berechtigt, zu fragen, Warum?, d.h. wir setzen als
notwendig voraus, es sei ihm etwas vorhergegangen,
daraus er erfolgt ist und welches wir den Grund, genauer
das Motiv der jetzt erfolgenden Handlung nennen.«
 
Die Anschauungsformen, Raum und Zeit, sind apriorisch-
subjektiv, »selbsteigene Formen des Intellekts«. Der Raum
ist eine »vor aller Erfahrung dem Intellekt einwohnende
Form«, er ist »a priori unmittelbar anschaubar«. Ebenso
die Zeit, die ein transzendental Ideales ist, nur im
erkennenden Subjekt entspringt, der »bloßen Vorstellung
und ihrem Apparat« angehört. Die Zeit ist psychologisch



»unser eigener, ungestört fortschreitender, mentaler
Prozess, die Form unserer Apperzeption«. Ebenso
phänomenal, ideal ist die Bewegung als solche. Die
mathematische Erklärung und Gewissheit fußt auf dem
Satz vom Grunde des Seins, auf Anschauung; die
Geometrie auf der Relation der Teile des Raumes, die Zahl
auf dem Nexus der Zeitteile. Sch. lehrt ferner die
Intellektualität der Anschauung, welche schon ein
unbewusstes (konkretes) Denken enthält, schon
»Erkenntnis der Ursache aus der Wirkung« ist. Die
Sinnesempfindung bezieht der Verstand mittels des
Kausalprinzips auf ihre Ursache, »welche eben dadurch in
Raum und Zeit... sich darstellt als Gegenstand der
Erfahrung, materielles Objekt, im Raum durch alle Zeit
beharrend, dennoch aber auch als solches immer noch
Vorstellung bleibt, wie eben Raum und Zeit selbst«. Zur
Anschauung eines Objekts kommt es also erst durch eine
(unmittelbare, nicht begrifflich-logische) Beziehung der
Eindrücke auf eine in den Raum versetzte Ursache (vgl.
Helmholtz, Fick, Zeller).
 
Das Denken ist wie der Intellekt überhaupt ein »Akzidens
des Willens«, eine Willensfunktion. Der Wille ist der
»Ursprung und Beherrscher« des Intellekts, er ist
metaphysisch, der Intellekt nur seine Erscheinung,
»Gehirnphänomen« (wobei das Gehirn selbst die
Erscheinung des Willens ist). Der Wille steckt schon hinter
den Assoziationen der Vorstellungen, er bringt Einheit in
sie. Die Denkgesetze sind »metalogische« Wahrheiten, d.h.
Bedingungen aller formalen Wahrheit, alles Logischen.
Formal wahr ist ein Urteil, welches dem Satz vom Grunde
genügt, materielle Wahrheit ist die Übereinstimmung
zwischen Urteil und Anschauung; die materielle Wahrheit
ist entweder empirische oder transzendentale oder
metaphysische Wahrheit. Von den zwölf Kategorien Kants,



