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der Wissensdiaften gewesen war.40) VorstoBend in einen neuen Bereich des 
Denkens, den der Mythologie, wollte er von anderen Geistern dazu Forde 
rung und Kritik erlangen, aber es war mehr noch: da Sdielling seit 1809 
nidcts Entscheidendes mehr veroffentlicht hatte und griibelnd uber seinen 
,,Weltaltern" saB, deren Vollendung nicht gelang, wollte er wenigstens 

durch diese kleine Arbeit Kunde von seinem neuen Wollen geben.41) 

Der folgende Brief ist im Besitz der Staatsbibliothek Munchen. 

Hochverehrter Herr und Freund. 

Ich kann nicht unterlassen, Ihnen, dessen Andenken und dessen Verlust 
fur Midnchen, gerade in der letzten Zeit oft so lebhaft vor meiner Seele 
stand, diese kleine Arbeit zuzusenden. AuBere Veranlassung hat sie aus 
einem Ganzen heraus, mit dem ich mich mehrere Jahre beschiftigte, viel 
leicht noch immer zu fruh, mir entrissen. Ich wage mic4 damit in ein von 

mir noch nie betretenes Gebiet, aus dem heraus mir, ich weiJ3 noch nicht 
ob nicht Saulus inter prophetas entgegenschallen wird. Um so lieber fluchte 
ich damit zu Ihnen, dessen ich mich zwar als meines Lehrers im Griechischen 
ruhmen m6chte, wenn Sie es verstatteten, und dem die Schwadchen meiner 

Kenntnisse nicht erst durch dieses kleine Werk anschaulich werden. Nehmen 
Sie es also mit der gewohn ten Nachsicht und Freundschaft auf - im schlimm 
sten Falle nur als kleines Zeichen meines nie aufhorenden Andenkens. Woll 
ten Sie mir hi er auch Lehrer seyn, mich Ihrer, bestatigenden oder ver 

werfenden, auf jeden Fall unschdtzbaren Bemerkungen wurdigen, so ware 
es selbst mehr, als ich zu hoffen wage. Mit den Gesinnungen unwandelbarez 
Hochachtung Ihr 

ganz ergebenster 
Mi2nchen, d. 15. Oct. 1815. Schelling 

BERICHT UBER DEN MUNCHNER SCHELLING-NACHLASS 
Von Manfred S c h r 6 t e r, Mtinchen 

Die GroBe des Verlustes, den die Sdhellingforschung durch die vollige 
Vernichtung des Mundmner Nacilasses bei dem Brand der Universitat (Luft 
angriffe 11. bis 13. Juli 1944) erlitten hat, kann nur der ermessen, der je 
einen Einblick in diesen aufgehauften Handsciriftenschatz getan hat. Das 

Verdienst seiner wissensdcaftlichen Entdedcung gebuhrt Horst FUHRMANS, 
der im Jahre 1939, wie er mir im Jan. 1940 sdcrieb, zum erstenmal einen Ein 
blidck in die nodc ungeordnete Manuskriptenmasse tun konnte, die seiner 
zeit in einer groBen holzernen Koffertruhe von den Schellingschen Nadc 

40) Jacobs war bei der Neuorganisation der Bayrischen Akademie der Wissenschaften mit 
Schlichtegroll zusammen aus Gotha nach M?nchen gerufen worden; wegen der Animosit?t 
gegen die ?Ausl?nder" verlie? er schon 1810 wieder M?nchen. 

41) Schellings Arbeit hat ihm bei den* meisten weit mehr geschadet als gen?tzt. Mit leisem 
Schrecken sah man, da? er in die Abgr?nde des Mythos hinabstieg und in das Problema 
tische ethymologischer Spielereien. Nur Creuzer stimmte zu. 
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kommen (der Familie Dr. Plitt) bei der Mundhner Universitatsbibliothek 
hinterstellt worden war. FUHRMANS gab im Anhang seines Werks ,,Schel 
lings letzte Philosophie", Berlin 1940, einen ersten kurzen Bericht uber den 
Inhalt dieses Nachlasses, mit dem ihm - wie er in jenem Anhang und 
gleidczeitig in seinem Bericht in Bd. 14, Heft 3 der ,,Blatter fur Deutsche 
Philosophie", 1940 sdcreibt - ,,eine nahere Beschaftigung bisher nicht mog 
lich war". Doch wies er hier bereits auf wichtige Fragen und Aufgaben vor 
allem ffir die Erforschung der Entwidclung von Schellings Spatphilosophie. 

