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Vorwort
Über die bei den Reflexionen zur Metaphysik gewählte Stoff- 

vertheilung und Einzelanordnung ist in dem Vorwort zu Bd. XVII das 
Nöthige gesagt. Ebenso über die große Bedeutung der handschrift
lichen Kriterien (Schrift und Tinte) und besonders der Stellungs- 
indicien für die Datirung.

Einiger Worte bedürfen nur noch die Seiten 489—606, auf 
denen die Bemerkungen abgedruckt sind, die Kant in seinem Hand
exemplar von Eberhards „Vorbereitung zur natürlichen Theologie“ 
zu Coliegzwecken niedergeschrieben hat. Ihrem Inhalt nach mußten 
sie zur Metaphysik geschlagen werden, nicht zur Religionsphilosophie 
in Bd. XIX. Für den Abdruck des Eberhard’schen Compendiums 
war die auch sonst in der Kantausgabe übliche Orthographie mass
gebend. In den griechischen Citaten wurden die Accente ergänzt 
und berichtigt. Grammatische und stilistische Eigenthümlichkeiten 
blieben principiell unverändert. Die vorgenommenen Verbesserungen, 
die meistens wohl nur Druckfehler betreffen, zählt das folgende Ver- 
zeichniss auf. Auch die Interpunction wurde nach Möglichkeit ge
schont, mußte jedoch an etwa 80 Stellen, wo sie für unsere heutigen 
Begriffe Unmögliches bot, verbessert werden. Da der Sinn durch 
die Änderungen nirgends in Mitleidenschaft gezogen wird, ist es 
kaum nöthig, Sie aufzuzählen. Fett- und Cursivdruck der Vorlage 
sind beibehalten, die von Kant unterstrichenen Worte durch Sperr
druck kenntlich gemacht. An der Eintheilung des Werkes wurde 
nichts geändert, obwohl sie unlogisch ist und in Widerspruch zu 
der Inhaltsübersicht von § 8 steht. Mit § 20 müßte eigentlich der 
II. Abschnitt des I. Hauptstückes beginnen, und die jetzigen Ab
schnitte II—IV müßten zusammen den HI. Abschnitt in 3 Ab
theilungen bilden.



VI Vorwort.

Auch sonst läßt der Text der Vorlage viel zu wünschen übrig. 
An folgenden Stellen ist er verbessert.

Es wurde gedruckt: 52528 Gaunilo st. Gaulino || 52529 Kanterbury st. 
Kanterbory, ist st sind || 52829 ihrem st. ihren || 53128 dem st den || 55117 s. 
die einem st. die einen || 55187 Metaphysica st Metaphica || 55389 Gott anständig 
st Gottanständig || 55628 Beweis st. Beweise || 55728 Cartesiano st. Carsiano || 
55782 Disquisitio st. Disquitio || 56120 ist st. sind || 56210 ausmacht st. aus- 
machen || 56729 Zwecke st Zweck || 56919 derselben st. desselben || 56989 ver
ständigen st. verständigem || 5719 welchen st. welchem || 57115 aber von dieser 
st. aber dieser || 57180 de l’Existence st. de Existence || 57226 auch st. auf || 
57284 Dinge st Dingen || 57285 er st. sie, einem st. einen || 57288 dem Nutzen 
und dem Zwecke st den Nutzen und den Zwecken || 57617 werden st. werde || 
57828 das st daß || 57825 dem st. den, mehrerer st mehrere || 57829 schickt st 
geschickt ist || 57840 im st. in || 5829 Vorstellung st. Verstellung || 58228 unserer 
st. unseren || 58426 Begehrungsvermögen st Bewegungsvermögen || 58480 Be- 
gehrungsvermögen st. Begehungsvermögen || 58612 steht st stehen || 58811 de- 
pendentia st. depentia || 59010 ist st. sind || 59024 seinem besten st. seinen 
besten || 59180 den st dem || 59186 Vorstellungskraft st Verstellungskraft || 
59220 den st dem || 59241 fehlerhaftem st fehlerhaften || 5935 in st. im || 59328 
den st. dem || 59380 haben st. haden || 59410 dem st den || 59412 seinem st. 
seinen || 5968 keine Einbildungen st. Einbildungen || 59620 Vorstellungen st. 
Vorstellung || 59680 sofern alles st. so fern er alles || 59715 apagogischen st 
apogogischen || 59721 diesen st diesem.

Da aus Kants Handexemplar von Baumgartens Metaphysica 
nunmehr alle handschriftlichen Bemerkungen zum Abdruck ge
langt sind, war es an der Zeit, eine Übersicht zu geben, welche 
Nm. der Akademie-Ausgabe den von B. Erdmann hrsgg. Reflexionen 
entsprechen. Sie findet sich auf 8. X—XXIII.

Tübingen, den 1. Oktober 1927.

Erich Adickes.
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Verzeichniss der Nummern, 
welche Erdmanns Reflexionen in der Akademie-Ausgabe 

(=A. A.) tragen.
(Bd. XIV = Nr. 1—110. Bd. XV = Nr. 111-1561. Bd. XVI --- Nr. 1562—3488. 

Bd. XVII = Nr. 3489-4846. Bd. XVIII --- Nr. 4847—6455.)

EI A. A. EI A. A. EI A. A. EI A. A. E I A. A.

1 158a 31 202 60 240 90 263 120 338
2 1081 32 223 61 863 91 276 121 337
3 160 33 219 62 202 92 266 122 334
4 1239 34 218 63 225 93 265 123 340
5 1312 35 220 64 225 94 274 124 341
6 172 36 212 65 25b 95 275 125 360
7 174 37 206 66 279 96 275 126 361
8 164 38 216 67 288 97 277 127 342
9 170 39 452 68 579 98 274 128 352

10 161 40 205 69 287 99 295 129 884
11 163 41 207 70 287 100 270 130 349
12 163 42 257 71 267 101 289 131 350
13 171 43 258 72 273 102 271 132

31214 168 44 258 73 286 103 236 133
16 161 45 257 74 291 104 230 134

31416 161 46 258 75 290 105 268 135
17 284 47 259 76 606 106 281 136 315
18 167 48 261 77 264 107 289 137 344
19 175 49 251 78 293 108 283 138 343
20 175 50 239 79 265 109 301 139 329
21 618 "{ 252 80 1214 110 298 140 318
22 1014 253 81 263 111 299 141 325
23 679 52 249 82 266 112 300 142 313a
24 5864 53 242 83 239 113 645 143 331
25 204 54 862 84 294 114 303 144 321
26 210 55 246 85 292 115 305 145 330
27 400 56 240 86 264 116 199 146 376
28 222 57 240 87 265 117 228 147 355
29 207 58 240 88 266 118 339 148 3916
30 212 59 1412 89 263 119 346 149 364



Verzeiohniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akad.-Ausgabe. XI

EI A. A. EI A. A. EI A. A. EI A- A. EI A. A.

150 356 189 381 228 422 267 525 306 465
151 354 190 391 229 4440 268 515 307 761
152 353 191 384 230 447 269 jö204 308 922
163 | 326 192 394 231 432 270 309 1228
164 193 395 232 687 271 493 310 936
155 390 194 394 233 433 272 489 311 373
156 353 195 334 234 437 273 490 312 762
157 5056 196 383 235 274 521 313 908
168 365 197 382 236 275 503 314 1094
169 358 198 426 237 444 276 504 315 455
160 245 199 226 238 450 277 200 3161 1050
161 364 200 812 239 448 ' 278 315 1051
162 1086 201 405 240 794 279 534 317 574
163 337a 202 459 241 439 280 534a 318 556
164 345 203 460 242 476 281 1112 319 561
165 364 204 314 243 3919 282 290 320 565
166 313 205 461 244 594 283 923 3211 569
167 368 206 458 245 494 284 477 570
168 313 207 411 246 488 285 479 322 586
169 364 208 528 247 1429 286 476 323 587
170 1370 209 529 248 393 287 475 324 582
171 210 530 249 488 288 472 325 575
172 364 211 531 250 499 289 | 464 326 585
173 314 212 532 251 | 510 290 327 154
174 319 213 404 252 291 463 328 1021
175 373 214 406 253 509 292 467 329 553
176 373 215 737 254 514 293 471 330 548
177 339 216 436 255 512 294 | 467 331 562
178 217 427 256 506 295 332 545
179

1373
218 198 257 517 296 474 333 564

180 219 | 404 258 478 297 855 334 616
181 374 220 259 518 298 470 335 566
182 375 221 435 260 519 299 484 336 559
183 389 222 453 261 165 300 484 337 617
184 326 223 |1208 262 165 301 481 338 866
185 389 224 263 525 302 969 339 865
186 385 225 1209 264 527 303 483 340 588
187 387 226 187 265 357 304 482 341 793
188 378 227 500 266 168 305 483 342 479



XII Verzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akad.-Ausgabe.

-EI A. A EI A. A. EI A-A. EI A. A. EL A. A.

343 580 382 1479 421 1077 460 1139 499 904
344 607 383 302 422 1074 461 11178 500 1224
345 6116 384 730 423 1071 462 501 1208
346 604 385 834 424 632 463 J 1168 502 1170
347 723 386 832 425 1085 464 1165 503 1223
348 1019 387 833 426 491 465 1168 504 1218
349 572 388 998 427 1064 466 1142 505 1156
350 671 389 999 428 1176 467 1178 506 902
351 600 390 997 429 1070 468 1179 507 1126
352 622 391 889 430 1017 469 595 508 1219
353 807 392 638 431 1089 470 608 509 1221
354 598 393 540 432 1262 471 1121 510 1164
355 593 394 544 433 1093 472 1127 511 1219
356 4230 395 698 434 1095 473 1079 512 1166
357 721 396 621 435 1091 474 1120 513 1169
368 1452 397 643 436 1090 475 1116 514 1178
359 907 398 647 437 1096 476 1113 515 521
360 773 399 573 438 798 477 11143 516 1196
361 1395 400 1034 439 1088 478 517 1197
362 830 401 1019 440 1092 479

j 1117
518 1158

363 774 402 1003 441 1102 480 258 519 1179
364 763 403 468 442 1101 481 1148 520 1076
365 1195 404 1031 443 1411 482 1152 521 902
366 468 405 1019 444 1103 483 1146 522 1205
367 915 406 1422 445 1157 484 1153 523 1123
368 901 407 1025 446 521 485 1009 524 1245
369 1063 408 602 447 1372 486 1118 525 1244
370 797 409 603 448 1207 487 1222 526 1258
371 887 410 601 449 1213 488 1269 527 1017
372 1212 411 602 450 1112 489 1206 528 1253
373 1203 412 609 451 534 490 1217 529 1257
374 633 413 599 452 1125 491 1176 530 375
375 796 414 592 453 1131 492 1181 531 1176
376 1071 415 589 454 1114 493 1230 532 1275
377 436 416 845 455 1128 494 1176 533 1100
378 824 417 1140 456 1134 495 1113 534 1260
379 821 418 776 457 1112 496 1216 535 1296
380 729 419 1155 458 4132 497 1192 536 1300
381 1178 420 386 459 6090 498 1179 537 1315



Verzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akad.-Ausgabe. XIII

EI A. A. EI A. A. EI A.A. EI A. A. EI A. A.

638 247 577 1291 616 1361 655 1430 693 1420
639 196 578 1296 617 1350 656 11410 694 1438
640 1297 579 1305 618 1163 657 695 1443
541 1264 580 1293 619 1360 658 904 696 1442
542 1280 581 1273 620 1362 659 1417 697 1444
643 1294 582 1301 621 1363 660 1184 696 1441
544 835 583 1272 622 898 661 1401 699 1440
646 1268 584 1282 623 1354 662 1394 700 1439
646 1276 585 1271 624 1353 663 1404 701 1433
647 1311 586 1312 626 1351 664 1398 702 1437
648 1287 587 1268 626 1347 665 1399 703 1131
649 1277 688 1270 627 1352 666 6189 704 1132
660 1266 689 628 1346 667 6157 705 802
661 1194 690

11267
629 1349 668 1450 706 1033

662 1284 691 630 976 669 1407 707 1252
653 1261 692 1308 631 978 670 1400 708 1229
564 1123 693 1307 632 777 671 1451
666 1299 594 1309 633 1432 672 906
566 1289 695 1292 634 929 673 1393
667 1266 696 1477 635 977 674 1394
668 1279 697 1474 636 1363 675
559 1288 598 1473 637 738 676 11396
660 1263 599 1266 638 816 677
661 1296 600 1304 639 1357 678 1397
662 169 601 1476 640 528 679 789
563 1263 602 1475 641 1368 680 6091
564 1314 603 1160 642 1367 681 1436
665 1298 604 1162 643 1356 682 1408
566 1310 605 1121 644 1372 683 1435
667 1313 606 1174 645 1371 684 1439
568 1285 607 1004 646 1370 685 1416
669 1313 608 1478 647 1405 686 1416
670 1302 609 857 648 1260 687 1447
671 1306 610 1448a 649 1227 688 1446
672 1274 611 1344 650 1406 6891 3693
573 1112 612 1345 651 1402 3694
574 1281 613 1348 652 1434 690 1449
575 1303 614 1359 653 1387 691 1386
576 1290 615 1365 654 1161 692 1432



XIV Verzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akad.-Ausgabe.
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A. A. E II A. A. E II A. A. Eli A. A. Eli A. A.

6024 40 895 79 4163 118 4889 154 3943
4992 41 783 80 4364 119 4456 155 5044
5116 42 795 81 4150 5129 166 4865
5037 43 775 82 | 4856

1201
5130 157 4870

6036 44 896 83 5131 158 4445
6015 45 897 84 4852 121 716 159 4152
4964 46 4992 85 3951 122 4360 160 5119
5025 47 5026 86 3957 123 4643 161 4468
4989 48 4878 87 4148 124 6414 162 4628
4899 49 5066 88 4880 125 5356 163 4453
5084 60 970 89 | 3917 126 3949 164 5022
4947 51 6106 90 1271 3946 166 5119
6036 62 5623 91 4853 6096 166 3918
5031 53 4926 92 4938 128 5112 167 4284
6040 54 4963 93 4149 129 6681 168 4464
5020 65 6037 94 4166 130 6667 169 4457
4070 66 6016 96 4168 131 13964 170 4887
6102 57 4969 96 4455 132 171 | 4953
5097 58 4864 97 4362 133 4897 172
4957 59 3919 98 6013 134 5133 173 4912
5019 60 4467 99 4369 136 4890 174 4982
6015 61 | 4925 100 6058 136 5085 175 4898
825 62 101 3914 137 5665 176 4459
651 63 4471 102 4457 138 5455 177 4291

5108 64 939 103 3948 139 4873 178 5675
853 65 4902 104 5046 140 5674 179 5738
826 66 4294 105 5679 141 5083 180 5741
781 67 4927 106 3952 142 4627 181 4025

5017 68 4970 107 3939 143 4984 182 5089
1356 69 4987 108 3974 144 5091 183 5061

897 70 5100 109 4146 145 4651 184 4991
897 71 5078 110 4366 146 4950 185 4874
785 72 4993 111 3988 147 5075 186 6062
742 73 5277 112 4146 148 193 187 4293
771 74 4698 113 4460 149 191 188 4997
896 75 5593 114 4988 150 192 189 361
979 76 6011 116 5039 151 4940 190 4937
913 77 4161 116 4986 162 5027 191 4454
894 78 4339 117 5126 153 5079 192 4469



Verzeichniss der Nammem von Erdmanns Reflex» in der Akad.-Ausgabe. XV

Eli A. A. Eli A. A. E II A. A. Eli A. A. E II A. A.

193 5069 232 4984 271 3917 308 6005 347 5327
194 4939 233 | 336 272 4363 309 4280 348 4316
195 4164 234 273 3965 310 4472 349 6318
196 6676 235 6026 274 3955 311 4922 350 6341
197 4871 236 6060 275 3958 312 3604 361 <612
198 4963 237 | 6051 276 3974 313 4863 362 4183
ISS 4876 238 277 3961 314 620 353 4049
200 4867 239 6065 278 3957 316 619 364 4071
201 4924 240 6055 279 4446 316 681 355 6876
202 4465 241 4862 280 6666 317 696 366 4619
203 4885 242 4447 281 6668 318 650 357 4707
2Ö4 5073 243 4460 282 4633 319 4208 358 4046
206 5689 244 4934 283 6046 320 624 369 6900
206 5677 245 4860 284 4470 321 4837 360 6334
207 4954 246 4971 285 6986 322 4276 361 4073
208 4994 247 3781 286 6441 323 237 362 4078
209 903 248 3803 287 4636 324 224 363 3832
210 904 249 6405 288 4966 325 4648 364 6324
211 5072 250 5906 2891 3574 326 4662 366 4190
212 6015 251 4749 4412 327 4866 366 6909
213 5115 252 6101 290 6570 328 240 367 3609
214 6070 253 6021 291 5687 329 3610 368 371
216 4880 254 6006 292 3744 330 5863 369 372
216 4935 255 790 293 6064 331 6429 370 4121
217 4892 256 911 294 4448 332 6761 371 3934
218 4881 257 912 295 3738 333 4607 372 4048
219
220

6036
5081

258
259

418
5673

2961 4479
4480

334
335

4188
3974

373
374

4071
5805

221 5125 260 5212 297 4476 336 4511 375 6781
222 5016 261 3923 298 5703 337 4071 376 6962
223 4936 262 4630 299 3834 338 6417 377 6811
224 4446 263 4366 300 5682 339 4208 378 4174
226 4893 264 3756 301 3975 340 4144 379 3892
226 4894 265 443 302 4641 341 4146 380 4437
227 4866 266 3947 303 3935 342 4215 381 5884
228 4275 267 3962 304 3944 343 4909 382 4186
229 5091 268 6671 305 3978 344 5329 383 4187
280 4901 269 3963 306 6050 345 14750 384 4518
231 4900 270 5673 307 4279 346 385 5319



XVI Verzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akad.-Ausgabe.

Eli A. A. Eli A. A. Eli A. A. E II A. A. E II A. A.

