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Vorbemerkung zur dritten Auflage 

Seit ihrem Erscheinen im Jahre 1781 zahlt Kants ,,Kritik der 
reinen Vernunft'' zu einem der grundlegenden Werke jedes 
philosophischen Studiums. Ratkes ,,Systematisches Handlexi
kon" zu Kants logischem Hauptwerk erfiillte nicht nur im Jahre 
1929 das Bediirfnis nach einem systematischen Wegweiser zur 
ErschheBung dieses Werkes, sondem gilt bis in die Gegenwart 
als zuverlassiges Hilfsmittel im akademischen Unterricht. Das 
Lexikon kann for samtliche Ausgaben des Kant-Textes herange
zogen werden, die die Seitenzahlung der beiden Originalausga
ben (A 1781, B 1787) im fortlaufenden Text bezeichnen. Damit 
ist es universell anwendbar und bietet eine sachgerechte Ergan
zung zu der von Raymund Schmidt herausgegebenen Ausgabe 
der ,,Kritik der reinen Vernunft'' (PhB 37 a), 3. Auflage 1990. 

Wahrend die Seitenangaben der I. Originalausgabe <lurch ein 
vorgestelltes A gekennzeichnet werden, wird bei der II. Origi
nalausgabe kein Zusatz verwandt. AuBer dieser Ausgabe haben 
die Prolegomena und Kants Logik (Jasche-Logik) eine Beriick
sichtigung im Lexikon gefunden. Der Paragraphenzahlung in 
den Prolegomena wird ein ,,Pr." vorangestellt. Ein nachgestelltes 
A deutet auf eine Anmerkung zum Text hin. Des weiteren 
werden aus Grunden der Raumersparnis abgekiirzte Formulie
rungen des Kantischen Textes benutzt, wortliche Wiedergabe 
des Kant-Textes wird <lurch Anfiihrungszeichen davon abge
setzt. Zusatze des Verfassers stehen in eckigen Klammern. 

Der Verlag 





A 

Ableiten, abgeleitet, Ableltung. 
1. Keine Ableitung philosophischer Lehren aus der Anschauung. 
Die Philosophie muB ,.sich mit diskursiven Urteilen aus bloBen 
Begriffen begniigen" und kann ,.ihre apodiktischen Lehren 
wohl durch Anschauung erlautern, niemals aber daher ab
leiten" Pr. § 7. 
2. Ableitung von Denkfunktionen und anderen Begriffen. 
a) Allgemeines hieriiber s. unter: Kritik der reinen Vernunft. 
b) Hinsichtlich der Apperzeption: die urspriingliche Apperzep

tiori kann von keiner anderen Vorstellung weiter abgeleitet 
werden 132, vgl. 140: empirische Einheit der Apperzep
tion als abgeleitet. 

c) Ableitung der Kategorien s. Kategorie. 
d) Ableitung der ldeen s. ldee. 
e) Pradikabilien als abgeleitete Begriffe s. Pradikabilien. 
f) Ableitung des Besonderen aus dem Allgemeinen s. allge-

mein, Allgemeinheit. 
3. Dem Grundsatz des Widerspruchs darf nichts zuwider sein, 
,.obgleich eben nicht alles daraus abgeleitet werden kann" 
Pr. § 2. 

4. Ableitung hinsichtlich allgemeiner und empirischer Naturge
setu. Die Bedingungen a priori von der Moglichkeit der Er
fahrung sind zugleich die Quellen, ,.aus denen alle allge
meinen Naturgesetze hergeleitet werden miissen" Pr. § 17, 
namlich die Grundsatze des reinen Verstandes. 