Der Bericht jenes Anhangs1) (Anm. auf S. 307-12. 325-28) bringt eine Auf 
zahlung des damals Vorhandenen. Infolge der Kriegswirren und ihrer Aus 

wirkungen kam ich erst im Sommer 1943 dazu, mich eingehend mit dem 
NadhlaB zu beschdftigen. Ich fand die erwahnte maditige Koffertruhe ge 
borgen im untersten Keller der Universitat und konnte davon Einzelnes auch 
jeweils im Arbeitssaal der Bibliothek einsehen. Nach Hause durfte natur 
gemaB nichts mitgenommen werden. (Heute bereue ich meine Befolgung 
jenes Gebots, da ich sonst wenigstens einige dieser unschatzbaren Original 
blatter ffir die spatere Facsimilereproduktion hatte retten konnen.) Ich 
konnte zunachst die Angaben FUHRMANS bis auf einige nicht aufzufinden 
den Stucke (im Folgenden mit eingeklammerter Titelbezeichnung) im Wesent 
lichen bestatigen. Es waren die Handschriften von 
Schellings Vorlesungen im 

W. 1827/28 (,,Das System der Weltalter") 
S. 1828 (,,Philosophie der Mythologie") 

W. 1828/29 (,,Philosophie der Mythologie") 
S. 1829 (,,Philosophie der Mythologie") 
S. 1830 ,,Einleitung in die Philosophie". S. 1836 .erneut benutzt und 

erganzt. 
W. 1830/31 (,,Philosophie der Mythologie") 

S. 1831 (,Philosophie der Mythologie") 
W. 1831/32 (,,Philosophie der Offenbarung") wiederbenutzt im W. 1838/39. 
W. 1832/33 ,System der positiven Philosophie in seiner Begrundung 

und Ausfiihrung." 
W. 1833/34 ,Geschichte der philosophischen Systeme von Cartesius bis 

auf die gegenwartige Zeit als Ubergang zum System der 
positiven Philosophie". Hievon auch eine Nadischrift. 

W. 1834/35 ,,Begriindung der positiven Philosophie" wiederbenutzt 
W. 1836/37. 

S. 1834 u. S. 1838 (,,Philosophie der Mythologie") 
Ferner fanden sich noch die von FUHRMANS erwahnten (S. 309 seines 

genannten Werks naher analysierten) beiden Nachschriften der Erlanger 
Vorlesung vom W. 1820/21: 

1.,,Initia Philosophiae universae, d. i. Grundzuge oder System der ge 
samten Philosophie von F. W. J. von Sdhelling, nach dessen Vorlesun 

gen, gehalten im W. S. 1820/21, ausgearbeitet von C. E. K. Goring, 
theol. stud." 36 Vorlesungen. 

1) Im wesentlichen wiederholt in H. FUHRMANS Bericht: ?Schellings Nachla?" im III. Jahr 

gang von ?Archiv f?r Philosophie" Stuttgart 1949, S. 92-95. 
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2. ,,Vorlesungen uber das System der Philosophie, gehalten zu Erlangen 
im W. S. 1821 von F. W. J. von Sdielling." 13. Lagen. (Sdcreiber nidct 
,angegeben.) 

AuBerdem (von FUHRMANS nicht erwahnt) war noch vorhanden: 
1. Die vermutlidc erste Niedersdrift der ,,Historisch-kritisdhen Einlei 

tung in die Philosophie der Mythologie" (SW II, 1, IS. 3-252) in 3 ziem 
lich verschiedenen Ausfiihrungen: in 120 Einzelblattern, in 43 Doppel 

blattern, in 7 Heften (Vorlesungen IV-X). 
2.Das fur den Setzer bestimmte Drudkmanuskript der ,,Einleitung in 

die Philosophie der Mythologie, 2. Buci: Philosophisdce Einleitung 
in die Philosophie der Mythologie oder Darstellung der rein ratio 
nalen Philosophie". W6rtlich ubereinstimmend mit SW II, 1, S. 253 
bis 590). 

3. Ein Paket ,,W. 42 Berlin" bezeidmet, ,,Philosoph. Einleitung in die 
Philosophie der Mythologie oder Darstellung der rein rationalen 
Philos." (Ungeordnete Blatter.) 