386 4423 426 676 464 4689 501 4289 640 4872
387 14040 426 173 4661 6306 502 3927 541 4664
388 427 161 6307 503 3928 542 3931
389 4269 428 182 466 3791 504 3923 543 3988
390 5347 429 3741 467 4367 605 5167 544 3950
391 3797 430 5067 468 3992 506 3902 545 4943
392 4615 431 5052 469 4378 507 3970 546 3932
393 3789 432 4276 470 4440 508 4154 547 3747
394 4319 433 3971 471 409 609 658 548 4292
396 6298 434 4797 472 216 510 421 549 6032
396 6886 435 4402 473 4513 511 424 650 3976
397 4614 436 3884 4741 4473 612 3964 551 4452
398 4616 437 6704 4474 513 3930 652 412
399 4063 438 3920 475 410 614 4370 553 3917
400 4321 439 3921 476 420 515 651 654 6051
401 4620 440 4795 477 4877 616 4916 555 4645
402 6313 441 6858 478 4896 517 3937 656 4476
403 4189 442 3783 479 3709 518 4629 557 4629
404 4437 443 4056 480 3710 619 3940 558 4646
406 4074 444 6706 481 4854 620 3973 559 4637
406 4207 445 6707 482 4372 621 4906 660 4715
407 4720 446 4176 483 3941 622 4276 661 4978
408 6934 447 6224 484 6293 523 6122 562 4476
409 5885 448 5283 485 3982 624 3927 663 4700
410 5898 449 4800 486 3755 525 4476 664 5228
411 5892 460 3966 487 4004 526 5168 566 4371
412 6890 451 4016 488 6176 627 5159 666 3994
413 5377 452 663 489 6166 528 4165 667 4385
414 5876 453 4010 490 3926 629 3976 568 4389
415 4070 454 4617 491 3742 630 4072 669 4840
416 4606 456 3873 492 4667 631 3938 570 6854
417 4968 466 3992 493 4395 632 3969 571 6284
418 4998 457 190 494 4393 533 3942 572 5860
419 5060 468 4401 495 4006 634 4626 573 5286
420 5880 469 6864 496 3750 535 4368 574 5182
421 1628 460 5966 497 3746 636 j 3988 575 6279
422 1629 461 3899 498 3744 537 676 5188
423 4861 462 3933 499 3749 538 3929 577 5172
424 179 463 4639 600 3738 639 4275 578 4496



Vearzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akad.-Ausgabe. XVII

Eni A. A. Eli A. A. Eli A. A. Eli A. A. E II A. A.

57£9 4380 617 5837 656 5893 695 3924 733 13764
58V 5122 618 5299 657 4700 696 | 5295 734
5831 5199 619 5868 658 5730 697 735 6800
58S2 5289 620 4627 659 4213 698 5290 736 4041
58» 4700 621 4322 660 3539 699 3581 737 6810
5814 4413 622 4024 661 5848 700 5287 738 5971
5815 4493 623 6729 662 4990 701 5861 739 4309
58V 4415 624 6779 663 | 4301 702 4039 740 6948
5817 4410 625 4967 664 703 4492 741 3847
5888 14640 626 6860 665 5819 7041 5292 742 3897
5819 627 6906 666 4182 4057 743 4437
59(0 4646 628 6339 667 3901 705 4662 744 4306
5911 4642 629 4192 668 3889 706 3785 745 4308
59121 4818

4819
630
631

4424
5877

669
670

4042
4796

707
708

3786
4824

746
747

5798
3838

59B 4772 632 4047 671 4817 709 5290 748 5191
5944 401 633 4185 672 4182 710 4776 749 5222
5955 5276 634 4411 673 5578 711 5855 750 4062
59(6 5864 636 4646 674 5824 712 5280 761 6790
5977 6726 636 4644 675 5816 713 4826 752 5805
5988 6107 637 6331 676 | 5826 714 5857 763 5802
5989 4638 638 6400 677 715 3525 754 4486
60(0 5933 639 6726 678

) 4043 716 5198 765 6576
0011 4973 640 3713 679 5894 717 6192 766 6266
6052 6056 641 5844 680 4175 718 6378 767 4486
6033 6869 642 5333 681 5815 719 3845 758 5809
6044 5697 643 4779 682 4311 720 4181 769 5313
6065 6854 644 4697 683 5337 721 4487 760 3771
60(6 4911 645 5728 684 4281 722 4406 761 4693
6077 5847 646 5852 685 5821 723 3787 762 5267
6088 6882 647 6397 686 4056 724 3752 763 3584
6059 5308 648 5336 687 5296 725 3843 764 6396
61(0 3791 649 4312 688 4703 726 4397 765 4041
6111 6727 650 6840 689 3784 727 13756 766 5801
6122 5849 661 5868 690 4053 728 767 5994
6133 3936 652 4828 691 4414 729 4700 768 3806
6144 5590 653 5841 692 3779 730 3922 769 6943
6166 5588 654 4314 693 4702 731 3758 770 4203
61(6 3791 655 4833 694 3904 732 3753 771 3730
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XVin Verzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akad.-Ansgabe.

Eil A. A. Eli A. A. Eli A. A. Eli A. A Eli A. A.

772 3729 810 3723 849 5230 888 4768 923 4383
773 5416 811 3762 850 6383 889 5503 924 4059
774 4704 812 5559 851 4020 890 4115 925 4473
775 5415 813 6376 852 4177 891 5912 926 3976
776 4216 814 5712 853 5716 892 5594 927 4373
777 4101 815 6666 854 3682 893 | 5914 928 4377
778 5986 816 4394 855 4017 5920 929 6048
779 5426 817 4481 856 5797 894 4713 930 209
780 6427 818 3766 857 4488 895 5204 931 5925
781 5987 819 3885 858 3900 896 5281 932 4286
782 6429 820 3724 859 5196 897 4806 933 5124
783 4638 821 5187 860 j 4713 898 4805 934 4981
784 4217 822 4005 861 899 5744 935 413
7851 5423 823 5590 862 3767 900 5746 936 4974

5424 824 5693 863 4035 901 5748 937 4635
786 5422 825 5181 864 3725 902 4804 938 4631
787 5428 826 5723 865 4036 903 4766 939 4629
788 5421 827 5718 866 3728 904 5736 940 4634
789 4438 828 5769 867 5372 905 4767 941 408
790 4539 829 15717 868 5371 906 5562 942 4634
791 4537 830 869 5913 907 5734 943 6203
792 5419 831 5177 870 5766 908 5739 944 | 5221 

4013
793
794

4417
4437

832
833

3999
6375

871
872

| 5261 909
910

5745
5742

945
946

795 4667 834 6373 873 6433 911 4806 947 5208
796 4438 835 5698 874 6408 4807 948 5413
797 3730 836 4403 875 6410 912 5734 949 4904
798 5988 837 5694 876 5773 5735 950 4039
799 4088 838 6374 877 4031 913 3765 951 5608
800
801

4396
5231

839
840

3999
3898

878
879

4032
6393

9141 4026
6387

952
953

4723
5493

802 4688 841 4778 880 4407 915 6386 954 6211
803 5772 842 5229 881 4404 916 5562 955 4304
804 4288 843 4018 882 5569 917 5561 956 3966
805 5228 844 5710 883 4019 918 5749 957 6216
806 6020 845 3761 884 5919 919 5740 958 4882
807 4802 846 5255 885 5771 920 5743 959 6213
808 3751 847 5719 886 4178 921 3954 960 6931
809 4391 848 5710 887 5262 922 4668 961 6932



Veerzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex» in der Akad.-Ausgabe. XIX

Elli A. A. E II A. A. Eli A. A. Ell A. A. Eli A. A.

9662 6090 1001 5043 1038 6846 1077 4011 1114 231
9663 3571 1002 3922 1039 4064 1078 6211 1116 232
9664 6087 1003 4570 1040 4168 1079 6196 1116 230
9666 4859 1004 5148 1041 4640 1080 6984 1117 264
9666 3983 1005 4650 1042 6358 1081 6826 1118 233
9667 6388 1006 6294 1043 6346 1082 5792 1119 234
9668 4182 1007 4966 1044 6873 1083 6349 1120 4500
9669 5049 1008 4283 1045 6403 1084 1121 4084
9770 6608 1009 4478 1046 6297 1085

| 6202
1122 6944

9771 6216 1010 4386 1047 6312 1086 3988 1123 6917
9772 4642 1011 6263 1048 4495 1087 6922 1124 6404
9773 5927 1012 3996 1049 5348 1088 6205 1126 4972
9774 6263 1013 3965 1060 6871 1089 6413 1126 4619
9775 4798 1014 4172 1051 6285 1090 4827 1127 6794
9776 4636 1015 4932 1062 3678 1091 4302 1128 4773
9777 6918 1016 4923 1053 4013 1092 6764 1129 6019
9778 6915 5105 1064 6392 1093 6660 1130 4408
9779 6708

1017 j
3954 1066 4296 1094 429 1131 6981

98BO 5930 1018 6138 1066 6217 1096 4298 11321 6111
9881 6927 1 6139 1067 4013 1096 4299 6109
9882 4030 10191 5137 1068 4058 1097 6712 1133 6109
9883 5923 1020 6686 1069 4001 1 Höft J 6767 1134 4468
9884 6934 1021 6684 1060 39 luyo j 6666 1135 4893
9886 6926 1022 6556 1061 5190 1099 5714 1136 4449
9886 6184 1023 6933 1062 1100 6754 1137 4461
9887 5041 1024 6932 1063

}ei93
1101 6763 1138 4868

9888 6929 1025 4477 1064 3999 1139 4285
9689 5608 1026 5935 1065 6207 6688 11401 4400
9990 6600 1027 6924 1066 6168 1103 4801 3761
9991 5607 1028 6928 1067 3975 1104 5721 1141 6264
9992 6904 1029 4869 1068 3972 1105 4021 1142 5263
9993 5226 1030 5689 1069 4000 1106 4483 1143 6025
9994 5241 1031 4822 1070 3977 1107 3999 1144 6165
9995 5750 1032 6682 1071 6209 1108 4484 1146 3922
9996 5563 1033 6386 1072 5189 1109 5758 1146 6109
9997 6751 1034 4646 1073 4012 1110 4094 1147 6544
9998 4810 1035 5585 1074 6379 1111 4287 1148 5288
9999 4809 1036 5727 1076 6377 1112 4482 1149 6002

10(00 5414 1037 6845 1076 4008 1113 3986 1150 6398



XX Verzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akad.-Ausgabe.

Eli A. A. Eli A. A. Eli A. A. Eli A. A. E II A. A.

1151 5397 1190 5975 1229 5092 1268 4239 1306 4239
1152 5396 1191 4536 1230 5004 1269 4559 1307 5464
1153 4977 1192 6400 1231 4931 1270 4236a 1308 4670
1154 4719 1193 6461 1232 4157 1271 5474 1309 5478
1155 5605 1194 5395 1233 6356 1272 4106 1310 4442
1166 4349 1195 5709 1234 5937 1273 6427 1311 4560
1157 4254 1196 5399 1235 323 1274 4343 1312 5479
1158 5103 1197 6984 1236 4568 1275 4110 1313 5462
1159 5086 1198 3893 1237 3985 1276 6014 1314 5059
1160 6057 1199 3988 1238 4073 1277 4240 1315 5560
1161 4135 1200 3849 1239 5601 1278 5294 1316 5454
1162 4349 1201 3850 1240 4347 1279 4216 1317 4105
1163 6131 1202 3851 1241 4193 1280 4563 1318 4108
1164 4122 1203 3915 1242 4278 1281 5473 1319 5811
1165 5398 1204 4199 1243 5247 1282 5472 1320 5453
1166 5980 1205 5342 1244 5248 1283 5476 1321 278
1167 4785 1206 4081 1246 6074 1284 4230 1322 6001
1168 4718 1207 5725 1246 6088 1285 5109 1323 6998
1169 5394 1208 6724 1247 4169 1286 5402 1324 4933
1170 5936 1209 5907 1248 6696 1287 4234 1326 5939
1171 3843 1210 5908 1249 5697 1288 4534 1326 6345
1172 6367 1211 4709 1250 6696 1289 4435 1327 6005
1173 5953 1212 6907 1261 4416 1290 6458 1328 6004
1174 6927 1213 4710 1262 6330 1291 4718 1329 6457
1175 4946 1214 4710 1263 6050 1292 4556 1330 5467
1176 4830 1215 4081 1254 3981 1293 4728 1331 4445
1177 213 1216 5147 1265 3978 1294 6003 1332 3894
1178 5029 1217 3788 1256 6093 1295 4233 1333 5089
1179 6128 1218 4064 1267 5939 1296 5460 1334 4085
1180 4656 1219 680 1258 6938 1297 6457 1335 3799
1181 5701 1220 4232 1259 6602 1298 6469 1336 5940
1182 6671 1221 3999 1260 4966 1299 6621 13371 4329
1183 4944 1222 4644 1261 5828 1300 6622 6947
1184 3998 1223 4952 1262 4107 1301 6465 1338 4328
1185 6314 1224 4929 1263 4238 1302 4564 1339 4086
1186 4067 1225 4985 1264 4239 13031 6012 1340 6357
1187 5906 1226 4938 1266 4240 6013 1341 4522
1188 5393 1227 4976 1266 4241 1304 4562 1342 4525
1189 6975 1228 5003 1267 6014 1305 4237 1343 6360



Veirzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akäd.-Ausgabe. XXI

e m A. A. Eli A. A. Eli A. A. Eli A, A. Eli A. A.

13444 6990 1382 6964 1421 4332 1459 4066 1498 3830
13446 4330 1383 6645 1422 4503 1460 4602 1499 4219
13446 4722 1384 5263 1423 4077 1461 4316 1600 4929
13447 6991 1386 4039 1424 6420 1462 4421 1601 3857
13448 | 4097 1386 5962 1425 5903 1463 5386 1502 13976
13449 1387 5817 1426 4743 1464 4422 1503
13650 6430 1388 6419 1427 4616 1465 6396 1504 3988
13551
13652

4839
5408

1389
1390

5610
5377

1428
1429

4271
5543

1466
1467

|4501 1505
1506

6692
4528

13653 4096 1391 5964 1430 5644 1468 4065 160?| 6365
13654 | 4214 1392 5957 1431 4136 1469 6390 3853
13656 1393 5959 1432 4134 1470 4499 1508 5361
13656 6705 1394 5973 1433 4209 1471 6425 1509 6441
13667 6706 1395 5965 1434 4617 1472 6401 1510 6997
13658 6433 1396 5979 1435 6118 1473 5606 1611 4347
13659 5409 1397 6970 1436 4717 1474 4080 1612 6091
13660 6406 1398 6976 1437 6896 1475 5879 1513 6616
13661 6405 1399 6423 1438 6969 1476 4498 1514 6352
13662 4609 1400 6418 1439 6969 1477 1615 6351
13663 6608 1401 6961 1440 4836 1478 1516 4645
136641 3936

3937
1402
1403

5967
5893

1441
1442

4195
4079

1479
1480

6094
4178

1617
1618

4220
4225

13666 4905 1404 5829 1443 4780 1481 6813 1519| 4334
13(66 6010 1405 5968 1444 4210 1482 4961 6619
13(67 4982 1406 6610 14451 4629 1483 4693 1620 4338
13(68 4956 1407 5412 5368 1484 4006 1621 4336
13(69 6164 1408 6421 1446 . 6691 1486 3984 1622 4228
13370 4088 1409 5960 1447 6902 1486 5442 1623 6976
13371 3841 1410 6450 1448 6897 1487 3865 1624 5977
13372 4201 1411 6037 1449 5895 1488 4439 1626 5121
13373 4317 1412 4079 1450 4782 1489 4226 1626 4725
13374 5045 1413 3840 1451 5042 1490 3858 1527 4221
13375 5071 1414 5340 1462 5901 1491 5369 1528 4788
13376 250 1416 4946 1463 4832 1492 4224 1529 4218
13377 4742 1416 3879 1454 3727 1493 4227 1530 J 6608
13378 4381 1417 3912 1455 6310 1494 4226 1531
13379 6963 1418 3892 1456 6311 1496 3859 1532 4333
13380 4275 1419 4210 1457 4420 1496 4641 1633 6422
13381 6034 1420 4100 1458 4425 . 1497 4542 1634 5438



XXII Verzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akad.-Ausgabe.

E II A. A. Eli A. A. Eli A. A. Eli A. A. Eli A. A.

1535 4226 1574 6038 1613 4262 1650 4249 1688 4353
1536 4229 1575 6123 1614 3874 1651 4252 1689 6039
1537 4783 1676 6124 1615 4428 1652 4347 1690 6490
1538 5375 1677 6019 16161 4257 1653 4086 1691 4573
1639 6007 1578 5488 4258 1654 4254 1692 4594
1640 5440 1579 4574 1617 4196 1655 4733 1693 4217
1541 5608 1580 5494 1618 3889 1656 4661 1694 6045
1542 6076 1581 5484 1619 4206 1657 5760 1695 4741
1643 6077 1682 4261 1620 4436 1658 5783 1696 4602
1544 4337 1683 4246 1621 5253 1659 5784 1697 5631
1545 4724 1584 5768 1622 5271 1660 5776 1698 6045
1546 5434 1585 3731 1623 5270 1661 5786 1699 4264
1547 6213 1586 3811 1624 5252 1662 6381 1700 4771
1548 6618 1587 j 6274 1625 5522 1663 5913 1701 5575
1549 6972 1588 1626 5784 1664 4266 1702 3795
1550 5965 1689 3813 1627 5526 1665 5506 1703 4576
1551 6616 1690 6027 16281 5501 1666 4659 1704 5269
1552 5612 1591 4245 5502 1667 5787 1705 5272
1553 4325 1692 4119 1629 5258 1668 5779 1706 4415
1554 4179 1693 6504 1630 4568 1669 6389 1707 3802
1555 3967 1594 1631 4690 167o| 5755 1708 5497
1556 4007 1595 4244 1632 4033 6389 1709 4242
1557 4708 1596 1633 4039 1671 4781 1710 4305
1558 4375 1597 4658 1634 5573 1672 3731 1711 5533
1659 3974 1598 3712 1635 j 5505 1673 6440 1712 4583
1560 4156 1599 4403 1636 1674 3812 1713 5534
1561 6362 1600 5262 1637 5527 1675 5530 1714 3733
1562 4087 1601 6250 1638 15492 1676 6433 1715 4120
1663 5516 1602 6260 1639 1677 6390 1716 4180
1564 4598 1603 6785 1640 5826 1678 5628 1717 6047
1665 6014 1604 4601 1641 5812 1679 5521 1718 4604
1566 4841 1605 4248 1642 4729 1680 5523 1719 4444
1567 4732 1606 6034 1643 5508 1681 4117 1720 4379
1568 4592 1067 5273 1644 4567 1682 4086 1721 4734
1569 6528 1608 3890 1645 5525 1683 6084 1722 6034
1570 3818 1609 4247 1646 5500 1684 4592 1723 5925
1671 6030 1610 4674 1647 5262 1685 4268 1724 4958
1672 6515 1611 662 1648 5793 1686 4588 1725 6442
1673 6017 1612 4590 1649 5519 1687 5542 1726 3910



Verzeichniss der Nummern von Erdmanns Reflex, in der Akad.-Ausgabe. XXTFT

Eli A. A. Eil A. A. Eli A. A. Ell A. A. Eli A. A.