Von den Kategorien hangt die Natur, bloB als Natur iiber
haupt, ,.als dem urspriinglichen Grunde ihrer notwendigen 
Gesetzml!.Bigkeit" 165 ab. .,Besondere Gesetze, weil sie em
pirische bestimmte Erscheinungen betreffen, konnen davon 
nicht vollsUndig abgeleitet werden, ob sie gleich alle 
insgesamt unter jenen stehen" 165. 
5. Abkitung der Naturerscheinungen. ,.Keine einzige Bestim
mung, die die Existenz der Dinge betrifft", ist fiir den obersten 
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Grund anzunehmen; es ist der .,Weg zur femeren Ableitung 
offen zu halten" 644, 645, vgl. 643. Nicht irgendeine beliebige 
,.Anstalt und Ordnung" 827 in der Natur darf unter Ober
gehung der Naturursachen einfach aus einer hochsten Ver
nunft abgeleitet werden 723, 827. Aile empirischen Ursachen 
sind abgeleitet, also ihrerseits stets wieder bedingt vgl. 645. Die 
Weltbetrachtung soil .,ein Studium der bloBen Natur durch 
die Vemunft und nicht eine vermessene Ableitung ihrer Er
scheinungen von einer hochsten Vemunft sein" Pr. § 58, vgl. 
Kr. 6oo, 6o5. 6o6, 698, 701, 722. 
6. Ableitungsbegriff in bezug auf Seele und Gott. Man darf nicht 
von einer als existierend angenommenen einfachen denkenden 
Substanz die inneren Erscheinungen ableiten, sondem nach 
der bloBen !dee eines einfachen Wesens iiberhaupt 701. 

Man kann nicht sagen, daB .,ein Urwesen aus viel abgeleite
ten Wesen bestehe, indem ein jedes derselben jenes voraus
setzt ... " 607. Die Materie schickt sich .,nicht zur !dee eines 
notwendigen Wesens als eines Prinzips aller abgeleiteten Ein
heit", weil alle realen Eigenschaften stets abgeleitet, bedingt 
notwendig sind 646. 
7. Ableitung einer Wissenschaft muB aus .,einem einigen ober
sten und inneren Zweck" erfolgen 861. 
8. Ableitung der Moralitiit als GesetzmlU3igkeit kann .,vollig 
a priori aus Prinzipien" stattfinden 86<). 
9. Ableitungsprinzipien bei Hume und Locke. Empirische Ab
leitung der reinen Verstandesbegriffe 5, 19, 20; 127, 128, 793, 
Pr. §§ 5, 27, 29. 
Absolut. 
1. Absolut im Gegensatz zu komparati'1. Das absolut, d. i. in 
aller Beziehung Giiltige ist .,dem bloB komparativ oder in be
sonderer Riicksicht Giiltigen" 382 entgegengesetzt; .,denn 
dieses letztere ist auf Bedingungen restringiert, jenes aber 
gilt ohne Restriktion" 382. 
2. Der Begriff des Absoluten als des Unbedingten s. unbedingt, 
!dee, Antinomie, transz. Dialektik, Paralogismen, Ding an sich. 
3. Absoluter Raum. .,Der Raum, vor alien Dingen, die ihn be
stimmen (erfiiilen oder begrenzen) ... ist unter dem Namen 
des absoluten Raumes nichts anderes, als die bloBe Moglich
keit auBerer Erscheinungen ... " 457 A, also kein an sich 
existierender Gegenstand, s. Raum, Mathematik, Geometrie. 
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4. Absolute Zeit ist kein Gegenstand der Wahrnehmung 262; 
s. Zeit. 
6. Absolutes Objekt, absoluter Gegenstand s. Noumenon, transz. 
Gegenstand, Ding an sich. 
6. Absolutes (letztes) Subjekt fehlt unserer Erkenntnis Pr. § 46; 
s. Subjekt, Substanz. 
7. Absolute Realitiit. Zeit und Raum haben keine absolute 
Realita.t 52, 56, vgl. 70. Die Voraussetzung der absoluten 
Realitll.t der Erscheinungen ist eine .,zwar gemeine, aber be
triigliche Voraussetzung" 564. 
8. Absolute Moglichkeit, die in aller Absicht gttltig ist, ist kein 
blo£!er Verstandesbegriff und kann niemals von empirischem 
Gebrauch sein; dieser Begriff gehort allein der Vernunft an 
285, vgl. 381, 382. 
9. Absolute innere, schlechth.in notwendige Ursache der Dinge 
sucht ,.der gemeinste [naive] Menschensinn" im h0chsten 
Wesen 617, 618, 633 A, vgl. Pr. § 58; die absolute und innere 
Ursache ii.u.6erer und korperlicher Erscheinungen ist uns un
bekannt A 394, vgl. 612ff. 
10. Absolute Einheit und absolute Vollstiindigkeit der Erfahrung. 
Absolute Einheit 700; absolute Vollstii.ndigkeit 524; vgl. 92. 
11. Absolutes Ganze der Erscheinungen, der Erf ahrung ist kein 
Gegenstand der Wahrnehmung 512, ist ,.selbst keine Erfahrung 
und dennoch ein notwendiges Problem fiir die Vernunft" 
Pr. § 40. 
12. Absolute Allgemeinheit (AUgemeingUltigkeit) und Notwen
digkeit sind .,das Charakteristische aller SAtze der Geome
trie" 64; s. allgemein, Allgemeinheit. 
13. Absolute Wahrheit s. Wahrheit vgl. 83, 84. 
14. Absolute Grenze ist im empirischen Regressus, d. i. in der 
Erfahrung nicht anzutreffen 545, vgl. 547; s. Grenze. 
16. Absoluter Anfang. Mit allen moglichen Wahrnehmungen 
bleibt man stets ,.unter Bedingungen" und ,.kommt an nichts 
Unbedingtes" in .,einem absoluten Anfange der Synthesis" 
5n. 
16. Absolute GroPe der Welt; die Welt hat keine absolute 
Gro.6e vgl. 549; s . Welt, Antinoxnie. 
17. Absolut Einfaches ist in der Erfahrung nicht anzuti-effen 
812, A 356; s. einfach. 
18. Absolute Totalitiit der Bedingungen ist in der Erfahrung 
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nicht gegeben; der Regressus bis zum Unbedingten ist auf
gegeben, nicht selber gegeben 526, 527, 536; s. Antinornie, 
!dee, transz. Dialektik. 
19. Absolute Grundkraft; s. Grundkraft vgl. 677, 678. 
20. Absolute Selbsttatigkeit ist der Begriff der Freiheit 446; 
,,absolute Spontaneitat der Ursachen" 474; s. Freiheit. 
21. Das Absolute als bestimmt gedacht. ,.Denn das GroBeste 
und Absolutvollstandige HiBt sich bestimmt denken, weil alle 
restringierenden Bedingungen ... weggelassen werden" 693. 
22. Absolute N otwendigkeit. 
a) Mathematik fiihrt ,.durch und durch apodiktische Ge