4. Ein Drudckexemplar von ,,Erster Entwurf eines Systems der Natur 
philosophie". Jena u. Leipzig (mit handschriftl. Eintragen). 1799.2) 

5. Die Georgii'sche Ursdirift der ,,Stuttgarter Privatvorlesungen" (z. T. 
noch verschieden vom Drudc in SW.) 

6. Die Ursdhrift von ,,Clara. Ein Gespradc" (betitelt ,,Der Pfarrer er 
z&hlt"). W6rtlidi ubereinstimmend mit dem Drudc in SW. Beiliegend 
ein Einzelbogen mit der Uberschrift: ,,Der Friihling". Auf der letzten 
Seite Bleistiftnotizen ebenfalls von der Hand Schellings uiber Ge 
danken zur Fortsetzung. (Diesen Bogen hatte idc in Abscirift genom 
men. Er ist mitver6ffentlidct in meiner Neuausgabe der ,,Clara", Mun 
chen 1948, R. Oldenbourg Verl.) 

Mehr als diesem allen galt mein besonderes Interesse dem Teil des Naci 
lasses, der sich auf die ,,W e 1 t a 1 t e r" bezog. Er bestand aus je 2 Korrek 

turabzugen der beiden Weltalter-Drucke von 1811 und 1813 (auf deren Vor 
handensein midc schon H. FUHRMANS in dem erw&hnten Brief aufmerk 
sam gemadct hatte); ferner aus 12 (nur teilweise unvollstandigen) hand 
sdiriftlichen Konzept- und Umarbeitungsvarianten des 1. Budces der Welt 
alter; ferner einem Biindel fragmentarischer Einzelblatter, Vorwort- und 
Einleitungskonzepte; einer Uberleitung und einer Einleitung zu dem (unbe 
kannten) zweiten Buch der Weltalter auf einzelnen Bogen; endlidc auf 4 auf 
einanderfolgenden Bogen: die naturmetaphysischen Anfangsfragmente die 
ses Zweiten Buches selbst. (Unter ,,Bogen" ist hier stets ein 4seitiger, zu 

meist ganz vol1gesdcriebener Foliobogen gemeint.) 

Ordnung und Beaxbeitung dieses ganzen Sdcatzes hatte wohl Jahre er 
fordert. Mir sollte vom Sommer 1943 bis zum Ungliickssommer 44 nur ein 
einziges verbleiben. Die immer kritischer werdende Lage zwang zu immer 
rascherer Evakuierung der Bibliothek. Auch in den unteren G&ngen standen 
schon in langen Reihen die Kisten fur den ndisten Transport bereit, der 
audc die Kellerbest&nde erfassen sollte. Da setzten die croBen Luftanariffe 

2) 3) und 4) erw?hnt FUHRMANS im Bericht von 1949, 4) als ?2. Aufl. der Weltseele?" 
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des 11. bis 13. Juli ein, die den Nordflugel der brennenden Universitat bis 
auf den Grund zerst6rten. Sobald Nachgrabungen auf der Trummerstatte 

moglich waren, ergab sich die traurige Best&tigung: durch die gewaltige 
Brandhitze war der gesamte Kellerinhalt restlos in Asche verwandelt. Nicht 
die geringste Spur von dem vernichteten SchellingnachlaB war ubrig ge 
blieben. 

Ich begann in jenem Sommer 43 zunachst mit der Ordnung und Zusam 
mensetzung der Weltalterdrucke von 1811 und 1813 als dem vorerst wichtig 
sten Objekt fur die Schellingforschung. Bekannt hievon war nur die Notiz 
des Sohnes und Herausgebers Schellings im Band VIII der SW fiber ,das 

mitgeteilte Bruchstuick der Weltalter. Es ist der erste Teil des einst lang er 
warteten Werks, von welchem eine Anzahl Bogen schon Ende des Jahres 
1811 und wieder im Jahre 1813 gedruckt worden sind. Das hier Veroffent 
lichte stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1814 (oder 1815) und ist die 

vollstandigste unter den verschiedenen Uberarbeitungen dieses Teiles der 
Weltalter, die sich unter den Papieren Schellings vorfanden." 

Hier also lagen nun sowohl die beiden Drucke von 1811 und 13, wie die 

- uiberraschend vielen und erstaunlich verschiedenen - Uberarbeitungen, 
aus denen Schellings Sohn ,,die vollstandigste", wie er sagte, fur den Druck 
in den SW ausgewahlt hatte. Die beiden Drucke von 1811 und 13 waren 

nur fur Schelling hergestellte Korrekturabzulge in je zwei Exemplaren, ohne 
Titelseiten und Jahreszahl. Der spatere Druck war daran erkenntlich, daB 
die im fruheren Druck von Schellings Hand eingeschriebenen Korrekturen 
hier vom Setzer bereits ausgefulhrt waren. So konnten aus dem Biindel 
durcheinandergeschobener Bogen und Bogenfragmente eindeutig je zwei, 
im Ganzen vollstandige Exemplare der beiden Drucke ausgesondert werden. 