1727 6434 1738 4530 1749 4628 1760 3979 1770 4960
1728 6435 1739 4531 1760 5383 1761 4961 1771 6098
1729 4932 1740 5387 1751 3980 1762 4123 1772 6087
1730 5104 1741 4212 1762 4647 1763 6593 1773 4928
1731 445 1742 5382 1763 6033 1764| 6683 1774 6016
1732 4825 1743 4433 1764 3608 6684 1776 6993
1733 4949 1744 6380 1766 4290 1766 4938 1776 4961
1734 4959 1746 6386 1756 3708 1766 4993 177?| 6000
1736 4666 1746 4434 1767 6047 1767 4733 6002
1736 3801 1747 4666 1768 4907 1768 6028 1778 414
1737 6386 1748 4093 1769 3979 1769 6009 1779 4968
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Phase v—y.

Allgemeines.
• 484:7. r>—x- ln Kants Handexemplar vonJ. N. Tetens: Philo

sophische Versuche über die menschliche Natur und ihre Entwickelung 
6 Bd. I (Leipzig 1777) S. 19 Rand rechts Zusatz zu „Search“ Z 2 v. o.: 

Tucker.

4848. v—x* An demselben Ort wie Nr. 4847. 8. 131. Rand 
rechts neben den Worten „man diese letzte“ bis zum Schluss des Absatzes 

genennet werden soll“:
io das weglassen der Bestimmungen einer Handlung kann vor allem 

Vergleichen eine allgemeine Vorstellung machen.

4849. v—x. LBI.D17. 8.1,11. RI235—238.

8.1t
Der Zweck der Metaphysik: [bie reftrin] 1. den Ursprung der syn- 

15 thetischen Erkentnis a priori auszumachen. 2. die restringirende Be
dingungen des empirischen Gebrauchs unserer Vernunft einzusehen. 
3. Die Unabhängigkeit unserer Vernunft von diesen Bedingungen, mit
hin die Möglichkeit des absoluten Gebrauchs zu zeigen. 4. Dadurch

6 Unter dem Pseudonym „Edward Search“ veröffentlichte Abr. Tucker 1768 
20 die ersten vier Bände seines grossen Werkes „The Light of Nature Pursuedft. 

Tetens scheint nicht gewusst zu haben, dass „Search“ nur ein Pseudonym war. Eine 
deutsche Übersetzung von Theil I Bd» 1 (1771) war in Kants Bibliothek (vgl. 
A. Warda: I. Kants Bücher 1922 S. 55).



6 Reflexionen zur Metaphysik. Phase v—<p. Allgemeines.

unseren Vernunftgebrauch über die Grenzen der Sinnenwelt, obzwar nur 
negativ, auszudehnen, d. i. die Hindernis, die die Vernunft selbst (aus 
Principien ihres empirischen Gebrauchs smachy) macht, wegzuschaffen. 
5. Die Bedingung der absoluten Einheit derselben [Dornern] zu zeigen, da
mit sie ein [princ] vollständig principium praktischer Einheit, d. i. Zu- & 
sammenstimmung zur summe aller Zwecke, seyn könne.

(» Dieselbe Principien der Erweiterung sind wiederum negativ in 
ansehung des empirischen Gebrauchs, wo nichts als Natur gilt.)

Der dogmatische Gebrauch unserer Vernunft über die Grenze der 
(» möglicher) Erfahrungen hinaus kau nicht obiecttv bestimmend seyn, 10 
und es findet keine neue synthefis statt, sondern ist nur eine Zusammen
stimmung der theoretischen mit der praktischen Einheit, da der praktische 
Gebrauch über die Grentzen des pragmatischen, mithin auch über die 
gegenwärtige Welt, nach der analogie des empirischen Gebrauchs, aber 
[mit] in Beziehung auf Bedingungen einer Vollständigen Einheit geführt is 
[wird] und dadurch unser Vernunftgeschäfte a parte priori und posteriori 
vollendet wird.

(t> Befreyung der Vernunfteinheit von den Einschränkungen ihres 
empirischen Gebrauchs macht den transscendentalen möglich.)

Weil die Erweiterung der Vernunft hier blos negativ ist, gleichwohl so 
die absolute Einheit der Erkentnis der Gegenstände überhaupt und aller 
seiner Zweke [muß] (stet) von aller restriction der Sinnlichkeit) zur abso
luten spontaneitaet der Vernunft erfodert wird, so ist die Erweiterung 
praktisch nothwendig.

Vernunft ist das Vermögen der absoluten Einheit unserer Er- as 
kentnifse.

8. II:

Die Principien der Vollendung unserer Erkentnis, d. i. des (9 der 
absoluten Einheit des Vernunftgebrauchs) absoluten Ganzen derselben 
find synthesis der Vernunft. so

Sie enthalten Bedingungen der Weisheit, d. i. der Zusammen
stimmung zu der summe aller unsrer Zweke.

Wir vollenden nur durchs unabhängige, also nicht durch die Sinn
lichkeit.

5 R: vollständiges || 9 R: Grenzen || 13 Grentzen? Grenzen? || SS/. R; ss 
zu absoluter



Die Bestimmung aller Gegenstände durch bloße Vernunft ist also 
idie Vollendung unserer Verstandeserkentnts (* in progressu meines Da
seyns).

1. In Ansehung der Selbsterkentnis der Vernunft. Vollendung in 
s jprogressu.

a. Ich gehöre in ein Weltall.
b. bin einfach.
c. Frey, tntelligentz.
d. Mein Daseyn ist äußerlich nicht abhängend (» vom Körper) noch 

io zufällig.
(s unter empirische Grundsätze gehört der: Die Art des Daseyns 

aller Dinge der Welt ist zufällig, nur das ens originarium existirt in 
allem Verstände auf nothwendige Art.)

Hie betrachte mich nicht als Seele, sondern intelligentz. Die syn- 
15 thesis ist hier blos negativ, nämlich die Bedingungen der Sinnlichkeit 

von mir als intelligenz abzusondern.
Und -er Grund dieser Synthesis ist die Freyheit der Vernunft von 

den restringirenden Bedingungen der Sinnlichkeit, welche ein negativ 
principium der moralitaet, also der Weisheit ist.

eo 2. Vollendung in regressu vom bedingten zum unbedingten.
Es ist ein ens originarium,
a. welches allgnugsam und einzig,
b. Einfach,
c. freye Ursache (intelligentz), 

as d. Nothwendig seiner Natur nach ist.
Dieses find die Bedingungen der vollständigen Einheit aller Gegen

stände und mithin Erkentniffe. Diese Einheit aber ist die Bedingung der 
Zusammenstimmung alles praktischen.

Diese Erkentniffe sind nicht dogmatisch, sondern nur eine Befteyung 
so der (° absoluten) Einheit des Gebrauchs der Vernunft im theoretischen 

und praktischen von den Bedingungen des empirischen Gebrauchs, um 
snach deren analogiej Principien des reinen praktischen Gebrauchs sestzusetzen.

Die Vernunft ist frey von den Bedingungen der Sinnlichkeit und 
muß im praktischen es seyn. Die Fortsetzung der Funktion der Vernunft

35 8 R: freye intelligentz || 14 R: Hier || intelligentz? intelligenz? || 34 Funktion?
Funktionen (so R.)t
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bis zur Vollständigen Einheit über die Einschränkende Bedingungen der 
Sinlichkeit.

(s Die Begriffe der Vernunfteinheit, e. g. des absoluten Ganzen — 
Gmndes, können nach Bedingungen der empirischen Erkentnis nicht 
in concreto vorgestellt werden. Sie gehen aber auch nicht auf die r 
Sinnenwelt, denn die ist kein obiekt der reinen Vernunft, sondern auf 
die Verstandeswelt, die iener zum Grunde liegt.)

4850. v—ip. LBl. Goethe-Schiller-Archiv. Weimar. S. I:
Das, was den Raum zum Gegenstände äußerer Sinne macht, ist 

Materie. Das, was die Zeit zum Gegenstände des innern Sinnes macht, 10 
ist die Empfindung und mit Bewustseyn verbundne Warnehmung. So
wie die bewegende Kräfte der Materie zu dem Mittelpunkte eines Welt
körpers hinstrebend, eben so wirken fie zum Umfange hin von ihm auf
strebend zum Umkreise, indem fie einander nicht aufheben, sondern wechsel
seitig durchdringen. 15

4851. v. Berliner Staatsbibliothek. LBl. 22. S. I, II:
S.I:

h Ob die Begriffe blos educta oder producta sind.
\ praesormation und epigenesis /

* (»producta entweder durch physischen (0 empirischen) Einflus so 
oder durch fort] Bewustseyn der formalen Beschaffenheit unserer Sinn
lichkeit und Verstandes bey gelegenheit der Erfahrung, mithin doch 
producta a priori, nicht a posteriori.)
Die Lehre von ideis connatis führt zur Schwärmerey. acqvisitae 

sind a priori oder a posteriori acqvisitae, jene sind nicht immer intellec- ss 
tuell. Also ist die Eintheilung der Erkentnis in sensitive und intellektuelle 
nicht die erste, sondern in die a priori oder a posteriori. Die erstere ent
weder sinnlich oder intellectuell.

(0 Das studtum des obiectS ist dogmatisch oder skeptisch, also das 
des Subiects entweder physiologisch oder kritisch. Critik sondert 1. das so

13 Nach hinstrebend ist zu ergänzen: wirken, wenn man nicht vorzieht, hin
streben zu lesen.

£4 acqvisitaet || 27f. entweder? || 29 also verschrieben für aber?



Nr. 4849—4851 (Band XVIII). 9

reine vom empirischen Erkenntnis-Vermögen, 2. die Sinnlichkeit vom 
Verstände.)

Plato nahm alle Erkentnis a priori für intellektuell Leibnitz auch, 
und kannten also nicht das sinnliche des Raums und Zeit. Leibnitz er» 

6 fiert es auch als intellectuel, aber verworren.

Synthetische Erkentnis a priori ist nur möglich unter dem Grund
sätze, daß alle Beziehung der Vorstellungen auf ein obiect und Bestimung 
des Begriss desselben nichts anders als die Vorstellung der nothwendigen 
Verbindung derselben in einem Bewustseyn sey. Vorstellungen aber 

io können in einem Bewustseyn nicht verbunden seyn, wenn sie [fidj] nicht zu 
einem datum (als obiect) gehörig betrachtet werden.

S. II:
(e Metaphysik der Natur und Sitten.)

Metaphysica

16 (» Generalis) 
allgemeine: 

[auf] die Vernunft und ihre Be
griffe machen selbst das obiect aus. 
(- Transscendental-Phtlosophie)

Specialis) 
besondere: 

aus von der Vernunft unter
schiedene Obiecte angewandt.

Critik der Ontologie in der Welt.) (»Welt selbst und ausser ihr) 
reinen Der Erfahrung Ideen

Vernunft (9 physiologia rationalisX (® transscendent)
\ immanent /

Physica rationalis Psychologia rationalis Cosmologia Theologia 
se (» Methode: dogmatisch oder Critisch. (s Physiologisch: Locke.)) 

(»zur letzten entweder: wie wir zu den Principien und Begriffen
Gelangen, oder: was sie enthalten, und: wie sie möglich sind.)

1 Erk.V. || 3 Nach auch, wie es scheint, ein Punct. || 4. kannten (sc. Plato und 
Leibnitz)? kannte?? || 11 datum? dictum ? || 18 Obiect: || 19 Transsc:^ 22 transsc: || 

80 25—27 Der s-Zusatz ist, wie aus seiner Stellung mit Sicherheit hervorgeht, nach 
dem nächstfolgenden g-Zusatz geschrieben. Dass der letztere zu Methode — Critisch 
gehört, ist kaum zweifelhaft. || 26 zur? zum? || 926—106 Die g-Zusätze sind zwischen 
den Zeilen der Eintheilung der Metaphysica nachträglich hinzugefugt.
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transscendental wird Erkenntnis in Ansehung ihres Ursprungs 
genannt, transscendent in Ansehung des Obiects, das in keiner Er
fahrung angetroffen werden kan.)

(» Aus empirischen Principien kan man nicht zu transscendenten 
gelangen, und doch find diese der [t>orn] eigentliche Zwek der Meta- s 
Physik.)

Warum nicht empirische Psychologie?
Die Conceptas intellectuales sind acqvisiti aber nicht von den 

Sinnen). Denn [bte] wir acqviriren die Formen der Körper, die wir aus 
thon machen, also die Ziegel, ob wir gleich den Thon aus der Erde nehmen. 10

Theile: 1. Ontologie, Cosmologie und Theologie rationalis; diese 
beyde: 1. transscendentalis, 2. naturalis. Cosmologia naturalis hat zum 
obiect Gegenstände der Sinnen, äußerer oder innerer, und die Principien 
empirisch oder rational.

4852. v. MI. E1184.
Philosophie empirisch oder rational. Jene Physic, diese metaphysica. 

Die letztere entweder metaphysica generalis (transscendental Philosophie) 
oder specialis.

4853. v?(t?)MI. EH91.

Die Metaphysik handelt nicht von obtecten, sondern Erkentniffen. ro

4854. v. MI. Eli481.

primum principuum conceptuum est ens, iudiciorum est prin 
cipium contradictionis.

5 der aus die, kaum umgekehrt. || eigentliche? eigentlichen? || Zwek? 3wese??? ||
11 Theile? Theil? || Ontol. Cosmol. || Theologie || Nach Cosmol. sollten zunächst 26 
die Worte naturalis (1 natural: unb?J transscendental: eingeschoben werden, sind 
aber dann durchstrichen. Von der Mitte von Cosmol. gehen ferner nach unten halb 
links und halb rechts zwei Striche aus, am Schluss des linken steht: naturalis; auch 
das ist alles durchstrichen und durch die Worte biefe beyde usw. ersetzt. 1112 transsc: || 
13 äußerer??? äußer? || 16 metaphysic: || 17 transc. ph: so
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4855. v3. MIL E 1182.83.
Alle Philosophie ist entweder rationalis (nicht die Logic) oder em- 

pirica. Jene: deren principia nicht aus der Erfahrung find. Die ratio
nalis ist entweder pura oder applicata. Jene transscendentalis, diese 

e metaphysica; oder: jene metaphysica generalis, diese specialis. Die 
metaphysica specialis hat zum Grunde entweder Empfindung oder Ge
fühl. Jene der Grund (materia) der Erscheinung, diese der Begierden. 
Jene Metaphysik der Natur, diese der Sitten. Die erstere entweder 
physiologia rationalis oder theologia naturalis, physica generalis oder 

io cosmologia specialis, psychologia rationalis oder physica rationalis.

4856. v2? M VI. Eli 327.
In jedem Verheltnisse, darin wir etwas verständlich machen wollen, 

müssen beyde Glieder bekannt find. Nun ist das Obiect gekannt Mel un
bekannt, die Empfindung aber bekannt. Also kann fie nicht verständlich 

16 gemacht werden. Dagegen ist die Empfindung und das Gefühl der Lust 
beydes in uns selbst, also ist es durch fich selbst bestimmt und verständlich.

4857. v?n??MVI.
Lust und Unlust machen allein das absolute aus, weil fie das Leben 

selbst find.

ao 4858. v. M VII.
Die transscendentalphilosophie erfodert zuvorderst Critick (» sie von 

der empirischen zu unterscheiden). 2. Disciplin. 3. Canon. 4. Archi» 
tectonic.

iff. Die Rfl. steht zwischen den Zeilen der Rfl. 3918 und zwar in drei Ab- 
26 sätzen übereinander, so dass der Anfang der Rfl. (— diese specialis) zu unterst, 

der Schluss (von phys: generalis an) zu oberst steht. Vor dem mittleren Theil hat 
Kant das Verweisungszeichen vergessen. E. hat die Stücke falsch aneinander gesetzt, 
zwei verschiedene Reflexionen daraus gemacht und so den Sinn verfehlt. || 3 Erf: || 
4 transscend: || 7 water: || E: Erscheinungen || 9 physiol: || phys: möglicherweise 

30 als physiologia zu lesen. || 10 cosmologia?? cosmologie?
13 [bie]?
21—22 Der eingeklammerte Zusatz steht unter der Reflexion (die im Ms. nur
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4859. v. M VII. EII965.

Ursprung transscendentaler Begriffe 1. per intuitionem mysticam. 
2. (9 influxum) sensitivum. 3. per praeformationem. 4. per epigenesin 
intellectualem. (»intellectualia intuitiv oder discursiv.)

Der Zwek der Metaphysik ist Gott und eine künftige Welt. » 
epicur nichts a priori.

4860. v2. MIX. Eli245.