deren Zahl einem Hange zur architektonischen Symmetrie
entspringen, sind elf zu streichen. Die einzige wirkliche
Kategorie, die »Form und Funktion des reinen Verstandes«,
die sich nicht wegdenken lässt, ist die Kausalität. Sie ist
Bedingung objektiver Erfahrung, schon in der Anschauung
wirksam. »Ursache« ist niemals ein Ding, stets eine
Veränderung (aktualer Kausalbegriff). Die Ursache im
engeren Sinne ist der Zustand der Materie, der, indem er
einen anderen mit Notwendigkeit herbeiführt, selbst eine
ebenso große Veränderung erleidet, wie die ist, welche er
verursacht (Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung).
Im Organischen treten die Ursachen als Reize (ohne
äquivalente Gegenwirkung) auf, im Handeln als Motive,
welche nur unter Voraussetzung eines inneren Triebes (des
Charakters) wirken. »Bei jedem wahrgenommenen
Entschluss sowohl anderer als unser selbst, halten wir uns
berechtigt, zu fragen: Warum? d.h. wir setzen als
notwendig voraus, es sei ihm etwas vorhergegangen,
daraus er erfolgt ist, und welches wir den Grund, genauer
das Motiv der jetzt erfolgenden Handlung nennen.« Die
Einwirkung des Motivs wird nicht bloß von außen und
mittelbar, sondern zugleich von innen, ganz unmittelbar
erkannt. »Hier stehen wir gleichsam hinter den Kulissen
und erfahren das Geheimnis, wie, dem Innersten Wesen
nach, die Ursache die Wirkung herbeiführt: denn hier
erkennen wir auf einem ganz anderen Wege, daher in ganz
anderer Art. Hieraus ergibt sich der wichtige Satz: die
Motivation ist die Kausalität von innen gesehen.« Die
Materie als solche (als Erscheinung) entsteht aus der
Vereinigung von Raum und Zeit, ist wie diese
»Vorstellung«. Ihrem Charakter nach ist sie »Wirken«,
Kausalität, die »objektivierte, d.h. nach außen projizierte
Verstandesfunktion der Kausalität selbst«. Die Materie
manifestiert sich nur durch ihre Kräfte; sie selbst als
Abstraktum ist form- und eigenschaftslos, absolut träge
und passiv, das unter allem Wechsel der Qualitäten und



Formen Beharrende. Die Materie ist nicht Gegenstand,
sondern Bedingung der Erfahrung, das durch die Formen
unseres Intellekts notwendig herbeigeführte bleibende
Substrat der Vorgänge im Raum, das wir nicht mehr
wegdenken können, wenn sie einmal gesetzt ist. Alle
Materie ist »nur für den Verstand, durch den Verstand, im
Verstande«, kein Ding an sich.
 
Denn wir dürfen, betont Sch., niemals vergessen: die Welt
raum-zeitlicher Objekte ist als solche nur ideell,
phänomenal, nur unsere Vorstellung (d.h. kategorial
verarbeiteter, allgemeingültiger Erfahrungsinhalt, nicht
etwa ein Phantasma). Objekt, Erscheinung und Vorstellung
sind bei Sch. synonyme Begriffe: »Erscheinung heißt
Vorstellung und weiter nichts: alle Vorstellung, welcher Art
sie auch sei, alles Objekt ist Erscheinung.« Die Welt ist
Vorstellung, d.h. sie ist nur in Beziehung auf
wahrnehmende Subjekte. Ein Objekt an sich ist ein Unding.
Kein Objekt ohne Subjekt, kein Subjekt ohne Objekte, beide
sind Korrelate, setzen einander voraus. Unsere Objekte
sind (als solche) Vorstellungen, unsere Vorstellungen sind
selbst die Objekte, nicht Bilder solcher. »Die ganze Welt
der Objekte ist und bleibt Vorstellung, und eben deswegen
und in alle Ewigkeit durch das Subjekt bedingt: d.h. sie hat
transzendentale Idealität.« Zugleich hat sie empirische
Realität; das Objekt ist zwar nicht Ding an sich, aber es ist
als empirisches Objekt real. »Zwar ist der Raum nur in
meinem Kopf; aber empirisch ist mein Kopf im Raum.« Die
Vorstellung ist das Ursprüngliche, welches in Objekt und
Subjekt zerfällt. Das Subjekt ist dasjenige, was alles
erkennt und von keinem erkannt wird. Es ist der »Träger
der Welt«, die Bedingung alles Erscheinenden, alles
Objekts. Das empirische Subjekt ist nur Erscheinung, durch
den Organismus bedingt. Das »reine Subjekt des
Erkennens« hingegen wird niemals Objekt, ist zeitlos,



überindividuell, willenlos, unerkennbar, Korrelat der
»Idee«, dem Satz vom Grunde nicht unterworfen, ewig. Das
Subjekt erkennt sich nur als ein Wollendes, nicht, als ein
Erkennendes; es gibt kein Erkennen des Erkennens. Das
Erkannte in uns ist nicht das Erkennende, sondern das
Wollende. »Wenn wir in unser Inneres blicken, finden wir
uns immer als wollend.« Und diese Erkenntnis wird für
Sch. zum Schlüssel, der den Zugang zum »Ding an sich«,
zur Metaphysik eröffnet. Die Welt der Objekte, in welcher
Vorstellungen nach dem Prinzip des Satzes vom Grunde
verknüpft sind und wo alle Zergliederung und Verknüpfung
immer wieder nur Vorstellungen, Erscheinungen findet
oder setzt, hat außer dieser Außen- noch eine Innenseite
die dem, was wir in uns als Willen finden, analog ist.
 