Der fruhere Druck, auf gelblichem Papier, umfaBte 12 Bogen, der spatere, 
auf gruinlichem Papier und in weit kleinerem Format, urnfaBte 7 Bogen. (Er 
enthielt die Umarbeitung nur der ersten Halfte des fruiheren Druckes.) Viel 
fach waren einzelne Seiten oder Stficke derselben herausgeschnitten, die 
Schelling bei seinen spateren Umarbeitungen in die handschriftlichen Manu 
skripte eingeklebt hatte. Diese Ausschnitte waren in den verschiedenen Um 
arbeitungsmanuskripten vollstandig wieder auffindbar, so daB die beiden 
Drucke von 1811 und 13 luckenlos wieder zusammengestellt werden konn 
ten. Zu beiden Drucken fanden sich glicklicher Weise auch noch gr6Bere 

Teile der mit Schellings Korrekturen versehenen Originalmanuskripte fuir 
den Setzer, deren Text fiber den der Druckbogen hinausreichte, so daB diese 
hiedurch noch weiter erganzt werden konnten. 

Die herausgeschnittenen Fragmente aus den beiden Drucken waren haupt 
sachlich in das umfanglichste der verschiedenen Umarbeitungsmanuskripte 
eingeklebt - es umfaBte 33 Doppelblatter, die samtlich mit dem Vermerk 
,,ULT" versehen waren, aber auch wieder teilweise in den Varianten einer 

vierfachen Umarbeitung vorlagen (mit ULT1 bis ULT4 bezeichnet). Diese 
waren also zweifellos erst nach den Drucken, nach 1813 entstanden. Auch 

sonst wurde aus diesen in die handschriftlichen Texte eingeklebten Stulcken 
des ersten oder auch der beiden Drucke ersichtlich, ob diese Manuskripte 

jeweils nach dem ersten oder auch nach dem zweiten Druck geschrieben wor 
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den sind. Aber audc die spatesten wichen noch von der Fassung des endgul 
gen, d. h. fiir die Ausgabe der SW vom Sohne Schellings gewahlten Druckes 
ab. Ein eigentliches, fhr den Setzer bestimmtes Druckmanuskript (wie die 
fur die beiden Drucke von 1811 und 13 gefundenen Druckmanuskripte), das 

mit der Fassung des Druckes in den SW iibereingestimmt hatte, war im 
Munchner NachlaB nidct vorhanden. So bleibt also unentschieden, ob der 
Sohn und Herausgeber Schellings fur !diesen Druck der SW ein vollstandiges 
und endgultiges Manuskript Schellings beniitzen konnte, oder ob er iselbst 
die Zusammenstellung fuir diesen Druck aus den vorhandenen vielfachen 
Umarbeitungen jener Erstdrucke vorgenommen hat.3) 

Das uberraschende Ergebnis der Durchsicht der Muinchner Manuskripte 
war die Feststellung der vielfachen Verschiedenheit im Einzelnen in all die 
sen Umarbeitungen, Drucken, Entwuirfen und Konzepten, die doch alle nur 
immer das erste Budc der Weltalter betrafen. Diese vielschichtige Hinter 
lassenschaft erweckte den Eindruck, als ob Schelling, zundchst wenigstens, 
nidht sowohl eine einmalige Niederschrift durchkorrigiert sondern immer 
wieder von neuem die Umarbeitung von vorne an neu niedergeschrieben 
habe. Um dieses Chaos von Umarbeitungen in ihrem genetischen Zusam 
menhang und ihrer Aufeinanderfolge zu entwirren, hatte es einer langen 
Untersuchung bedurft. Die drangende Zeit und die immer drohender wer 
dende Unsicherheit geboten, sich zunachst auf das Notwendigste und Wich 
tigste zu beschranken. Dies war die Sicherstellung der beiden Drucke, als 
der authentischen, von Schelling selbst fixierten Stadien seines standig sich 
wandelnden Werks. 