Die imputationen des Epicurs, welche seine Lehren Ungereimt vor
stellen, verdienen keinen Glauben. Die Nützliche Absicht der philosophischen 
Historie besteht in der Vorbildung guter Muster und -er Darstellung lehr- io 
reicher Vergehungen, imgleichen in der Erkenntnis des natürlichen Fort
schritts der Vernunft von der Unwiffenheit (nicht dem groben Irrthum) 
zur Erkenntnis. Wenn mir einer von jemandem, den ich schon durch eine 
einzige Probe als scharfsinnig erkannt habe, sehr ungereimte Meinungen 
sagt, so glaube ich ihm nicht, sein Ausdruck ist vielleicht unvorsichttg ge- is 
wesen oder nicht verstanden worden, so wie ich von dem, an dem ich einen 
unverdächtigen Schein der Rechtschaffenheit wargenommen habe, die Nach
reden nicht glaube. Was Hilsts mir es zu wiffen? Es ist heslich, einen 
Ankläger abzugeben.

eine Zeile einnimmt), in deren Mitte; es ist wohl kein Zweifels dass er zu Critlck zu 20 
ziehen ist, welch? letztere hier also nicht die Unterscheidung des Transscendentalen 
vom Transscendenten, sondern die des Apriorischen vom Empirischen zur Aufgabe 
hat. Die hier gegebene Eintheilung ist dieselbe wie im Brief an Herz v. 24. Nov. 1776 
(X 184—6); auch dieselbe gelb-röthliche Tinte ist sowohl im Brief als hier benutzt.
Vgl. auch Rfl. 4986, 4988, 5039. 25

3 In sensitivum Endung unsicher. || 4L Der g-Zusatz steht links von der 
übrigen Rfl., zwischen 3939 und 3940 zwischengeschrieben; ein Verweisungszeichen 
findet sich nicht; doch ist wohl kein Zweifel, dass die Worte sich auf epigenesin 
intellectualem beziehen. Die Endung von intellectualia ist nicht ganz sicher.

9—10 E: Philosophie-Historie » Muster??? Musters? || 16 E: der so 
statt ober; möglich. || E: wurde statt worden,' unmöglich. || E: von dem andern, 
wo ich || 16—17 einen unverdächtigen? eine unverdächtige (so E.)1 II Schein? 
Spruch?? Strich??? E: Sprache; unmöglich.



4861. v2. MIX. Eli423.
Die logte als propaedevtic erwogen ist gut vor Anfänger, aber als 

mrchitectonic nur vor Meister.

4862. v. MIX. Eli241.
5 Platons Lehre von den Ideen solte dazu dienen zu verhindern, daß 

Uvir nicht aus empirischen Principien das suchten, was seine Qvellen und 
Urbild in der bloßen Vernunft haben kann, nemlich die wahre Voll
kommenheit. Aber von Dingen, [weldie] davon was blos zum Mittel ge- 
tdient hat, die idee der Beschaffenheit (nicht der Zweke) herauszusuchen, ist 

io sschwindelicht, fanatisch.

4863. v. MIX. Eli313.
Organisches oder geistiges Anschauen, jenes durch den Körper.
Daß unsre Seele ohneKörper als Geist andere Dinge, d. i. äußerlich, 

canschaue, ist eine Überschreitung der Schranken des dati. Denn die Seele 
io «rkennen wir nur als den Gegenstand des inneren Sinnes und den Körper 

cals das Mittel der äußeren. Unser Anschaum ist Physisch und nicht 
mystisch; das physische ist nicht pneumatisch, sondern organisch.

4864. v2. MX. E1158.
Es ist nöthig und gewiß, daß ein jedes wahre paradoxen im An- 

so 'fange wiederstehen finde, um gesichtet und geprüft zu werden und darnach

4ff. Nr. 4862 steht zu unterst am untern Rand und ist sicher nach der un
mittelbar über ihr stehenden Nr. 4861 sowie nach den Nm. 4454 und 4860 (am 
obern und linken Rand) geschrieben. Trotzdem setzt E. diese drei Nm. in den 
Kriticismus, Nr. 4862 dagegen in den krit. Rationalismus. || 6 E: suchen || E: Quelle || 

26 <8—9 In den Worten davon — hat sehe ich eine Apposition zu Dingen und fasse 
davon demonstrativisch; E. fasst es dagegen relativisch und ändert deshalb was in 

«etwas um.
Uff* Nr. 4863 steht am Innenrand, also an bedeutend unbequemerer Stelle 

<als die Nm. 4454, 4860, die am obern und linken Aussenrand stehen. Trotzdem 
30 setzt E. diese Nm. in den Kriticismus, Nr. 4863 dagegen in den krit. Empirismus. || 

.14 ist zweimal || 16 und fehlt bei E.
20 wiederstehen? Wiederspruch? wiederstreben?? || gesichtet? gesichert?
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desto dauerhafter zu seyn, so wie gewisse Speisen im Anfänge wiedrig 
seyn müssen, um darnach um so länger zu gefallen.

4865. y2 * 4. MIX. EII156.

Die Metaphysik ist kein organon, sondern Canon der Vernunft, ein 
Grund nicht der doctrin, sondern disciplin, nicht dogmatischer, sondern s 
kritischer Erkenntnis, nicht Erkenntnisse zu vermehren, sondern irrthümer 
abzuhalten, nicht vom obiect, sondern den regeln des subtects, nicht die 
Mutter der religio«, sondern ihre Schutzwehr, nicht obiectiven, sondern 
subiectiven Gebrauchs. Die wichtigen Grundwahrheiten der moral und 
religion find auf den natürlichen Gebrauch der Vernunft gegründet, w 
welcher ein Gebrauch nach der Analogie des empirischen Gebrauchs ist 
und bis an die Grenze der Welt a priori und posteriori reicht, in so fern 
sie die Grenze ist, und also aus die Angrenzung, nicht aber über dieselbe. 
Dieser natürliche Gebrauch ist nicht frei) von Verirrungen der speculation, 
er bringt einen Glauben hervor und kein Wissen. is

4866. <fs. MIX, X. E II227.

MIX:
Lock ein Physiolog der Vernunft, Ursprung der Begriffe. Er beging 

den fehler, daß er die Gelegenheit, zu diesen Begriffen zu Gelangen, 
nemlich die Erfahrung, vor die Qvelle hielte, gleichwohl bediente er sich so 
ihrer über die Grenze der Erfahrung hinaus-

Wolf war ein Vernunstkünstler, er bediente sich ihrer und forschte 
gar nicht nach den qvellen. dogmatisch, nicht critisch.

Lambert analysirte die Vernunft, aber die Critik fehlt noch. Crusius 
(alles, was ich denken kan, ist möglich) nahm angebohrne Grundsetze an 25 

(obgleich nicht platonische tbcen); aber da es vielleicht M X: nur Grund-

2 Die fünf letzten Worte — ganz am untern Rande der Seite — sind halb
erraten. Auch E. liest sie in derselben Weise.

4 Met: || 6 nicht in das Sigel für und hineincorrigirt. II 7 E: von Objecten/ 
sehr unwahrscheinlich. || 8 Zu Schutzwehr vgl. Krit. d. rein. Dern? 877 und Nr. 4887. || 30 
10 den? dem? || 14 Diese || 15 sie statt er

24 E: fehlte



satze des empirischen Gebrauchs des Verstandes seyn können, so war er 
nicht sicher, ob er sie auch über die grenze der Erfahrung hinaus brauchen 
könnte.

4867. <f>2. MX. Eli200.
» Der Gebrauch des Verstandes ist entweder mystisch oder logische der 

letztere metaphysisch oder physiologisch. Aristoteles und epicur.

4868. y2. MX. EII1138.
Plato trug mystische intellectuälia, Aristoteles logische intellectualia 

vor? letzterer fehlte darin, daß er sagte, sie wären auch in den Sinnen ge- 
io legen. Denn der Begrif der Ursache lag niemals in der sinnlichen An

schauung.

4869. y2. MX. EII1029.
Hauptregel: daß alle Grundsätze überhaupt nur von empirischem 

Gebrauch find, mithin die Vernunft ganz und gar nur regeln deS Ge
ir brauchs in Ansehung der Erfahrung habe.

4870. y2. MX. Eli 157.
Ob der Gebrauch der Vernunft in ansehung der Grentzbegriffe der 

Welt transscendent sey? Woher denn die transscendente qvaestiones 
kommen?

so 4871. y2. MX. Eli 197.
Die Verzweiflung ist entweder Kleinmüthig oder waghälfig? in der 

ersteren geschieht appellation an den gesunden Verstand, entweder daraus 
die Metaphysik zu nehmen oder sie dadurch wegzuwersen x in der zweyten

6 Ärist:
25 16 ff. E. tieht zu dieser Rfl. mit Unrecht Theile von Rfl. 4457.

HO ff. Vgl. Rfl. 5676. || 23 E: machen statt nehmen
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appellation auf mystische Anschauung und unmittelbare Dotirung des 
Verstandes. Im Scepticism ist kein Ruhestand.

4872. vz? fff 9ff/iff MXII, XI. Eli640.
M XII:
Alle analytischen Urtheile haben zum Grunde den Satz der identitaet » 

und contradiction. Die synthetischen haben so viel axiomata, als con- 
ceptus synthetici per intellectus naturam gegeben sind. Diese conceptus 
synthetici find die Gründe, wodurch der Verstand Erfahrungsbegriffe der 
Sachen erlangen kann Wenns, und also gelten die principia synthetica 
nur in Ansehung der Gesetze der Erfahrung, mithin a posteriori, und sind w 
practisch wahr. Aber in abstracto sind sie nur subiectiv gültig.

MXI:
(y ErfahrungsUrtheile)

4873. v3. MXI. EII139. Am Innenrand quer:
Die transscendentale Philosophie betrachtet nicht die Gegenstände, is 

sondern das Menschliche Gemüth nach den quellen, woraus in ihm die 
Erkenntnis a priori abstamt, und den Grentzen. Daher ist die reine 
Mathematik kein Theil der transscendental Philosophie, wohl aber die 
Quellen, woraus sie im Gemüth entspringt.

4874. v3. MXI. Eil 185. 20
In der Methode der Philosophie (empirischen) 2 Stüke als Grentzen.

3 ff. Die Rfl, steht auf dem schmalen linken Rand der S. XII, auf dem 
gegenüberliegenden rechten Rand von S. XI steht in zwei Zeilen der g-Zusatz, gegen
über den Worten die principia — Ansehung. Kein Zeichen deutet an, worauf der 
Zusatz sich beziehen soll; der Stellung nach könnte er auch zu Rfl. 4873 oder 4874 25 
gezogen werden, die (beide in der Längsrichtung von unten nach oben geschrieben) er 
(ebenso wie Rfl. 4872 in der Querrichtung geschrieben) voneinander trennt.

Io transsc: Philos: || 16 in ihr || 18 transscend. phil
20ff, Rfl. 4874 steht, ebenso wie Rfl. 4873, am Innenrand, beide senkrecht 

zu den Zeilen der Vorrede. Beide zeigen dieselbe Schrift und Tinte. Trotzdem ver- 80
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Allgemeine Gesetze und Regeln und das Gegentheil derselben, nemltch 
Verschiedenheiten im Eintzelnen. Schwebt zwischen Sinnen und Vernunft, 
a posteriori und a priori.

4875. v. M XU.
r Man kann keinem, der in Ansehung der fittlichkeit indifferent ist, daS 

Daseyn Gottes demonstrtren, und man darf es dem nicht demonstriren, 
der vor die sittliche Gesetze entschieden ist.

4876. v. MXII. Eli 199.
Misologische Maximen geben eine logische anarchie.

io 4877. 92. MX1. Eli477.
Eine Verstandeswiffenschast, die auf Gegenstände überhaupt geht, 

kann nur von den Regeln des Gebrauchs derselben, entweder des Ge
brauchs überhaupt oder des Gebrauchs des reinen Verstandes, reden. 
Im letzteren Falle ist es transscendentale Logic. So viel als logische mo- 

io mente find, so viel find transscendentale clemente (categorien).

4878. y*. MXI. Eil48.
Wenn diese Schrift Gunst nöthig hat, um durchzukommen, so mag 

fie immer verworfen werden.

4879. <f>3. MXI.
so Maxime: daß große Mannigfaltigkeit in der Anwendung, d. i. der 

näheren Bestimmung, aber doch einhett der Regel sey.

setzt E. Nr, 4873 in den Kriticismus (ebenso wie die an den Aussenrdndem stehenden, 
sicher früher als Nr. 4874 geschriebenen Rfl. 4458 und 4459), Nr. 4874 dagegen 
in den krit. Empirismus.

25 6 kann fehlt. || 6 darf wohl gleich braucht
14 transsc: II15 transsc:

Kant'- Schriften. Handickriftlicker Nachlaß. V. 2
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4880. <p2 3. MXI. Eli215. 88.

Die Schritte in Metaphysik find bisher vergeblich gewesen. Man 
hat nichts drein erfunden. Gleichwohl kan man fie nicht aufgeben, 
subiect statt obiect.

Von der incompetentz des Verstandes in Ansehung der Gegenstände, s 
so über die sinne sind.

Unsre reine Vernunft ist an sich selbst und natürlicher Weise dia- 
lectisch.

Philosophie der reinen Vernunft. 1. subiectiver, 2. objectiver Theil; 
jener: transscendentalphilosophie, Betrachtnng der reinen Vernunft selbst; » 
dieser: Erkenntnis der Gegenstände. Der letzte: Metaphysik der Natur 
und der Sitten.

4881. <f>3. M XL Eli218.

Der instinct treibt den Philosophen zu systematischen Abhandlungen, 
und das hat seinen Großen nutzen in der Erweiterung der Erkenntnis. ie 
Das talent schrenkt ihn ein auf einzelne Stücke, und das würde großen 
Nutzen in der Richtigkeit haben, wenn es nur ein Mittel gäbe, solche zu 
vereinigen und aufzubehalten. Die Fähigkeiten der Philosophen find 
hierin verschieden. Der eine kann alles im Großen und allgemeinen be
trachten oder Regeln herausziehen, der andere bemerkt beffer die Theile 20 
nnd Verschiedenheiten, alle wollen systeme machen.

4882. <f. M XII. Eli958.

Die Erscheinung der coniugation ist eine subsumtion einer gegebenen 
Vorstellung unter die allgemeine sähigkeit, die Empfindungen zu dispo- 
niren. Die Function dieser Fähigkeit ist der Verstandesbegrif, und die 25 
Bedingnngen derselben machen die Regeln, nemlich des Überganges von 
einer Vorstellung zur andern. Also kann nichts wargenommen werden, 
als unter der Voraussetzung, daß es unter einer Regel stehe.

2 Met: || 3 E: darin statt drein || 4 obi: || 10 transsc: philos:
13sf, E. setzt diese Rft. in den krit. Empirismus, obwohl sie zwischen den 30 

Zeilen der Vorrede zu unterst steht. Die an den Aussenrändern in viel bequemeren 
Lagen stehenden Rfl. 4458 und 4459 setzt er dagegen in die Zeit des Kriticismus.

26 Regeln? Regel?
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Der Begrif des Grundes ist keine Erscheinung, sondern eine Function 
Les Gemüthes, darunter muß alles subsumirt werden können, folglich unter 
regeln. Die Beobachtung ist nur [ein], daß ein Fall gegeben ist. Die Er
kenntnis ist die subsumtion unter die Function und ihre Regeln.

6 Wenn der Raum nichts subiectives wäre: wie solte ich denn zu dessen 
Erkenntnissen a priori gelangen? wie solte diese Erkenntnis auch auf 
obiecten paffen.

Eben so, wäre Grund nichts subiectives: wie solte ich darauf a priori 
kommen?

io Die Menschliche Vernunft schreitet in Erweiterung ihrer Erkenntniffe 
über die Sinnenwelt und die moralische mit Lust fort, aber aufwärts 
schwindelt sie.

4883. <f>. M XII.
theologia naturalis. Nach der analogie des empirischen Gebrauchs 

io der Vernunft.

4884, <f. M XII.
Der moralischen Sätze richtigkeit kann unabhängig von der theologie 

und allen Wiffenschaften erkannt werden.

4885. <f>. M XII. Eil203.
20 Die Metaphysik führt zur Gewisheit nicht in den Dogmaten der 

Vernunft, sondern den Maximen derselben.

4886. <f. M XII.
dilemma practicum. Der Gottesleugner handelt unklug, wenn ers 

wagt aufs Daseyn Gottes, oder wie ein Bösewicht.

26 3 regeln? regel? || 4 Regeln? Regel? || 18 Wissenschaft
20f. Möglicherweise ist diese Nr. die Fortsetzung von Nr. 4872. Sie beginnt 

zwischen der dritt- und zweitletzten Zeile der Vorrede rechts vom Schlusswort von 
Nr. 4872, die am Innenrand steht. Unter Nr. 4872 war nur noch Platz für paar 
Worte.

30 23 Zu dilemma practicum vgl. Rfl. 4910, 5477. || 24 ein fehlt.
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4887. <f—xp. M XII. Eli 170.
Schutzwehr der Religion, Critik und (» disciplin.) Canon der Er- 

kentnis und Organon der Weisheit. Schutzwehr der Religion.

4888. v1-3? (n? Q2?) M XIV.
Wenn man frägt, nicht ob noch ein Beweis vom Daseyn Gottes in 5 

der Metaphysik könne erfunden werden, sondern ob nicht sdass von Wesen, 
die ganz von der Welt unterschieden seyn, ihre Natur nicht könne entdeckt 
werden, so rc rc. Sonst, will man nichts als einen Beweis vor das schon 
vorausgesetzte Daseyn Gottes, so ist der leicht gefunden. Beweise vor sitt
liche Sätze. 10

4889. v2~3? (n?Q2?) M XIV. EII118.
Metaphysik ist die Naturerkentnis a priori, deren obiect wenigstens 

durch die Sinne gegeben istr transscendentalphilosopie ist die reine Er
kenntnis a priori.

4890. v3? fa? Q2?) M XIII. Ell 135. is
Erkenntnis a priori wird der empirischen entgegengesetzt,- Philosophie 

über dieselbe ist transscendentalphilosophie. Alles, was wir a priori in 
Ansehung der Gegenstände der Erfahrung erkennen, liegt darinn.

4891. v3?(fi? Q2?) M XIII.
Die neueren Philosophen haben gemeynet, daß, weil sie sich ihrer so 

Kräfte recht gut bedienen können, ohne sie und ihre Gesetze, wo sie Her
kommen, zu kennen, z. E. Mathematic, so werde es auch in Ansehung der 
ersten Principien der Vernunft, in Ansehung der qvalitaet seyn. (Ein 
Blindgebohrner, der ein Gelbes Stük Geld gesehen, kann sich hundert vor
stellen, aber noch kein weiffes.) »

1 Die ganze Rfl. zwischen den Zeilen der Vorrede; der erste Satz bildet im Ms. 
eine Reihe, der letzte steht zwei Zeilen tiefer. || Zu Schutzwehr vgl. 14s mit Anm.