Das Ding an sich, das Innerste Wesen der Welt ist Wille (im
weitesten Sinne als Streben, Trieb). »Ding an sich... ist
allein der Wille: als solcher ist er durchaus nicht
Vorstellung, sondern toto genere von ihr verschieden.« Die
Vorstellung, das Objekt ist die Erscheinung, die
Sichtbarkeit (»Objektität«) des Willens, welcher das
Innerste, der Kern jedes Dinges ist und in jeder Naturkraft
erscheint. Außer dem Willen und der Vorstellung ist uns
gar nichts bekannt noch denkbar. »Wenn also die
Körperwelt noch etwas mehr sein soll, als bloß unsere
Vorstellung, so müssen wir sagen, dass sie außer der
Vorstellung, also an sich und ihrem innigsten Wesen nach,
das sei, was wir in uns selbst unmittelbar als Willen
finden.« So wie unser eigener Leib (als Objekt-Vorstellung)
die Objektität unseres Willens ist, so sind auch die übrigen
Körper als Erscheinungen eines Willens zu deuten. Nur
muss beachtet werden, dass wir durch innere Erfahrung
zwar das Wiesen des Seins erfassen, nämlich dass es Wille
ist, nicht aber adäquat diesen Willen an sich erkennen, weil
ja unsere Anschauung mit der subjektiven Form der Zeit



und der Kausalität behaftet ist. All sich ist der »Wille« (als
Grund des Wollens) raum- und zeitlos, grundlos, frei von
aller Vielheit, einheitlich, unteilbar, ganz in jedem Wesen.
Die Vielheit der Individuen ist nur Erscheinung, bedingt
durch Raum und Zeit, das »principium individuationis«. Die
Individuation ist nur als Vorstellung, nicht an sich
vorhanden; jedes Individuum als solches ist nur ein »kurzer
Traum« des Willens. Der Wille hat an sich weder einen
Grund, noch ursprünglich ein Ziel, er ist nur auf sich
gerichtet, ist »endloses Streben« ohne Ziel, ohne Grenzen,
zunächst »blinder Drang und erkenntnisloses Streben«,
eine »finstere treibende Kraft« (vgl. Böhme, Schelling). Er
ist »Wille zum Leben«, zum Dasein, der sich in den
Organismen, im Menschen eine Organisation schafft, mit
der nun auf einmal einerseits der Intellekt, anderseits die
Welt als Vorstellung da ist.
 
Der Wille erscheint in jeder Naturkraft. Kraft ist an sich
Wille. Die Kraft, d.h. das, was einer Ursache immer die
Wirksamkeit verleiht, ist als. solche grundlos und ist die
unmittelbare Objektität des Willens. Auf der niedrigsten
Stufe erscheint der Wille als allgemeine Naturkraft, als
Schwere, Undurchdringlichkeit usw., dann als
physikalische Sonderkraft, als Elastizität, Magnetismus
usw. Die Materie ist ebenfalls Erscheinung des Willens.
Eine höhere Stufe der Objektivation des Willens ist der
Organismus. In ihm wirken physikalische und chemische
Kräfte, aber was diese zusammenhält und lenkt, ist die
»Lebenskraft«, welche ihre Wirkung modifiziert. Diese
Lebenskraft ist nun an sich Wille. Dieser treibt die
verschiedenen Lebensformen nacheinander hervor, ohne
dass aber eine Evolution besteht. Die Zweckmäßigkeit der
Organismen ist eine Folge der in ihnen sich bekundenden
Einheit des Willens und der »Idee«. Durch den Organismus
erst ist der Intellekt gesetzt, der im Menschen zum