Ich lieB daher von den besden Drucken, in die die ausgeschnittenen 
Stucke lHickenlos wieder eingefugt waren, eine buchstabentreue Maschinen 
abschrift anfertigen (durch eine Sekretarin ides C. H. Beckschen Verlags, Frau 
Dr. H. Dursteler), wahrend idc selbst mir aus dem ManuskriptenstoB fur die 
Entzifferung und eigene Abschrift die mir am kostbarsten scheinenden Proben 
herausgriff. Es waren dies: Das allererste, unvergleichlich lehrreiche Kon 
zeptblatt mit der ersten, fliichtig hingeworfenen Gedankendisposition zu 
den Weltaltern und den ersten tastenden Textanfangen der Ausfuhrung. 
Es waren zwei Bogen, mit A und C bezeichnet; Bogen B fehlte. Sie sind auf 
S. 187-194 des NachlaBbandes meiner Schellingausgabe, ,Die Weltalter. Ur 
fassungen", Munchen 1946, wiedergegeben. Die erste Seite war langsseitig 
umbrochen, auf der linken Halfte staniden untereinander, mit 1 bis 9 nume 
riert, die ersten Dispositionsgedanken, rechts der Anfang des Ausfiihrungs 
versuchs. Freilich kann der Abdruck trotz aller Genauigkeit nur einen schwa 
chen Wiederschein des Originals vermitteln mit all seinen Abbriuchen, 

Durchstreichungen, Neueinsatzen und vielfach neben- und uibereinander lau 
fenden Schichten stanrdiger Anderung - ein formlich plastisches Abbild der 

3) Nach einer brieflichen Mitteilung ist der lange verlagert gewesene Berliner Schelling 
nachla? z. Z. wieder im Literaturarchiv der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin. 

M?glicherweise ist dort noch jenes endg?ltige Druckmanuskript zu finden, da dieser Nach 

la? ebenfalls ?eine Reihe von Entw?rfen der Weltalter" enth?lt. 
Die 11 Kollegnachschriften verschiedener M?nchener Vorlesungen Schellings aus dem Hub. 

Beckers'schen Nachla?, die verlagert waren, befinden sich wieder in der M?nchner Staats 
bibliothek. Sie sind nur teilweise vollst?ndig. 
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unmittelbar aufschiel3enden, sich drangenden und immer wieder spontan 
verbesserten Gedankenkonzeption. 

Sodann zwei Vorwortentwurfe und das Einleitungskonzept zum ersten 
Budc der Weltalter auf einzelnen Bogen (ebenda S. 194-210). Ferner vier be 
sonders bedeutsame Einzelfragmente auf einzelnen, z. T. abgerissenen losen 

Blattern und Bogen (S. 210-215), sowie Proben aus versdciedenen Umarbei 
tungen: die zwei letzten Seiten eines Bogens einer 22 Bogen umfassenden 

und die SchluBseite einer 29 Bogen umfassenden Umarbeitung des Druckes 
von 1811 - mit den ergreifenden, gleidisam atemholend unter die Schlul 
zeilen noch hingeschriebenen Worten: ,,O Vergangenheit, du Abgrund der 

Gedanken!" (S. 216-218.) Endlich Bogen I und II aus Manuskript ULT1 und 
5 Bogen (III-V, VII, VIII) aus Manuskript ULT4 (S. 218-236). Damit war 

wenigstens ein erster Einblick auf das Meer dieser Umarbeitungen gegeben. 
Als fast noch dringlicheres Erfordernis ersciien, alles was an Fragmenten 

von dem ganzlich unbekannten Zweiten Buch der Weltalter aufzufinden war, 
zu bergen. Es waren im Ganzen 8 Bogen: ein vereinzelter, mit XXXVIII be 
zeichnet, der eine UJberleitung zum Buch II enthielt (S. 239-242), 3 zusam 

menhangende Bogen, XXXIa, XXXIb und XXXII bezeidnet, eine Einleitung 
enthaltend (S. 243-255), und endlich 4 aufeinander folgende Bogen, Xa, Xal, 

Xa2 und Xa3 bezeidcnet, mit dem groBen Anfangsfragment des Zweiten 
Buches und seiner Naturmetaphysik (S. 255-272). Zuletzt der erwahnte Ein 
zelbogen zur ,,Clara', mit der Ubersdcrift ,,Anfang des vierten Gespradis. 
Der Friihling' (S. 272-275). - Soweit waren die Absdhiften gediehen, als 
die Vernichtungskatastrophe allen weiteren Planen ein Ende setzte. Das 
Gerettete ist in dem erwahnten NachlaBband gesammelt. 