7 seyII 13 transsc:



Nr. 4887—4894 (Band XVIII). 21

4892. g>2. M XIII. Eli217.
Das vornehmste ist, daß, ehe man eine -octrin der reinen Vernunft 

wagt, zuerst eine Critik derselben hat müssen angestellt werden. Aber 
critiken ersodern Kentniffe der Qvellen, und Vernunft muß sich selbst 

6 kennen. Zu dieser Untersuchung wird man nur nach langen Irrthümern 
getrieben.

4893. q?. M XIII. E II225. 1135.
Locke ein influxionist, zugleich ein Physiolog deS Verstandes. Lambert 

ein Analyst und architektonisch. Wolf ein blosser Dogmatiker und mathe- 
io matischer Kopf. Crusius ein praestabilist der Vernunft. (»leugnete die 

Unterordnung aller Grundsätze unter daS principium contradictionis und 
wolle doch einen Ursprung angeben, kann kein Merkmal angeben, welches 
denn eingepflantzte Grundsätze und welche unterschoben sind.) Empiristen 
der reinen Vernunft. Gesunder Verstand. Misologen. Unsern Zwek der 

16 Metaphysik. (In sensibus nihil esse veri.) Werth.
1. Unterschied der phaenomenorum und Noomenorum. *
2. Ursprung dieser letzteren. Angebohren, Mystisch; oder Erworben, 

logisch. Plato, Leibnitz. Aristoteles, Locke. Abstrahirte formulae von 
Sinnen oder nicht.

so *(» unterschied der Gegenstände oder der Erkentnis derselben.)

4894. q2. M XIV. EII226.
Plato der intellectualphilosoph. Mystisch.
Epicur der empirische Philosoph.
Aristoteles der [int] bricht ab.

25 9 E: Archltektoniker II 10 Der Anfang des g-Zusatzes steht zwischen der viert
und der drittletzten Zeile der Vorrede; von kann ab weiter unten über und zwischen 
den Anfangszeilen von Rfl. 4275. Var kann ein NB, dem nach angeben, wo kein 
Platz mehr war, zwar kein 2. entspricht, wohl aber vor 1. Unterschied. E. hat den 
g-Zusatz zerrissen und die Worte kann — find falsch eingefügt. || 11 das fehlt. ||

80 13 E: untergeschoben II 14. E: Misologie II 19 E: nichts; sehr unwahrscheinlich. || 
20 Die erste Hälfte der Disjunction steht in derselben Zeile wie 1. Unterschied usw., 
die zweite Hälfte in derselben Zeile wie 2. Ursprung usw.
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Locke hatte das Vorzügliche, daß, da er die intellectualia nicht vor 
connata erkante, er den Ursprung suchte.

Angebohrene Anschauungen oder logische Principien, Crufius.
Die intellectualia des Plato waren angebohren, weil sie intuitus 

find, des Aristoteles waren erworben als conceptus. Sie find aber nicht e 
von den Sinnen entlehnt, sonst fönte Locke sie nicht über die Grentze der 
Erscheinungen brauchen. Crusius hat conceptus connatos oder axiomata 
connata per praestabilitam cognitionem.

4895. <f>2-3. M XIV.
Metaphysica est philosophia intellectus puri et transscendentalis 10 

est Critica intellectus puri. Metaphysica propria. organon.

4896. <f>2. M XIV. Eil 478.
transscendentale Analytik ist, da der Verstand sich selbst erwägt.

— — — dialectic, da er a priori von obiecten redet. Schein.
Logic der Warheit und des Scheins.)

4897. v•-». M XV. Eil 133.
Es giebt keine transscendentale boctrin; mithin ist das organon der 

reinen Vernunft eine Wissenschaft, welche den Gebrauch der reinen Ver
nunft in Ansehung des empirischen überhaupt zeigt; also ist alle Philo
sophie der reinen Vernunft entweder die Critick oder das organon der- 30 
selben. Das erste ist die transscendentalphilosophie, das Zweyte die 
Metaphysik.

4898. v3. M XV. EII175. Am Innenrand quer:
Wir brauchen nunmehr nicht in der Metaphysik zu heucheln (»noch 

etwas verbergen), wir können die Einwürfe der Vernunft gegen theologie ae

10 transsc: || 11 Der Punct nach propria ist nicht ganz sicher.
13 transsc: || 15 Scheins hart am Aussenrand und grösstenteils gerathen.
17 transsc: || 21 transsc. phil.



dreist und ungescheut vortragen, ja [tt>r] sie versierten, indem wir zwischen 
ihnen und denen dogmatischen speculationen keinen partheylichen Unter
schied machen. Denn wenn wir sie hernach bis zu ihren Qvellen unter
suchen, entdeken wir den Misverstand und vereinigen wiederum Vernunft 

e mit Religion.

4899. v2-3. M XVI. E II10. Am Innenrand quer:
Es scheint zwar nichts Geschmakswiedriger zu seyn als Metaphysik? 

aber die Zierrathen, die an der Schönheit gläntzen, lagen erstlich in 
dunkeln Grüften, wenigstens gehen sie nur durch die finstere Werkstatt 

io des Künstlers.

4900. d2"3. M XV. E II231.
Ich beschäftige mich nicht mit der Evolution der Begriffe wie Tetens 

(alle Handlungen, dadurch Begriffe erzeugt werden), nicht mit der analyfis 
wie Lambert, sondern blos mit der objectiven Gültigkeit derselben. Ich 

15 stehe in keiner Mitbewerbung mit diesen Männern.

4901. V2-3. M XVI. Eli230.
Tetens untersucht die Begriffe der reinen Vernunft blos subiectiv 

(Menschliche Natur), ich objectiv. Jene analysis ist empirisch, diese trans
scendental.

20 4902. cp1-2- M XV. EII65.
Es find alle Erkenntnisse philosophisch, d. i. zur Philosophie als 

Materialien gehörig, welche Erkenntniffe sind aus Begriffen. Die Philo-

2 ihnen? ihren? || speculationen dogmatischen,- nicht unmöglich ist es, mit E. 
speculativen zu lesen; dann wäre nach dogmatischen etwa Behauptungen zu ergänzen.

25 6 ff. Vgl. zu dieser Rfl. X 318. Die Rfl. ist vielleicht die directe Fortsetzung
der vorhergehenden Nr. 4898; beide stehn auf dem Innenrand ihrer Seiten, quer ge
schrieben von unten nach oben. || 9 gehen nicht ganz sicher; E: sah Man; ganz 
unmöglich.

14 Gültigkeit halb verwischt.
30 18f. transsc:
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sophie selbst aber als die Gesetzgebung der Menschlichen Vernunft besteht 
aus Metaphysik und Moral. Das andre gehört zur gelehrsamkeit.

4903. 's1-2. M XV.
Reine Mathematische Lehrsätze find Methoden, Größen zu bestimmen. 

Hier ist die Methode bricht ab. s

4904. M XV. Eli949.
Die transscendentale Freyheit ist die nothwendige Hypothefis aller 

Regeln*, mithin alles Gebrauchs des Verstandes. Man soll so und so 
denken rc rc. folglich muß diese Handlung frey seyn, d. i. nicht von selbst 
schon (subiectiv) bestimmt seyn, sondern nur obiectiven Grund der Be- io 
stimmung haben.

* (» Sie ist die ^Bedingung bet] Eigenschaft der Wesen, bey denen 
das Bewustseyn einer Regel der Gmnd ihrer Handlungen ist.)

4905. <p2. M XV. Eli 1365.
Nothwendigkeit, Freyheit und Unendlichkeit find die drey steine des u 

Anstoßes der Vernunft, wieder welche drey vernünftelnde Grundsätze seyn, 
worauf sich der sceptische Gebrauch derselben gründet.

[®ie frage von] Substantz, Handlung und Zusammensetzung;
Modalität, relation und qvantitaet.

7 transsc: so
14ff. E. setzt die Rfl. in den krit. Empirismus. Sie steht zwischen den Zeilen 

der Vorrede und ist sicher später geschrieben als die Reflexionen an den Aussen
rändern von M XV und XVI, die E. zum Theil (so Nr. 4283, 4285, 4288) in 
den Kriticismus setzt. || 18 Die beiden Gruppen von je drei Worten scheinen Versuche 
zu sein, die drey steine des Anstoßes ZU systematisiren. Oder sollten sie Versuche 25 
zu einer Kategorientafel darstellen?
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4906. v2-3? pW Q3?? M XVI. MH 521.
Alle categorien betreffen Gegenstände der (4 inneren) Anschauung, 

(8 der Thätigkeit. Wiederholung) des Verstandes, der Vemunst. Das 
erste ist blos das Bewustseyn.

e 4907. tf1. M XVI. Eli 1758.
Es ist keine wiffenschast der reinen Anschauung als die Mathematik 

und kein Gebrauch der Vernunft, welcher apodictisch und zugleich evident 
wäre, als Mathematik in Ansehung der gegenstände und moral in An
sehung der Handlungen. Alle andre Forschung ist Naturforschung.

io 4908. ff. M XVI.
Ob sinnliche Vorstellungen nach Leibnitz blos verworrene Verstandes

vorstellungen seyn. Der Verstand schaut nicht an.

4909. ff. M XVI. Eli343.
Ob wir durch die Vorstellung des Raumes mit allen Geschöpfen

i» iff. E. setzt die Rjl. in den krit. Rationalismus; aber sie ist sicher erst nach 
Rfl, 4285 geschrieben, die E. mit Recht in den Kriticismus verlegt. || s-Zusätze: y. || 
Die Rfl. steht am Rand rechts, die s-Zusätze links davon zwischen den Zeilen der 
Vorrede. Das Wort Wiederholung zieht E. zu Nr. 4907. Mit Unrecht. Die Tinte 
ist eine andere als bei Nr. 4907. Rechts von Thätigkeit stehen noch durchstrichene

20 Buchstaben, die vielleicht den Ansang des Wortes Wiederholung (Widerh?? Wierh?^ 
bilden; da der Platz nicht reichte, musste Kant den nächstuntern Zeilenzwischenraum 
zu Hülfe nehmen, so dass das Wort Wiederholung nun rechts vom Beginn der 
Rfl. 4907 (Es — der) steht, jedoch durch einen bedeutend grössern Zwischenraum 
(1cm), als Kant sonst zwischen den Worten eines Satzes einhält, von der getrennt. ||

25 Was den Inhalt der Rfl. betrifft, so will sie vielleicht auf eine Eintheilung der 
apriorischen Grundsätze an der Hand der noch nicht endgültig abgeschlossenen 
Kategorientafel hinaus: bei der Anschauung könnte an Ähnliches wie die späteren 
Axiome und Anticipationen gedacht werden, beim Verstand an die späteren Analogien, 
bei der Vernunft an die späteren Postulate (kaum an die Rolle, die der Kategorientafel

80 in der transscendentalen Dialektik zufällt). Bei dem 2. s-Zus atz ist wohl an die Begriffe 
der Grössen zu denken, die selbsttätig, durch Wiederholung, von uns erzeugt werden.

6 E. hat nach der versehentlich Wiederholung, den s-Zusatz zur vorhergehenden 
Rfl., eingeschoben.
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überhaupt in Verhältnis stehen. Dieses geht an, wenn der Raum gleich 
etwas subiectives ist, was aber mit allen unseren Kräften Verknüpft ist 
und wodurch alle Geschöpfe unter einander verbunden sind, aber alsdenn 
werden gewisse Geschöpfe als geister in Ansehung des Raums nur mittel
bar vorgestellt werden. $

4910. ->. M XVI.
Wenn die Lehren vom Daseyn Gottes (» der Freyheit) und einer 

andern Welt auf sicheren Principien des praktischen Gebrauchs unserer 
Vernunft (dilemmatis practici Maior) beruhen, so mag die Metaphysik 
immer als ein dogmatisches principium derselben Wegfällen i sie dient doch 10 
kritisch, die Pseudometaphysik abzuhalten, und zwar so wohl die finlichkeit 
von reinen Verstandesbegriffen, als auch die dialectic von reinen Grund
sätzen.

4911. <$?. M XV. Eli606.
Es ist ein großer Vortheil, wenn man die Wissenschaft technisch is 

machen kann, d. i. unter Funktionen der Einbildungskraft bringen und 
Eintheilen sann; e. g. täfel der Kategorien. Das technische ist blos me
chanisch* oder architektonisch. Jenes a posteriori, dieses a priori**. 
Kunst und Wissenschaft.

* (8 nach dem Augenmaas eintheilen) 20
**(8 nach einem Princip)

4912. v3. M XVII. Eli 173.
Die metaphysic ist nicht vor Kinder und Jünglinge, sondern vor 

Männer. Sie ist eine Art von revision der Vernunft. Man muß sie 
schon kennen, um ihre Gültigkeit schätzen zu können. Der theologe braucht 25

3 wodurch fehlt; schon von E. ergänzt.
9 Zu dilemma practicum vgl. Rfl. 4886, 5477.
20, 21 s-Zusätze: (f>. || 21 Es ist nicht ganz sicher, ob der zweite s-Zusatz 

hierher gehört. Er steht ohne Verweisungszeichen in 2 Zeilen unter Kunst und 
Wissenschaft. Doch zieht ein Strich von nach zu a priori hinauf der freilich auch 80 
ein Abtrennungsstrich gegen Nr. 4284 sein kann. Es ist deshalb nicht ganz aus
geschlossen, dass der s-Zusatz zu dieser Rfl. zu ziehen ist. Vgl. dort dift Anmerk.



keine Metaphysik je einfältiger, je mehr an den empirischen Grundsätzen: 
desto nützlicher. Den Begrif der göttlichen Vollkommenheiten kann er 
ohne Metaphysik erkennen. Nur beym Schlus seiner Studien hat er sie 
nöthig. Logic und Moral machen den Anfang. Die practische Methode 

e die Sitten zu lehren kommt auch zuletzt. Der Logiker, Metaphysiker und
Moralist zugleich bekommt dadurch allererst wahre Wichtigkeit.------  
wol kein Examen ist darin möglich.

(»man wird dieses Urtheil einem Manne nicht übel nehmen, der, 
indem er besoldet wird, Metaphysik öffentlich zu lehren, sich zu über- 

io zeugen wünscht, daß er doch [trgenb wozu) zu etwas gut sey.)

4913. <f>3. M XVII.

Academie der Wissenschaften: revifionscollegium. Muntert aus durch 
Ehren alle Schriften, die sie verbessert. In ihr werden Nachrichten ver
lesen.

16 4914. v2. M XVIIf., quer am Innenrand.

MXVII:

Es giebt pragmatische Gesetze der Vernunft, da man nemlich 
keiner andern Regel folgen soll, als nach der es möglich ist der Vernunft 
zu gebrauchen. Das find regeln der Urtheilskraft, sich der speculativen 

20 Vernunft zu bedienen; MXVIII: z. E. der Anblick der Wunder geht in 
seiner Beweiskraft über alle Vernunft, aber nicht die Erzählung. Daher 
ist es eine Regel vor die Vernunft, d. i. ihren Gebrauch, denen Er
zählungen von Wundern nicht glauben beyzumeffen, weil auch, wenn 
etwas wahres durch Wunder eingeführt worden, eS nachher nicht um 

ec dieser Erzählung willen soll geglaubt werden, sondern aus sich selbst, weil 
sonst neue Erzählungen es wieder umwerfen können.

2 E: Vollkommenheit; sehr unwahrscheinlich. || 6 In bekommt die erste Silbe 
ganz verwischt und weggerissen. || dadurch.* dann (so E.) ? ? 11 6f« Vor wol (unsicher) 
statt der 2 Striche noch 1 —2 Silben: Contr.? Amtl. ? Eigentl.?? Der Punct kann ev. 

30 auch der Anfang des w von wol sein. E. liest aber/ ganz unmöglich. || 9 indem der
11 ff. Vgl. zu dieser Rfl. Nr. 5024. || 13 verbessert? verlassen?? vorlassen???
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4915. <p? 5? M XVII. 
a priori secundum qvid oder 
— — simpliciter.

4916. ff1-2. M XVII. Eli516.
Durch bloße reine Verstandesbegriffe kann gar kein Gegenstand be- s 

stimmt erkannt werden. Indessen find dieses doch die Arten, den Gegen
stand zu erkennen, nicht wie er erscheint, sondern ist.

4917. y. M XVII.
Es ist nicht gnug zu wissen, was die Vorstellungen in fich enthalten, 

noch welchen veranlaßungen und Bedingungen fie ihren Ursprung ver- io 
danken, sondern in welchen Vermögen und Fähigkeiten fie ihren Sitz 
haben.

4918. y. M XVII.
Unterschied zwischen Copernicus und Tycho.

4Lff* E. setzt diese Rfl. in die Zeit des kritischen Rationalismus. Der Inhalt 15 
scheint diese Datirung auf den ersten Blick nahe zu legen. Sie ist aber durch
Stellungsindicien völlig ausgeschlossen. Nach ihnen und nach der Schrift unterliegt es 
keinem Zweifels dass die Rfl. der 2. Hälfte der 70er Jahre angehört. Auch der 
Inhalt steht dem durchaus nicht entgegen. Kant will sagen: eine bestimmte Er
kenntnis können blosse reine Verstandesbegriffe nie verschaffen, weil dazu sinnliche 80 
Anschauung gehört. Die letztere stellt sich aber stets zwischen uns und die Dinge 
an sich, so dass wir nicht diese, sondern nur ihre Erscheinungen erkennen. Bei den 
reinen Verstandesbegriffen ist das nicht der Fall. Könnten sie überhaupt für sich 
Erkenntnis verschaffen, so wäre es Erkenntnis von Dingen an sich. In Wirklichkeit 
können sie es nichts sondern es bedürfte dazu noch einer andern Anschauung als der 25 
sinnlichen. Was die reinen Verstandesbegriffe also aussagen, gilt auf jeden Fall von 
den Dingen an sich, nur bleiben die Erkenntnisse ganz leer und unbestimmt, weil eben 
die Anschauung fehlt. Dass Kant auch 1781 und später noch häufig ein Denken 
und unbestimmtes Vorstellen des Transscendenten durch die Kategorien als erlaubt 
und möglich zugibt und nur leugnet, dass man auf diese Weise je zu bestimmten Et'- 80 
kenntnissen kommen könne (mangels jeglicher Anschauung), habe ich in meiner Schrift: 
„Kant und das Ding ansichu (1924 S. 52—72, 82—92) ausführlich nachgewiesen. || 
6 E: diese... Art
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4919. ->. M XVII.
Die Methode macht alles aus, nicht wie man gedacht hat, sondern 

denken soll, philosophiren wiffen oder (- eine) Philosophie wissen. Die 
Philosophie muß hauptsächlich in den qvellen der Erkenntnis a priori 

e bestehen.