Als saciliches Ergebnis ware in Kurze festzustellen: Die beiden fruhen 
Drudce von 1811 und 13 sind untereinander weitgehend verschieden und 
beide wiederum weichen wesentlich von der bisher allein bekannten Fas 
sung in den S&mtlichen Werken ab. Der Druck von 1813 ist eine stark ver 
anderte Umarbeitung der ersten Halfte des Druckes von 1811. Nur wenige 
Stellen daraus sind w6rtlich in den spateren Druck der SW ubernommen. 
Die zweite Halfte des Druckes von 1811 ist dagegen nicht mehr zur Umar 
beitung gekommen. Hier liegt also ein neues und bisher unbekanntes Stuick 
der Schellingschen Gedankenarbeit in authentischer, d. h. von ihm selbst 
damals fulr den Druck bestimmter Fassung zum ersten Mal ver6ffentlidit vor. 
Die philosophie- und problemgeschichtliche Verarbeitung, dieses neuen 

Materials der friihen Drucke und der Fragmente, ist bereits in meisterhafter 
Weise von H. FUHRMANS durchgefiihrt worden in seinem eben erschiene 
nen umfassenden Werk ,Schellings Philosophie der Weltalter" (468 S. 
Schwann Verlag, Dusseldorf), das in der Tat in dem ,,System der Weltalter" 
das ganze Gedankengebaude rekonstruiert, das Sdielling scilieBlich unfertig 
zurudckgelassen hat. Das Bild von Schellings Entwicilung wird dadurch um 
vieles klarer und vor allem einheitlicher als bisher.*) Fuhrmans entscheidende 

*) Mit Recht erw?hnt Fuhrmans (Anm. S. 272 und 365), welch ??berraschende 

Kl?rung" viele Aussagen der Weltalterfassung der SW heute durch die nun 

ver?ffentlichten fr?heren Entw?rfe finden, aus denen sie (? von wem? ?) 
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Leistun,g zur Klarung und Richtigstellung unserer Kenntnis von Schellings 
Philosophie gerade in ihrem zentralen Knotenpunkt kann fuiglich mit der 
Diltheys in seiner ,,Jugendgeschidite Hegels" verglichen werden, die da 
mals als Fruclt seiner und H. Nohls Durcharbeitung der Jugendschriften 
Hegels heranreifen konnte. Beide Male handelt es sidc um eine vertiefte 
Erkenntnis der umstrittenen und eigenartigen Beziehung des deutschen Idea 
lismus zum Christentum. Fuhrmans Werk wird eine neue Phase der Schel 
lingforschung in Bezug auf den inneren WandlungsprozeB des Idealismus 
eroffnen und bestatigt die Bemerkung seines Berichts von 1949, daB durch 
den NachlaBband von dem Munchner Schellingnachlal3 - wenigistens hinsicht 

lich der ,,Weltalter" - dodh ,,das Wesentliche gerettet sein diirfte". 
Schwerer wiegt, wie jener Bericht mit Recht hervorhebt, der Miinchner 

Verlust fuir die analoge Aufgabe bei Schellings Spatphilosophie, der ja schon 
Fuhrmans friiheres Werk ,,Schellings letzte Philosophie" (Berlin 1940) ge 
widmet war. Hier bleibt vor allem der Verlust der Vorlesungsmanuskripte 
vom Wintersemester 1827/28, 1832/33 und 1834/35, sowie der beiden Er 
langer Kollegnachschriften unersetzlich. 

Nach einer Hinsidht aber reicht auch das Wenige aus, das im NachlaB 
band gerettet wurde: um eine Ahnung zu erwecken von der mensdhlichen 
Bedeutung, die dieser Einblick in das Ringen eines der grbBten philosophi 
schen Genien urm sein nie vollendetes Werk gewalhrt. Je mehr man sich 
in Einzelheiten vertieft, um so erstaunlicher wird diese anhaltende, immer 
neu einsetzende, rastlose Gedankenarbeit um die gleichen Probleme in 
immer wieder verlbesserten Fassungen und Anlaufen. Vergleicht man z. B. 
die Fassung im spatesten, nadc den Drucken gesdcriebenen Manuskript 
ULT4 (Bogen VII und VIII, im NachlaBlband S. 230-36) mit dem entsprechen 
den Text der Samtlichen Werke (Bd. VIII S. 243-253), so zeigt sic, daB wohl 

einige Stucke, gleichsam kleine Inseln aus dem Manuskripttext im Druck der 
SW wiederkehren, doch in anderer Anordnung und an-derem Zusammenhang. 
Der SW-Druck kann keineswegs schon aus dem Manuskripttext hervor 
gegangen sein, sondern erst aus einer noch spateren (vielleicht noch auf 
findbaren) Umarbeitung. Jahrelang muB diese Kraft stetiger Umbildung der 
einmal ergriffenen Aufgabe in Sdielling lebendig und frudhtbar geblieben 
sein, ohne zu ermiiden oder zu erstarren, um diese fast unbegreifliche Fuille 
von Manuskripten gleidhsam wie ein FluBgeschiebe aufzusciichten, ohne daB 
der Aribeitsstrom das Ziel, dem er zustrebte, die Vollendung des Werkes 
je hatte erreichen konnen. Schreibt er doch noch 1819, acht Jahre nach dem 

ersten Druck von 1811, an den schwedischen Dichter Atterbom, der nach 

den ,,Weltaltern" gefragt hatte: 