4920. ->. M XVII.
Die mathematic verfährt nur mit Begriffen, die sie a priori an

schauend machen kann. Die Philosophie kann nur unter reine Begriffe 
subsumiren und sie niemals Anschauend machen.

io 4921. v1. M XVII.
Idee ist jederzeit ein Vernunftbegrif, wornach das Manigfaltige ge

ordnet werden kann. Es ist also ein systema naturae entweder nach einer 
Idee angeordnet (die aber doch nur didaktisch ist) oder nach einem dessin.

4922. <p. M XVII. EII311.
iS Daß der radius sich 6 mal im Kreise herumtragen lasse, kann aus 

dem Begriffe des Kreises nicht abgeleitet werden.

4923. y. M XVII. EII1016.
Daß die reinen Grundsätze von empirischem Gebrauch in Ansehung 

der Erfahrung und nicht von transscendentem in Ansehung idealer Gegen- 
20 stände seyn. Sie gelten in Beziehung auf die Art, wie Grentzen vor unsre 

praktische Erkenntnis von der speculativen bestimmt werden sollen.

4924. y. M XVIII. EII201.
Dogmatische transscendente Lehre ist Vernünsteley, nemlich die ihre

21 von? in? || specul: || E: durch die speculative
25 23 transscend:
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Schranken überschreitende Vernunft. Der Zuchtmeister der Vernünftler 
ist der Sittenlehrer oder gar der Spötter.

4985. <f>. M XVIII. E 1161.62.
Philosophie ist die Gesetzgebung (nomothetic) der menschlichen Ver

nunft. Die Vernunftkunst ist die Lehre der Geschiklichkeit der Vernunft $ 
nach Regeln (nicht Gesetzen).

Der Philosoph ist im Erkentniffe eben so ein ideal, wie der Weise in 
dem Gebrauche seines freyen Willens. Er ist das Muster alles Vernunft
gebrauchs.

4926. <f>. M XVIII. E1153. io
Wir können uns auf den gemeinen Menschenverstand berufen, wenn 

wir die Regel und die Triebfeder unseres Verhaltens bestimmen wollen, 
also dasienige, was uns wirklich angeht. Wollen wir aber weiter, als 
unsere Pflicht angeht, aufsteigen [so] und in theoretischen Behauptungen 
uns versteigen, so berufen wir uns vergeblich auf den gemeinen Menschen- 
verstand.

4927. M X VIII. Eli 67.
Philosophie ist wirklich nichts anderes als eine praktische Menschen- 

Kenntnis^ alles andere ist die Kentnis der Natur und eine Vernunft
kunst? aber die obrigkeitliche Würde über die Menschliche Vernunft 20 
und alle Kräfte, so fern sie ihr unterworfen find, kommt der Philosophie 
zu. O! es ist zu bedauren, daß wir diese Bedeutung schwinden lassen. 
Ohne solche unterscheidende Benennung ist diese Kenntnis nicht von anderen 
ausgesondert, und es giebt keine wirkliche Lehre der Philosophie.

4928. v3. M XIXf. Eli 1773. Quer am Innenrand: es
M XIX:
Alle metaphysische axiomen, die nicht apprehendent (exemplar) find,

21 E: welche statt so fern sie || 21f. kommt — zu fehlt im Ms. E. ergänzt;
hat die Philosophie allein. || 23 E; die statt diese || E: anderer

27 apprenhendent? apprendendent? 30



heiffen Petitionen und find hypotheses der reinen Vernunft, welche an fich 
selbst keinen Grund haben. Denn alle Hypothesen sind physiologisch, nemlich 
das datum ihrer Möglichkeit ist gegeben, aber nur die Annehmung des
selben in casu wird postulirt. Dennoch kann ich transscendente Hypothesen 

e machen, um ebenso schwindelnden M XX: etwas entgegenzusetzen, damit
petitiones denen Petitionen die Waage halten, z. E. Vielleicht [ist] find 
die reine Geistige Naturen das einzige wahre in der Welt. Dieses ge
höret alles zu den negativen Mitteln, die praktische Vernunftsätze gegen 
die Usurpationen der dogmatischen speculation zu fichern; es find retor- 

io fionen oder refutationen nach analogie.

M XIX, zwischen den Zeilen der Vorrede:
synthetische Sätze ohne beweis find entweder axiomen oder Petitionen 

oder Hypothesen. Bey den letzteren ist die Möglichkeit vorher bekannt, nur 
die Position willkührlichi bey den zweyten wird die Möglichkeit ange- 

15 nommen.

4929. <f2. M XIX. E II1500. 1224.
Wir können einen ersten Anfang aus Freyheit schlechterdings nicht 

begreifen, aber eben so wenig einen ersten Anfang ohne Freyheit, d. i. 
durch Zufall oder Nothwendigkeit der Natur (» blindes ohngefehr und 

so blind schiksal).
Die dialectic ist künstlich oder Natürlich; der letzteren thetik [ist] ent

hält die wahren subjektiven Grundsätze und Folgerungen.

4930. <f>2. M XIX.
Der Schein aus mangel des Urtheils ist der Anschein (der erste 

äs Schein): apparentia. Der Schein, der dem Urtheil wiederstreitet und

3 E: Angehörigkeit statt Annehmung || 4 E; Darnach statt Dennoch || 
5 schwindelnden grossentheils gerathen: die Stelle ist nachträglich verklebt und das 
Wort jetzt fast ganz verwischt; JE: transscendenten,- sehr unwahrscheinlich, || 6 pe- 
tiones || petionen || 12 petionen

30 16ff. Die Rfl. zeigt vom Anfang bis zum Schluss dieselbe Tinte und Schrift.
Trotzdem setzt E. die 1. Hälfte in den Dogmatismus, die 2. in den Kriticismus, Die 
ganze Rfl, ist, weil zwischen den Zeilen der Vorrede stehend, sicher späteren Datums als 
Nr, 4473, die an den Aussenrändem steht und von E. in den Kriticismus versetzt wird.
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ihm nicht weicht, ist der Natürliche Schein: species. Solcherley Art ist 
der transscendentale Schein. Man wird ihn niemals vertilgen.

4931. <$?. M XIX. Eil 1231.
Den transscendenten Behauptungen stehen nicht Wiederlegungen, 

sondern Gegenbehauptungen entgegen. 5
Die scheinbarkeit ist der Warscheinlichkeit entgegengesetzt und bleibt 

selbst bey der Gewisheit des Gegentheils, ist aus dem vitio subreptionis.

4932. 's1-2. M XIX. E II1015. 1729.
Alle synthetische Grundsätze find entweder anticipationen der Er

scheinung oder der Erfahrung, wenn fie objectiv find: find fie aber jenes io 
nicht, so find fie subiectiv.

Praesumtionen der Vernunft sind die, wo ich das annehme, wobey 
meine Vernunft völlig ausgeübt werden kan, e. g. Einheit der Kräfte 
und Ursachen.

4933. (p1-2. M XX. Eli 1324. »
Die Seele ist Einheit als obiect des inneren Sinnes, aber daraus 

kann ich nicht schließen, fie sey als obiect der äußeren anschauung be
harrlich.

Umgekehrt aus den synthetischen, aber apodictischen Sätzen des 
Raumes zu schließen, daß er nichts obiectives, folglich ein Gegenstand « 
der Beobachtung sey.

Die empirische anticipationen find nicht apodictisch, folglich nicht 
axiomen. Die exponirende und adiective praedicate.

4934. <f>2. M XX. Eli244.
Die Analytic enthält das, was aller transscendentalen Erkenntnis »

4 transscendt.
17 E: Empfindung statt Anschauung
26 transsc:



gemein ist, d. i. die bloße Begriffe vor allem Urtheil, also die Elementen 
derselben. Mithin kann in ihnen noch keine Falschheit seyni sie ist also 
die Logic der Warheit.

Eben so wie die logische analytic nur die Erkenntnis überhaupt be- 
e trachtet und also die Richtschnur der Warheit gibt.

Die transscendentale Begriffe find von gar keinem hyperphyfischen 
Gebrauch ausser in subsidium der moralischen.

Epikur fehlte darin, daß er die Maximen der Vernunft in axiomen, 
also die subiective Regeln zu objectiven machte, z. E. Man muß lauter 

io mechanische Erklärungen suchen, keine Gründe, als welche [Ml durch den 
Lauf der Natur können vorgezeigt werden, citiren.

Die Maximen der Vernunft find auf den besten Gebrauch derselben 
gegründet.

Epikur war ein Philosoph der Methode. Er hat mehr die nöthige 
it Maximen der Vernunft als axiomen und theorien derselben errichtet. Er 

wolle fie in ihre eigenthümliche Grenzen setzen, aber war nicht dogmatisch.

4935. m XXL EH216.
Der gantze bisherige fehler scheint mir der gewesen zu seyn, daß man 

von den Theilen zum Gantzen in der metaphyfic hat fortgehen wollen, ja 
io so gar, indem man fremdartige Theile zugemengt hat. Allein es ist hier 

nur möglich, in einer völlig unvermengten Erkentnis vom Gantzen an
zusangen, und ein einziger muß dasselbe völlig ausführen.

4936. i)2-3. M XXL EII223.
Die Wiedersprüche und der Streit der systeme find noch das einzige, 

86 was den menschlichen Verstand in den neueren Zeiten in Sachen der 
Metaphyfik von dem völligen Verfall frey gehalten hat. Ob sie zwar alle 
Dogmatisch find im höchsten Grade, so vertreten fie doch die Stelle der 
Scepticker vor einen, der dieses Spiel im ganzen anfieht, vollkommen. 
Um deswillen kann man es einem Crusius eben so wohl als einem Wolf 

so verdanken, daß fie durch die neue Wege, die fie einschlugen, wenigstens

5 gibt fehlt. || 6 transsc;
Äant’l Schriften. Handschriftlicher Nachlaß. V. 3



34 Reflexionen zur Metaphysik. Phase v—ip. Allgemeines.

verhüteten, damit nicht der Verstand in einer stupiden Ruhe seine Rechte 
verjähren ließ und noch immer der Keim zu einer sichern Kenntnis aus
behalten wurde. Analyst und architektonischer Philosoph. Auf solche 
Weise führt der Laus der Natur die schöne, aber meistentheils räthselhaste 
Ordnung derselben endlich selbst durch Zerstöhrungen zur Vollkommenheiti » 
Selbst ein System de la Nature ist der Philosophie vortheilhast.

4937. v1 2. M XXIf. E II 190. An den Innenrändern quer.

M XXII:
Es ist von der größten Wichtigkeit, eine Wiffenschast der Vernunft 

technisch zu machen. Die Logici haben es mit ihrer syllogistik als einer io 
fabrik [oerg] umsonst versucht. Nur in Ansehung der Größen ist es denen 
Erfindern des algorithmus gelungen. Solle es nicht in der Critik der 
reinen Vernunft auch so seyn, nicht zur Erweiterung, sondern Läuterung 
der Erkentniffe? M XXI: Durch die technische Methode kann man bey 
der Bezeichnung tedem Begriffe seine Function geben oder vielmehr die « 
functiones selber an sich selbst und gegen einander ausdrüken. (Die 
algebra drnkt sie nur gegen einander aus, vielleicht auch so im trans
scendentalen algorithmus. Die Versehen können dadurch allein verhütet 
werden und das Uebersehen.)

4938. q?. M XXL E II1765. 1226. 92. so
Der Gebrauch der Vernunft ist in der geometrie in Ansehung des 

obiects intuitiv, in Ansehung -er form discurfivl die form der algebra 
ist nicht discursiv, sondern technisch.

1 Verstand nicht in || 2 E: liesse || 3 archit: Phil. || 4 meistentheils? mehren* 
theils (so E.)n || 5 E: Zerstörung 25

11—12 E: Größe — dem Erfinder || 12 Als Algorithmus wurden nach
J. H. Zedlers Grossem vollständigem Unwersallexicon 1732 I 1200s, „die vier 
Rechnungs-Arten in der Rechen-Kunsts nämlich Addiren, Subtrahiren, Multipliciren, 
Dividiren, zusammen genommen“ bezeichnet. Algorithmus infinitesimalis bedeutet
nach Zedler „die Rechnungs-Arten mit unendlich kleinen Grossen, welche der Herr 30 
von Leibnitz erfunden*. || 14 Erkenntnisse? Erkentniss. ? || 18 algorithus || 19 Die 
letzten beiden Silben von Übersehen nicht ganz sicher. Die Schlussklammer fehlt.
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Die thetic ist der dogmatische theil, nicht objectiv, sondern die dog
matische Gründe der Methode. Unterscheidung des dogmatischen Scheins, 
d. i. Princip der Warhett.

Die Mathematiker haben geglaubt, wenn sie die obiecte der reinen 
6 Vernunft bearbeiteten, etwas vorzügliches auszurichten. Aber es ist zu 

bedauren, daß, wenn sie diese Erkenntnis objectiv nehmen, sie ein un
dankbares Feld bearbeiten. Aber in -er Critic der Vernunft können sie 
den großesten Nutzen schaffen. Holland.

1 der fehlt. || 3 d. i. (? durch?) — Warheit vielleicht g-Zusatz. || 4 ff. Diesen
10 Absatz setzt E. in den krit. Empirismus, die vorhergehenden mit derselben Tinte und 

Schrift geschriebenen in den Kriticismus. || 4 Math: || 5 bearbeiteten sc. durch An
wendung der mathematischen Methode auf die Metaphysik. || 8 Ich vermuthe, dass 
Kant hier an G. J. Holland denkt. Aus seiner Feder erschien 1764 eine „ Abhandlung 
über die Mathematik, die allgemeine Zeichenkunst und die Verschiedenheit der Rechnungs-

16 arten. Nebst einem Anhang, worinnen die von Hm. Prof. Ploucguet erfundene logikalische 
Rechnung gegen die Leipziger neue Zeitungen erläutert und mit Hrn. Prof. Lamberts 
Methode verglichen wird*. (Der Anhang wurde 1766 in A. Fr. Böks „Sammlung der 
Schriften, welche den logischen Calcul Hrn. Prof. Ploucquets betreffen* (neue Ausl.
1773) wiederum abgedruckt. Den Titel dieser Sammlung notirt Kant sich auf dem

20 L. Bl. A 1 aus dem Jahr 1790.) Die Abhandlung selbst enthält unter anderm scharf
sinnige Untersuchungen über den Grund der Evidenz der Mathematik und die Un
übertragbarkeit ihrer Methode auf andere Wissenschaften wie Metaphysik. Holland 
ist der Meinung, „dass die Messkunst nicht um deswillen die evidenteste und gewisseste 
Wissenschaft ist, weil sie nach mathematischer Methode abgehandelt wird, sondern

26 vielmehr, weil sie nach dieser Methode abgehandelt werden kann* (S. 25). „ Die Be
griffe eines entis repetibilis (— Einheit) sind uns aus der empfundenen Folge unserer 
Gedanken die natürlichste und die Messkunst enthält keine Gründe als solche, die wir 
selbst in sie gelegt haben, und die gleichsam unsere Geschöpfe sind* (S, 27). S. 44ff. 
macht Holland schwerwiegende Bedenken gegen die übliche Behandlung der intensiven

30 Grösse (des Grades) geltend und berührt sich hier bis zu einem gewissen Grade mit 
Kants betreffenden Untersuchungen in der Krit. d. rein. Vern, und in den Metaphys. 
Anfangsgr. d. Naturwiss. (vgl. z. B. IV 493f). Der Begriff der intensiven Grösse 
spielt dann auch in Hollands Correspondenz mit Lambert eine Rolle (J. H. Lamberts 
deutscher gelehrter Briefwechsels hrsgg. von J. Bernoulli Bd. I 1781); doch darf

36 man Nr. 4938 nicht erst in die Zeit nach dem Erscheinen dieses Bandes versetzen. 
In Hollands „Rtflexions philosophigues sur le Systeme de la nature* (2 Bde. 1772, 
2. Aufl. 1773, deutsche Übersetzung von J. L. Wetzel 1772) habe ich nichts gefunden, 
was Kant etwa im Auge gehabt haben konnte,, als er Nr. 4938 niederschrieb.
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4939. y2. M XXI. EII194.
Kritische Behauptungen find etwas ganz anderes als dogmatische,' 

diese sind obiectiv, jene subiectiv.

4940. tf1-2. M XXL EII151.
Die Philosophie der Unwiffenheit ist sehr nützlich, aber auch schweer, » 

weil sie bis auf die quellen der Erkenntnis gehen muß.

4941. <f2. M XXL
Der da Sagt, daß ein Gott sey, sagt mehr, als er weiß, und der das 

Gegentheil sagt, imgleichen. Niemand weiß, daß einer sey, sondern wir 
glauben es: w

4942. <fl. M XXL
Weil die Metaphysik qvaestiones enthält, die unmittelbar angele

gentlich find und mit den höchsten Zwecken zusammen hängen, so bricht ab.

4943. (f2. As XXII. Eli545.
Wenn einer durch synthetische Sätze a priori spricht, so spricht er nur is 

von seinen eignen Gedanken, e. g. daß es ein nothwendig wesen gebe etc:, 
nemlich daß er ohne diese Voraussetzung nicht complet vom Daseyn der 
Dinge Begrif habe. Oder er spricht von Bedingungen der Erfarungs- 
erkentnis a priori, und denn ist es obiectiv. e. g. ein jedes compositum 
reale hat eine Kraft der Verbindung aller Theile zum Grunde. Jndeffen so 
find diese Sätze wirklich analytisch.

3 statt jene
4=ff. Rft- 4939 und 4940 stehen zwischen den Zeilen der Vorrede, Zwischen 

den beiden Reflexionen finden sich noch zwei Anfänge unvollendeter Reflexionen: Die 
coefficienten einer Regel und: Die Frage ob. 25

16 E: es notwendige || 20 aller? der (so E.)?
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4944. y». M XXII. EII1183.

Man kann nicht sagen, daß transscendente Sätze unausgemacht 
find. Denn ohne die Bedingung sie zu bestimmen find sie nicht blos un
bestimmt, sondern haben gar keine Bedeutung, e. g. absolut nothwendig. 

$ So wie, wenn der Pol das zenith ausmacht, es nicht blos ungewis ist, 
welche Himmelsgegend wir daselbst haben, sondern alle Himmelsgegend, 
durch die wir doch allein auf dem Meere unsere Farth bestimmen können, 
aushort.

4945. M XXII. XXIII. E II1115.

io M XXII:

Es kann keine qvaestionen der transscendental-philosophie geben, 
deren Beantwortung uns unbekannt wäre. Denn wenn das praedicat 
nicht durchs subiect determinirt ist, so bedeutet es, daß die Frage an sich 
selbst nichts sey, weil das praedicat in diesem Falle gar keine Bedeutung 

io hat, nicht bejahend noch ihr oppositum contrarium ist. so wie wenn ich 
frage, [roeidje welche) wo ich doch, wenn ich unter dem Pole bin, Osten 
suchen soll. Unsere cosmologische Begriffe haben nur eine Bedeutung 
M XXIII: in der Welt, also keine in Ansehung der Grenze oder des 
Ganzen der Welt. Die Möglichkeit des sinnlichen beruhet auf der Be- 

20 dingung dessen, was gegeben wird? nun kann weder die grenze noch das 
gantze den Sinnen gegeben werden.

Ob die wetf. 100 Millionen Sonnendicken groß sey, weiß ich nicht, 
weil es die Erfahrung nicht gelehrt hat. Ob sie unendlich sey, weiß ich 
nicht, weil ich es durch gar keine Erfahrung wiffen kan.

26 2 transsc: E. ergänzt mit Unrecht zu transscendentale. II unausmacht
U transsc: phil: II 15 hat fehlt. II Die Construction ist hier entgleist. Kant will 

sagen: eine Frage ist sinnlos, wenn weder das Prädicat noch sein oppositum contrarium 
auf den durch das Subject bezeichneten Gegenstand angewandt werden kann. Z. B. 
ist der Kreis sterblich oder unsterblich? || oppos. contrar: || 19f« Bedingungen || 

80 22 ff. E. druckt von der ganzen Rfl. nur diesen Absatz ab und setzt ihn, obwohl er 
zwischen den Zeilen der Vorrede steht, in den krit. Empirismus, die Rfl. 4634 da- 
gegen, die auf den Aussenrändem steht und sicher, früher geschrieben ist, in den 
Kriticismus.
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4946. ff1-2. M XXII. Eli 1175.
Wenn ich annehme, daß ein Begrif a priori ein obiect habe, so muß 

ich auch von demselben alles a priori erkennen können, wozu der Begrif 
die Bedingung enthält. Es ist also da nichts ungewiß und unausgemacht, 
und gleichwohl enthält die Vernunft nichts anderes als Bedingungen ° 
-es empirischen Gebrauchs, und also find alle Versuche derselben, die 
transscendent find, unmöglich und vergeblich. Die transscendenten Be
griffe find nicht Begriffe von Gegenständen. Es find Ideen, ideae.

4947. v. M XXII. E II12. Am Aussenrand quer:
In Metaphysik muß man subtil seyn. Denn alle diese Erkentnis io 

ist a priori und ohne Ableitung von ihren ersten Qvellen unsicher.

4948. v? (o? q?) M XXIV. Am Innenrand quer:
Von dem Einflus der Redlichkeit in die Einsicht und des guten 

Herzens in die ausbreitung der Erkentnis.

4949. q1. M XXIII. E II1733. «
Wenn wir die Natur als das continent unserer Erkenntniffe ansehen 

und unsre Vernunft in der Bestimmung der Grenzen derselben besteht, 
so können wir diese nicht anders erkennen, als so fern wir das, was die 
Grenzen Macht, den Ocean, der sie begrentzt, mit dazu nehmen, den wir 
aber nur nach dem Ufer erkennen, nemlich Gott und die andre Welt, die so 
nothwendig als Grenzen der Natur betrachtet werden, obzwar von ihr 
unterschieden und vor uns unbekannt.

4 E: ungefähr statt ungewiß || 7 transs: E. ergänzt zu transscendentalen. ||
8 E: Ideen von ideae; unmöglich, E. hat die letzte Silbe des Wortes Ideen als 

von gelesen. 2S
11 ohne?
19f. E: nehmen, davon — nur noch die Ufer; nach ist sicher, nicht etwa 

nah. || 20 Welt. Die || 21 E: von ihnen



4950. ->-. M XXIII. Eli 146.
Man kann in sehr wenig Bogen die ganze Metaphysik zusammen 

fassen, so fern sie erweiternd ist. Die Zergliedernng oder das erläntemde 
kann noch forthin continuirt werden.

e 4951. v1-2. M XXIII. XXIV. EII1776. 1761.
M XXIII:
In transscendentalen Erkentnissen (? oder discnrfiven Erkent- 

niffen) der reinen Vernunft ist nicht mehr als ein Beweis möglich. Weil 
alles aus dem vorgelegten Begriffe fließen muß. z. E. das Daseyn eines 

io nothwendigen Wesens aus dem Begriffe der Nothwendigkeit.
Nicht alle Begriffe lassen sich construiren. Nur die von der Größe, 

weil sie die Synthesis der anschauung ausmachen. Aber die dynamische, 
wodurch M XXIV; etwas, was nicht in der anschauung liegt, nach dem 
Gesetze der transscendmtalen affociation aus dem Gegebenen Gefnndm 

io wird, bedarf empirischer Bedingung und kann a priori nicht gegeben 
werden.

4952. p1-2? (o?) M XXIV. E II1223.
Die sophistische dialectic ist eine Kunst des Scheins. Die philo

sophische eine Wissenschaft der Auflösung des Scheins und hat einen pae- 
20 devtischen Theil, der das Criterium der Warheit enthält, und einen 

skeptischen, der die Quellen des Scheins anzeigt und die Warheit gegen 
ihn sichert.

4953. y3. M XXIV. E II198. 171. 172.
Der Glaube, daß kein Gott, keine andre Welt sey, ist unmöglich, 

25 wohl aber die Meinung (s oder Zweifel und Ungewisheit).
Wieder alle Philosophie der reinen Vernunft ist misologie und 

empirism.

5 ff. Zu Rfl. 4951 vgl. die Krit. d. rein. Sem.4 815/. || 7 tranSsc: || 12 E: 
Anschauungen || 14 transsc:

so 19f. E: propädeutischen
25 s-Zusatz: q>. || 26 phil: der r. Ver:
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Der empirism der reinen Vernunft. Gesunder Verstand.
Der Lehrbegriff ist entweder der realism oder derformalism 

der reinen Vernunft. Dieser erlaubt nur Grundsätze der Form des Ge
brauchs unserer Vernunft a priori in ansehung der Erfahrungen. 
Daher erlaubt sie weder dogmatisch über die Grenze der Erfahrung zu s 
bejahen noch zu verneinen. Wenn religion und moralitaet andere Erkennt- 
nisqvellen haben als blos speculative, so zeigt sie die practische Grund
sätze der Vernunft als nothwendig mit theoretischen postulatis verbunden. 
Postulatum theoreticum aber ist eine nothwendige hypothesis der Zu
sammenstimmung der theoretischen und practischen Erkentnis. Alsdenn 10 
wiedersteht die Metaphysik allen Einwürfen der reinen Vernunft und 
Zeigt, wie sie dialektisch find, d. i. die dialectic derselben.

Wenn [sie] die dogmata cardinalia in respectu practico, obzwar 
nicht speculativo gesichert sind, so illustrirt und defendirt Metaphysik.

4954. v? (o?q2?) fit? M XXV. EII207. i$
Ich habe vortrefliche und Scharffinige Gedanken gelesen, aber sie 

bringen die Wissenschaft keinen Schritt weiter und erlöschen mit der 
Neuigkeit. Die Ursache ist die, weil es eigentlich noch keine Wiffenschast 
giebt und die Grundlegung noch nicht geschehen ist. Sowie sich einfalle 
Verhalten zu einfichten, so scharfsinnige Gedanken zum Lehrgebäude. 20

4955. v2-3. M XXVI. Eli 1007.
Die Sinnlichkeit ist bey den Menschen von der Vernunft nicht so sehr 

unterschieden, daß nicht beyde nur aus einerley Gegenstände, wenigstens 
solche, die auf einerley Art vorgestellt werden, gehen sotten, ohnerachtet 
die eine vor die Gegenstände in ansehung aller möglichen Stellungen der 2s 
Sinnlichkeit gültig ist, die andre nicht.

4 E: Erfahrung || 5 sie = die reine Vernunft? oder ist sie für er ver 
schrieben? || 7 Ist er statt sie zu setzen? || 10 und zweimal

25 E: Stellung



4956. v2-3. M XXVI. EII1368.
Zwey contradictorische Sätze, deren Hypothesis falsch ist, können 

beyde falsch seyn) e. g. daß Gott sich im Raume in Ewigkeit, auch nicht 
in Ewigkeit bewege.

5 4957. <f2. M XXV. Eil20.
Das anführen der Bücher ist in einem System der transcendentalen 

Philosophie beym Entwurf nicht nöthig, so wenig wie in einer geometrie. 
Einstimige Urtheile andrer geben da nur einen Beweisgrund ab, wo es 
nicht um die Regel, sondern deren Anwendung, d. i. die Urtheilskrast, zu 

io thun ist und wo nicht alles aus einer idee, sondern vielmehr der Begrif 
aus einer Menge verglichener Beobachtungen hergeleitet werden muß.

4958. y3. M XXV. EII1779. 1724.
Wir können metaphysische Hypothesen machen, wenn wir sie an den 

Erscheinungen probiren können, e. g. Von Verschiedenheit der Materien, 
i5 die ursprünglich ist; aber nicht transscendentale Hypothesen.

Die Einheit des systems ist in allen Hypothesen ein Probirstein, 
im dogmatischen aber ein principium der Richtigkeit.

Die Grenze der Erscheinungen gehört mit [bet] zu der Erscheinung, 
aber das Ding, was die Grenze macht, ist ausser denselben. Folglich 

so haben wir Ursache, aus ein Wesen als die Ursache der Welt und eine 
künftige Welt zu schließen, aber kein mittel sie zu bestimmen.

4959. v3. M XXV. XXVI. E II1734.
M XXV:
Jetzt ist es lächerlich zu fragen: was hast du von der Gemeinschaft 

85 der Seele mit dem Körper, der Natur eines Geistes, der Schöpfung in 
der Zeit vor Meinung. Ich meine hiervon gar nichts. Aber: was diese

3 das
19 denselben, sc. den Erscheinungen; E: derselben
26 hiervon? hievon?
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Gedanken im Menschlichen Verstände vor einen Ursprung haben, indem 
er M XXVI: über seine Grenze geht. Woher diese Frage nothwendig 
sey und in Ansehung des obiects nur subiectiv könne geantwortet werden. 
Das weiß ich, und da bin ich über alle Meinung.

4960« ->r-s. M XXVI. EII1770.
Die Gegner der Religion sind gereitzt Warheiten anzufechten, die sie 

würden als Glaubenssätze haben gelten lassen, wenn sie nicht durch die 
dreuste Anmaßung derer, die mehr vorgeben als sie wissen, wären aus- 
gefodert worden.

4961. y1-2. M XXVI. E II1482. io
Die Freyheit macht, daß wir vieles als möglich Ansehen, was nicht 

wirklich ist; e. g. daß der Fluß einen anderen Gang nehme, weil wir ihn 
selbst leiten können.

4962. ->". M XXVI.
In transscendentalen Urtheilen ist gar nicht erlaubt zu meynen, so u 

wenig wie in der geometrie.

4963. ->. M XXVI. Eli54.
Von dem Gesunden Verstände als qvalitaa occulta. Wie weit sein 

Ansehen reiche; usurpirtes Ansehen. Faule Philosophie.

4964. <f>. M XXVI. EU7. 20
Durch diese meine Abhandlung ist der Werth meiner vorigen meta

physischen Schriften völlig vernichtet. Ich werde nur die richtigkeit der 
Idee noch zu retten suchen.

10ff. E. setzt diese R/L, obwohl sie zwischen den Zeilen der Vorrede steht, 
in den Dogmatismus, alle Reflexionen an den Aussenrändern von M XXVI dagegen 25 
in den Kriticismus.

15 transscend
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4965. 's1-2. M XXVI. E II288.
Etwas L priori erkennen heißt: einsehen (die Principien mögen auch 

empirisch seyn). Etwas a priori bestimmen (d. i. geben und construiren) 
heißt: begreifen. Schlechthin begreifen ist ohne alle empirische Be- 

» dtngungen.

4966. 's1-2. M XXVI. Eli 1260.
Alle Schwierigkeit der Metaphysik betrift nur das zusammenreimen 

der empirischen Grundsätze mit Ideen. Die Möglichkeit der letzteren ist 
nicht zu läugnen, aber sie können nicht empirisch verständlich werdens 

io die idee ist gar kein conceptus dabilis, kein empirisch möglicher Begrif.

4967. v2-3? Q3?? M XXVII. Eli625.
Zu dem intellectualen der Größe gehört die Allheit, die Schranken 

oder Endlichkeit. Ein solcher Begrif von Größe ist kein blosser Ver
gleichung und Verhaltnisbegris r er kann absolute von einem Dinge ver- 

16 standen werden.
Das Gantze, der Theil.
Grentzbegriffe: Das erste, das letzte. Alles.

4968. v2-3? Q3?? M XXVII. Eil 417.
Wenn die Lehre von Raum und Zeit dabey stehen bliebe, daß es 

so blos affectionen des Gemüthes, keine objective Bedingungen find, so wäre 
sie eine subtile, aber wenig erhebliche Betrachtung. Daß man aber diese 
Begriffe darum nicht über die Grentzen der Sinnlichkeit ausdehnen müsse, 
ist wichtig: Daß wir würklich alles in der Zeit anschaum, beweiset, daß 
dieses eine condition aller unsrer Anschauungen der sinne sey, aber darum 

26 nicht, daß solches auch ohne diese condition einige Bedeutung habe.

12 E: den Jntellectualim || gehört? gehören (so E.)f!f || 13 E: die statt 
oder || 13 f. Vergleichung? Vergleichungs (so E.) ? ? || 14 In absolute das e nicht 
sicher, Im Ms. steht ein nach unten gehender Schwung, der meistens ent oder en 
(auch UM, am, UN, an) bedeutet.

so 20 Bedingungen?? Bedingung? || 25 E: solche — haben
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4969. v. M XXVIII. Eli57.
Alle neue theorien, die eine große Verändemng machen, haben müssen 

von jemand anders introducirt werden. Der Erfinder hat sie niemals in 
Gang bringen können. Es war die Bestätigung durch fremde Vernunft, 
welche ein gutes Urtheil zu Gunsten der Neuerung veranlaßte. »

4970. <p3. M XXVII. XXVIII. E1168.
M XXVII:
Der Philosoph tractirt das, was in allen Menschlichen Erkentniffen 

das selbstständige ist und allem zum Grunde liegt; daher gefällt auch das 
philosophische unter allen Lehren unmittelbar. io

Die Philosophie ist die Wissenschaft der Angemessenheit aller Erkent- 
niffe mit der Bestimung des Menschen. Dazu gehört erstlich philodoxie 
als die cultur und instruction aller talente, d. i. die angemeffenheit der 
Erkentnisse mit allerley Zweken. Zweytens die Angemeffenheit derselben 
mit dem erweiterten Gebrauch der Vernunft. Drittens die Gründung u 
der obersten Maximen des spekulativen sowohl als practischen Gebrauchs 
der Vernunft; hier fällt große Gelehrsamkeit, ia gar Vernunftkunst be
rühmter Männer weg und ist ohne Philosophie. Metaphysik und moral, 
beyde architectonisch, find die zwey Thürangel der Philosophie. Der 
Philosoph ist kein misologe, aber ein Gesetzkundiger der menschlichen Der- 20 
nunst, und die vornehmsten Gesetze find die, welche die Anmaßungen der 
Vernunft auf den Zweck der Menschheit einschränken. Zuerst ausge
breitete historische und Vernunfterkentnis, so wie vor einen Gesetzgeber 
erstlich Vielheit der Bürger und der Künste. Man muß, um der Vernunft 
gesetze vorzuschreiben, sie kennen. Aber nur in den maximen der Ver- ®> 
nunst stekt Philosophie; die andere Erkenntniffe find philosophisch, d. i. zu 
toter gehörig.

Iff. Zu dieser Rfi. vgl. 617—IS. || S haben? konnten? II 5 welches II E: 
des Neuen

8 E: Die Philosophie || 20 Zu misologe verweist E. auf IV395 sowie auf so 
Fr. Ch. Starkes Ausgabe von Kants „Menschenkunde oder philosophische Anthropologie* 
(1838) S. 221 f. || 21 E: Anmaßung



M XXVIII:
Geschichte und Beschreibung müssen zuvorderst der Vernunft ange

messen behandelt werden (nachdem sie vorher blos der wisbegierde adae- 
qvat waren). Nachher ihr Zusammenhang nach Maximen der Bernunsti 

6 denn ihr System nach der Gesetzgebendm idee der Vernunft.

4971. <p2. M XXVIII. Eil246.
Es ist verschiedenen wiederfahren, daß die maximen der Vernunft 

von andern vor axiomen derselben find gehalten worden und die Regeln 
der Methode vor Principien der Theorie (» doctrin), imgleichen die Ein- 

io schränkung der Urtheile vor Einschränkung der Gegenstände gehalten 
worden. So wie epicurs jederzeit fröhliches Herz, welches niemals anders 
als durch einstimmung mit der allgemeinen und wesentlichen Ordnung 
der Dinge und also mit allem, was man fittlichkeit nennt, erlangt werden 
kann, durch eine unglückliche Zweydeutigkeit des Ausdrucks vor die Wollust 

« der Sinne ist gehalten worden.