??bernommen wurden, dort aber eine v?llig andere Stelle hatten!" Vgl. auch 

die Anm. S. 327/28 in Fuhrmans fr?herem Werk ?Schellings letzte Philoso 

phie", mit der Vermutung, da? Schellings Sohn als Herausgeber eigenm?ch 

tige, nicht immer gl?ckliche Eingriffe bzw. Zusammenf?gungen (so im Band 

X der SW) vorgenommen habe. Die Frage bleibt offen, wie weit dies auch 

f?r die Weltalterfassung der SW gelten k?nnte, solange nicht das authen 

tische Setzermanuskript f?r sie gefunden ist. 
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,Wenn ich bisher gezogert und mich selbst nicht habe iiberwinden kon 
nen, auch nur die letzte Hand anzulegen, so war es hauptsachlidc, weil ici 
noch immer fiihlte, das Ganze nicht so ganz und vollig nadh meinem Sinn 
ausfuhren zu konnen, als ich wollte. Wenn ich von dieser eigensinnigen 
Forderung abging, konnte ich das Werk langst in die Welt sdcicken. Aber 
es war doch billig, einmal audh bloB auf die eigene Genugthuung zu sehen, 
und was kann man am Ende fur ein hoheres Glick begehren, als nur s i c h 

ganz auszusprechen? Niemand geht so rein durch seine Zeit, daB sie ihm 
nicht viel anhangt, was seinem eigentlichen Wesen gar nicht angehort. 
Diese Schlacken wegzulautern, sich von allem Fremden, Hemmenden loszu 
machen und so in vollige Freiheit zu setzen, ist eigentlich das Schwere, und 
indes das Positive meines Werkes mit Leichtigkeit und gleichsam im selig 
sten Genusse schnell und fertig sich bildete, hat jenes negative Gesch&ft 

mich Jahre gekostet und nicht wenig Muhe. Denn immer blieb nodc etwas 
Storendes zuruick, das meinem Ideal eines durchaus inbefangenen, in Stoff 
und Form lautern, und, daB idh so sage, allgemein menschlichen Werks ent 
gegen war und es kostete Arbeit, dies zu entdecken. Nun ist aber audc dies 
iiberwunden. Ici stehe auf dem Punkte, wo ich stehen wollte, und es ge 
h6ren nur noch wenige von Zerstreuung und andrem Gescdkft freie Stun 
den dazu, um das Ganze vollig zu meiner eigenen Genugthuung zu beenden. 
Ich stehe jetzt auf dem Punkt, nach dem ich immer gestrebt". 

Kuno Fischer, der diesen aufschluBreichen Brief in seinem Schellingwerk 
(S. 165) gleichfalls zitiert, nennt ihn ,das Hamletgestandnis eines Zwiespalts 
zwischen ihm und dem Werk, woran er aus inneren Skrupeln nidct wagt, 

die entscheidende und vollendende Hand zu legen". Wir glauben heute tie 
fer zu sehen als Fischer, wenn er von ,,Selbsttauschung" spricht - denn die 

Umarbeitungen zeigen den inneren WandlungsprozeB, der notwendig und 
unaufh6rlich der Vertiefung des Problems zudrangte zur scilieBlidhen vollen 
Umfassung und Einbeziehung audi der religi6sen Losung. Darum eben unter 
blieb schon die Umarbeitung jener erwahnten zweiten Halfte des Erst 
druckes von 1811, in der bereits die metaphysischen Prinzipien in ihrer inne 
ren Beziehung in die trinitarisdie Fassung des religionsmetaphysisdc ge 

wendeten Problems iibergehen - zu dem (Vater-Sohn)Verhiltnis der gott 
lichen Personen. 