4972. y2. M XXVIII. E II1125.
In der Sinnenwelt folgen wir den Principien empirischer Erkenntnis, 

in der Verstandeswelt den Principien der reinen Verstandeserkenntnis. 
Diese letzte aber find, die keine Beziehung auf expofition der Erschei- 

ao nungen, (sondern) wodurch wir afficirt werden, sondern blos auf das, was 
durch den Verstand gegeben wird (reiner Gebrauch der Freyheit), oder 
moralitaet haben. Hier ist nun die nothwendige Voraussetzung, daß ein 
Gott sey. Ein Glaube.

5 E: dann || E: ihrem
25 16 ff« E. setzt diese Rfl. in den krit. Rationalismus, die vorhergehende, die im

Ms, unmittelbar darüber steht, dieselbe Schrift und nur etwas hellere Tinte zeigt und 
sicher früher geschrieben ist, in den Kritizismus. 11 27 Principien empirischer Erkenntnis 
wohl = Principien, nach denen empirische Erkentnis (Erfahrung, Exposition der Er
scheinungen) möglich wird. || 21 E: oder Freyheit || 22 E. noch statt nun
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49V3. ->r-e. M XXVIIL E II601.

Die Metaphysik ist etwas, was gar nicht gelernet werden satt.
Zn den hypothetischen und disiunctiven Vernunftschlüffen ist die 

subsumtion eine Veränderung des problematischen ins affertorische. Wie 
ist dieser Übergang in der Ontologie? &

4974. t)2-3. M XXIX. E II936.

Der Verstand ist das Vermögen, alles, was durch die Sinne ge
geben werden mag, unter Allgemeine Regeln vor alle Kräfte der Vor
stellung des Menschlichen Gemüths zu bringen.

1. Die Bedingungen der Sinnlichkeit, unter welchen der Verstandes- io 
begrif allein (in concreto) möglich ist.

2. Von den Handlungen a priori, jeder Vorstellung eigenthümliche 
function zu bestimmen.

4975. v2-3. M XXIX.
Das Vermögen -er Regeln ist: 1. entweder Regeln zu gegebenen is 

Vorstellungen zu finden (» sie auf Regeln bringen) oder auch zu möglichen.
2. Vorstellungen unter eine gegebene regel zu bringen.

4976. v2-3. M XXIX. EII1227.
Die transscendentale antithesis findet allenthalben statt, wo ich 

etwas denken will ohne die Bedingungen, durch die es allein kann gegeben io 
werden, z. E. Es giebt ein erstes in der reihe des Zufälligen.

2 Zwischen kan und dem darauf folgenden Punct ein senkrechter Strich 
(— Trennungszeichen? Verweisungszeichen?); ein correspondirender Strich ist nicht vor
handen. || 3f. Vgl. die Krit. d. rein. Dern? 100f.

10 Bedingungen? Bedingung (so E.)t || E; welcher || 22 E: der Hand- 26 
lung II 12 E. schiebt ohne Noth eine nach Vorstellung ein. jeder Vorstellung kann 
sehr wohl ein von function abhängiger Genitiv sein.

14ff* Rfl. 4975 scheint eine nähere Erläuterung zu Rfl. 4974 zu sein. Sie 
steht zwischen der ersten Hälfte von Rfl. 4974 und der Kopfleiste von M XXIX. || 
15 1. fehlt; schon von E. ergänzt. || 177 regel?? regeln? 30

20 E: Bedingung || 21 E: Zufalls



Alle analytische Sätze der reinen Vemunft find richtig in thesi, die 
synthetischen nur in hypothesi; die Hypothefis aber ist, daß fie auf Er
fahrung als Begriffe derselben gehen sollen oder auf die condition der 
Sinnlichkeit, und doch ohne dieselbe, oder auf die Vollendung und die 

5 Grentzen. Wenn die hypothefis fehlt, so find die Sätze willkührlich. Wenn 
die neue Bedingung ihr gar wiederspricht, denn find fie falsch. Die all
gemeine hypothefis geht auf alles, was uns gegeben werden kann, folglich 
ein Gegenstand der Sinne ist. Was der Größe nach (»alles Mögliche) 
das Maas der Sinne excedirt oder der qvalitaet nach als Geist oder der 

io allgemeinhett nach als substantz, höchstes Wesen, geht über die Schranken 
der Synthefis durch den Verstand. Es find also nicht axiomen, sondern 
anticipattonen, wenn fie ohne restriction vorgetragen werden.

4977. D2-3. M XXX. Eli 1153.
Der Verstand erkennet die Gegenstände, wie fie find. Dieser Satz 

io kann zweyerley Bedeutungen haben:
1. wie fie erscheinen würden, wenn die Sinne complet scharf wären.
2. Was den Ursprung der Erscheinungen ausmacht: reale Functi

onen. Das Seyn und nichtseyn (»von etwas) eines Dinges überhaupt.
3. (Die Dinge nach ihrer absoluten qvalitaet, die diesen Erschei- 

20 nungen correspondiren.
Dieses Etwas in concreto. Das letztere ist mystisch und chimärisch.

Geistiges anschauen.)
Unser Verstand erkennet [bie] so gar die erste senfittve Gründe der 

Erscheinungen a priori oder vielmehr die Elemente der Erfahrungen und

25 6 E: dann || 9 oder qvalitaet
15 E: Bedeutung || Das unter 3. Stehende ist also, wie auch die Klammer 

andeutet, nach Kants Meinung nicht ernstlich in Betracht zu ziehen, || 17 Ursprung? 
Umfang??? II E: nicht statt macht,' möglich. II E: realen,- unmöglich. II 19 E: 
ihren — Qualitäten,- unwahrscheinlich, aber nicht ganz unmöglich. II19, 20, 22 Nach 

80 qvalitaet und vielleicht auch nach absoluten eine Schlussklammer, während die Klammer 
nach an schauen fehlt. Die Anfangsklammer gilt für beide Absätze. Vielleicht hat 
Kant ursprünglich nur die Worte Die — qvalitaet und Dieses — concreto ge
schrieben und eingeklammert, das Übrige dagegen erst nachträglich hinzugesetzt. || 
24 Erfahrungen? Erfahrung (so E.)??
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deren Grundgesetze? daß ist auch die Ursache, warum er die Erscheinungen 
reduciren kann.

4978. v1 2"3 * *. M XXX. E11561.
Von dem mathematischen Begriffe der Größe, dem einzigen, welcher 

ohne alle data einer erkentnis a priori ins unendliche fähig ist (imgleichen -i 
Geometrie), weil er lauter Anschauung seiner willkührlichen Handlungen 
ist und sich keine qvalitaet einmengt, [fonbem] auch durch keine logische 
analysis darin verfahren wird, keine synthetische Grundsätze der Vernunft 
darin angetroffen werden. Dagegen die anticipationen der empirischen 
Erkenntnis einen großen Unterschied der subiectiven und objectiven con- io 
bittonen zulassen oder vielmehr der Beziehung auf Erfahrung, sie zu ver
stehen, von der auf die Vernunft, sie a priori zu erkennen. Bey der quanti- 
taet wird mir dieselbe willkührlich nach ihren conditionen gegeben, bey 
den Begriffen der synthesis durch Erfahrung. Die der thesis sind be
gleitende Begriffe [bet eigentlichen erkenntnis) des Setzens, entweder schlecht- is 
hin oder a priori.

4979. v2~3. M XXX. XXIX.
M XXX:
Der Satz: keine Größe ist mathematisch unendlich, ist ein synthe

tischer Satz? also hat er nur eine subiecttve Richtigkeit. Dagegen: keine eo 
Zahl ist unendlich, hat eine obiective.

Dagegen [ist b] hat der satz:* keine große läßt sich ins unendliche 
theilen oder vermindern (der Berührungswinkel theilet würklich einen

1 E: man statt er
4f. Vgl, die Krit. d. r. Dern? 745, || 12 E: wie statt von || 13 dieselbe? 25

dieselben? II 14 den? denen?? II Begriffen im Ms,; schon von E. ergänzt,
4823—49^ In den eingeklammerten Worten hat Kant wohl das letzte Scholion

der 1. Sect, des I, Buchs von Newtons „Philosophiae naturalis principia mathe- 
matica“ (4°-Ausgabe von 1714 S. 32) im Auge, sei es, dass er sich seines Inhalts 
noch von der früheren Newton-Leetüre her erinnerte, sei es, dass ihm J. Keills Dar- 30 
Stellung dieses Inhalts in der Introductio ad veram physicam6 1741 S. 45 ff. vor
schwebte. Newton und Keill gehen davon aus, dass der Berührungswinkel beim Kreis 
(zwischen Kreisbogen und Tangente) unendlich viel kleiner ist als jeder geradlinige
Winkel; sie zeigen dann, dass unendlich viele Arten parabolischer Curven zwischen
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selben geradlinigten ins unendliche, aber giebt darum doch keinen unend- 
licch kleinen Theil. Denn der ist nicht angeblich), nicht einmal subiective 
Nichtigkeit. Denn wo [bas unendliche) der Theil nur durch die Schranken 
des unendlichen Möglich ist, da ist er nicht als aus Elementen bestehend 

e amzunehmen. Auf die Theilbarkeit der Einheit muß man sich nicht 
berufen.

M XXIX:

*(f indessen ist die Möglichkeit einer solchen Größe durch Ver
nunft nicht zu begreifen. Denn das mäste durch Erzeugung derselben 

io ans ihren Theilen entspringen. Der Satz: das substantiale ist stabile 
und accidentia fluunt, hat objective richtigkeit in Ansehung der Er
fahrung. Denn an dieser stabilitaet erkenne ich nur die subfistentz. 
Jmgleichen: ein jedes compositum substantiale erfobert eine Gemein
schaftlich einfließenbe Kraft. Auch: alles Zufällige hat einen Grund; 

io denn die Zufälligkeit erkenne ich nur daran, daß es nicht jederzeit ist, 
und der Grund ist das Begleitende, woran ich es wieder erkennen kann.)

4980. v. M XXX:

Ob es eine einzige einfache Handlung gebe?

4981. v2-3. M XXX. E II934. Am Innenrand quer:

so Das, was wir durch die Einschränkung der ^sinnlichen) axiomen der 
Sinnlichkeit aus den bloßen Gebrauch in dieser Welt zur Absicht haben,

dlem Kreisbogen und der Tangente möglich sind\ wobei der Berührungswinkel der einen 
JArt immer unendlich viel kleiner ist als der der nächsten, der Tangente sich nicht so 
sttark annähernden Art. „Sic habebitur series angulorum contactuum in infinitum per- 

25 gtentium.> quorum quilibet posterior est infinite minor priore; imo inter duos quoslibet 
amgulos, alii interseri possunt anguli innumeri, qui sese infinite superant. Sed et inter 
diuos quosvis ex hisce angulis, potest series in infinitum pergens angulorum intermedi- 
orrum interseri, quorum quilibet posterior erit infinite minor prioreu (Keill S. 47), || 
4:823 winkeln? willen?

so 1 darum? davon?? || 8 einer aus eines || 15 daran? darin?
17f. Rfl. 4980 ist zwischen den ersten beiden Absätzen von Rfl. 4979 nach- 

tträglich zwischengeschrieben, scheint aber mit keinem von beiden in innerer Verbindung 
zvu stehen. || 18 einfache? anfangs? unfreye???

Kant'S Schriften. Handschriftlicher Nachlaß. V. 4
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geht nicht darauf, damit wir Platz vor die Erkenntnisse durch den Reinen 
Verstand machen, sondern von diesen zeigen wir auch, daß, obzwar die 
principia hier anders seyn, -och die obiecte auch nur der Sinne seyn 
können, aber unbestimmt in Ansehung der Art derselben.

4982. M XXIX. XXXIII. Eli 174. 1367. 5

M XXIX. Am Innenrand quer:
Die Vornehmste aller Vernunftwiffenschaften sind Metaphysik und 

Moral, aber jene um dieser willen. Der Nutze derselben ist dialectisch? 
indem Vernunft den dogmatischen Einwürfen der Vernunft etwas ent
gegensetzt, so werden die Gründe der moral ohne Hindernis. io

M XXXIII. Am Entenrand'.
z. E. Man macht die empirische Sätze zu dogmatischen: daß die 

Seele ohne Einstimmung des Körpers nicht denke, in die Einsicht, daß sie 
nicht denken könne? darauf antwortet man aus eben dem ton, daß Viel
leicht der Körper nur das Hülfsmittel wieder die Hindernis desselben i» 
sey. Hiewieder werden wieder Einwürfe und Antworten gemacht? während 
dessen begiebt sich die Vernunft zu ihrer natürlichen Bestimmung. Die 
Antworten müssen nur als retorsionen, aber nicht als dogmatische Sehe 
betrachtet werden.

Die politische Verfassung erlaubt zwangslehren, weil es einerley ist, so 
mit welchem Herzen sie angenommen werden, aber das moralische nicht, 
weil die aufrichtigkeit hier wesentlich ist.

4983. <p2~3. M XXIX.
In der Metaphysik die reine notionen, in der moral die reine idee.

2 diesen? diesem? 25
7 ff., 12 ff. E. hat die Zusammengehörigkeit der beiden Absätze nicht erkannt.

Er setzt den 1. in den Kriticismus, den 2. in den krit. Empirismus. || 8 lec in dia
lektisch unsicher. || 9 den aus die? || dogmatischen?? dogmatische? || Einwürfe? Ein
wurfe? || 10 Am Schluss des Absatzes stehen die Worte: vide pag seqv: IIIlia NB. 
Ihnen entspricht auf M XXXIII vor den Worten z. E- ein zweites NB. || 15 D. h. 30 
Hülfsmittel gegen Hindernisse, die der Körper selbst erst ganz allein geschaffen hat und 
die also zugleich mit der Körperlichkeit wegfallen würden. || 18 Setze? Sahe???



Nr. 4981—4985 (Band XVIII). 51

Die idee in concreto ist das Urbild in rationalem Verstände. Die 
Regel in concreto ist das Beyspiel. Das analogen des Urbildes ist das 
Sinnbild (typus), das des Beyspiels ist Gleichnis. Die tAnnehmung jum] 

Nachahmung des Urbildes ist das Nachbild, die Nachahmung der Regel 
5 ist der Versuch. Die apparentz des [Urbilbes] Nachbildes ist* k ic. Die 

[eige] einstimmige Folge des Urbildes ist das Gegenbild, e. g. der Mensch 
als Ebenbild Gottes, der Unterthan dem Oberherrn gehorsam (sein über
einstimmendes Gegenstük). Vorbild, prognosticon.

*p Das Abbild oder Abbildung, Afterbild, Schattenbild.
io Die idee der Natur und der Sittlichkeit,'

jene ist genetisch, diese exemplarisch.
Die principia vor uns find Regeln.
Bild ([ßrlentn] Anschauung des gegenständes), Urbild, 

Nachbild, Gegenbild, Sinnbild, Vorbild, Schattenbild.
io Das Gegenbild oder Gegenstück correspondirt einem Haupt

bilde.

4984. <f1 2. M XXIX. Eil232. 143.
In der metaphyfic denken und über sie denken ist ein Unterschied; 

das erste thun alle. Einige, an statt über dieselbe zu denken, schwärmen 
io über sie.

Die Mathematik, Physik und Metaphysik, ob sie zwar rational sind, 
enthalten keine dogmata. Physik ist nicht apodiktisch, weil die erste Ur
sachen nur zufällig gegeben sind. Mathematik ist nicht aus Begriffen. 
Metaphysik hat keine obiecte, die a priori gegeben find.

25 4985. <f>3. M XXX. Eli 1225.
Die transscendentalen sähe des reinen Verstandes sind thetisch, wenn 

sie auf die Bedingung der Erscheinung, d. i. der [datorum] conditionen 
der Sinnlichkeit, unter denen das obiect gegeben ist, eingeschränkt sind.

1 in rationalem? im rationalen? || 7 sein (aus seyn)? seyn (aus sein)? || 
80 14ff. Nach Vorbild und Gegenstück, wie es scheint, je ein Punct.

19 Eine statt Einige || 21ff» E. verweist für diesen Absatz auf die Krit. d. 
rein. Vern? 764/.

28 eingeschränkt? eingeschrenkt?
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Wenn fie aber transscendent werden, so find fie antithetisch und geben 
schönen stoss zur sceptischen Methode. Die transscendentale antithetic ist 
aus der Natur der Vernunft selbst und keine zufällige oder willkührliche.

4986. <p*. M XXX. Eli 116.

Das organon der reinen Vernunft ist eine Anleitung, die grenhen » 
und Regeln derselben zu bestimmen. Anstatt doctrin (obiectiv) enthalt fie 
disciplin und zum criterio und norm den canon.

4987. <ps. M XXX. E1169.

Alle Philosophie hat zum obiect die Vernunft: die Maximen, die 
Grenzen und den Zweck. Das übrige ist Vernunftkunst. w

4988. <$?-». M XXX. EII114.

Auf die Logic -er reinen Vernunft, welche blos Critisch ist, folgt 
das organon, welches didaktisch ist, und wodurch nicht blos die Beur
theilung [ge] berichtigt, sondern auch das Verfahren geleitet wird. Es 
enthalt disciplin und canon. Nicht doctrin, weil fie blos negative Lehren is 
enthält.

4989. y2. M XXX. Eli9.

sDass organon ist die praktische Logik.
disciplin ist negativ und männliche Lehre. (Gegen Irrthum.)
doctrin ist positiv und hier Kinderlehre. 20

2 transs:
6 Die Klammern fehlen, || 7 Die disciplin hat also mit den Grentzen, der 

canon mit den Regeln der reinen Vernunft zu thun. Vgl. Rfl. 4858, 4988, 5039, 
sowie X 186.

9 Vernunft. Die 25
Uff« Zu dieser Rfl. vgl, Nr, 4858, 4986, 5039, sowie X 186, || 14f. Nach 

Es enthalt ein Punct,