Die Fortsetzung der Umarbeitung jenes friiheren Druckes in die abstrak 
tere Spdtform - (wie unsere Einleitung des NachlaBbande; S. LII f. aus 
fiihrt) - hatte nur wieder die erreidite Ansciauung der gottlichen Person 
lichkeit und personalen Dreiheit zu einem Begriffssdhematismus verblassen 
lassen, oder aber in das selbstindige Reich der Religionsphilosophie und 

Religionsmetaphysik einmuinden miissen - und dies ist ja das groBe Thema 
der ganzen Sdhellingschen Altersphilosophie, die sich unmittelbar an die 

Weltalter anschlieBt! Weil diese neue Aufgabe iibermiActig in ihm empor 
drangte, darum war es ihm unm6glidh, die Weltalter in der versuditen, rein 
abstrakten Art wirklich zu beenden. Darum stodcte die Umarbeitung an 
jener Stelle und darum 6chlieBt audi der Drudc der SW die lange Reihe 
der Umarbeitungen mit einem (philosophiegeschiictlidcen) KompromiB. Die 
fruihe Fassung jedoch endet noch: ,,So also haben wir nadi Kraften zu zei 
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gen versucht, wie jenes uralte Reich der Vergangenheit durch eine hohere 
Kraft immer mehr verdrungen und bis zur Gestalt der gegenwartigen Welt 
entwickelt werde . . . Ja wohl ist die Sch6pfung nur durch einen EntschluB 

Gottes, aber 'dieser EntschluB ist ein ewiger, nie aufh6render; noch immer 
wird die Selbstheit des ewigen Vaters uiberwunden in Liebe und 6ffnet sich 
und flieBt uber ins Geschopf. Jeder Tag verkuindiget aufs Neue diesen Sieg, 
und jede Nacht erneuert dies Wunder". 

Diese Religionsmetaphysik des Zweiten und Dritten Buches aber, des 
,,Sohnes" und des ,,Geistes", der gegenwartigen und der zukuinftigen Welt 

zeit, hat Schelling nicht mehr in der philosophischen Form der Weltalter 
ausgesprochen, denn fur die Metaphysik ist es ein unerreichbares Ziel, 
selbst zur Religion zu werden. Er hat sie in neuer, unermudlicher Arbeit 
in seinen Altersvorlesungen uber die Philosophie der Mythologie und Offen 

barung zu der begriffenen Phanomenologie der Mythen und Religionen ge 
wandelt, zu dem Entwicklungsgang des ,theogonischen Prozesses", der den 
mythischen und religiosen Erinnerungsschatz der Menschheit aufnimmt und 
tiefsinnig in den eigenen Versudc einordnet, Welt un,d Gottheit zu erkennen. 

Als Torso blieb so hinter ihm die ganze Masse der versuchten Umar 
beitungen, einschlieBlich audc der beiden fruihen Drucke, als ein Trummer 
feld zuruck, auf das er bis zu seinem Tode niemand einen Blick gestattet 
hat. Es blieb vor der Welt verborgen. Unwillkurlich steigt hier die Erinne 
rung an ein groBeres tragisches Beispiel auf: an die Florentiner Werkstatt 

Michelangelos, die auch zu dessen Lebzeiten fuir jedermann verschlossen 
war. Nach seinem Tode erst entdeckte man in ihr die gigantischen Blocke 
mit den unfertig gebliebenen, nodc halb vom Stein umschlossenen Sklaven 
statuen des Juliusgrabdenkmals, von dem die Welt erst nur die einzige 
romische Statue des Moses zu Gesicht bekommen hatte, indes der Meister 
an den Sarkophagfiguren der Mediceergraber meiBelte. In diese hatte sich 
das kiinstlerische Formproblem des fruheren Werks auf neuer, hoherer 
Ebene umgesetzt und damit jenes altere Werk zum Torso werden lassen, 
dessen Fragmente dem sich wandelnden Kunstler belanglos wurden. 

Ahnlich mochte - ohne daB hier der Vergleich zu ubertreiben ware 

der greise Schelling im Ringen mit den neu sich turmenden Aufgaben seiner 
Altersphilosophie der Mythologie und Offenbarung auf die verblichenen 
Manuskripte seiner ,Weltalter' zuruckgeblickt haben. - Die uns erst heute 

ermoglichte Uberschau uber das Ganze dieses rastlosen Prozesses erweckt 

Empfindungen, wie sie auch Dilthey einmal ausspradc, der die Versenkung 
in die Alterswerke Schellings mit dem abendlichen Blick auf den schon 

nachtdunkelnden Ozean verglich, der ins Unendliche verflielBt und unauf 

h6rlich aus der Tiefe wogend wandernde Wellengebirge aufwirft - fluctuat 

nec mergitur. 
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