wiBheit, d. i. absolute Notwendigkeit bei sich" Pr. § 6. 
b) Moralische Gesetze sind praktische Gesetze, die schlecht

hin notwendig sind 662. 
c) Absolute Na turnotwendigkei t als absolut Erstes der 

Reihe von Bedingungen in Ansehung des Daseins verander
licher Dinge 446; s. Gott, Welt, Antinomie. 

d) Absolute Notwendigkeit eines Dinges im theore
tischen Erkenntnis konnte nur durch Begriffe a priori er
kannt werden 662. 

e) Absolut notwendiges Wesen ist ein reiner Vemunft
begriff, eine bloBe !dee 620; s. Gott. 
Abstrahieren, abstrakt, Abstraktion. 
Abstrahieren = absehen, absondern, abtrennen von Bedingun
gen usw., abziehen. ,,Der Raum ist kein empirischer Begriff, 
der von auBeren Erfahrungen abgezogen worden" 38, d. i. 
abstrahiert oder entlehnt. ,,Die allgemeine Logik abstrahiert . .. 
von allem Inhalt der Erkenntnis . . . und betrachtet nur die 
logische Form im Verhaltnis der Erkenntnisse .. . " 79; in 
abstracto = durch Begriffe 762; vgl. 170, 427, 46. 
Adiquat = vollkommen entsprechend, angemessen, iiber
einstimmend vgl. 365, 384, 674. 
Aequivoca s. generatio aequivoca. 
Xsthetik s. transzendentale Aesthetik. 
Affektion, affizieren. 
1. Affektion, affizieren kein psychologischer V organg oder Zu
stand. [Kant wahlt diese Ausdriicke da, wo er an die gewohn
liche Weltansicht in didaktischer Absicht ankniipft. Affektion, 
kritisch ohne psychologischen oder physiologiscben Neben
sinn, bedeutet nur, daB ein Etwas der auBeren oder inneren 
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Wahrnehmung in das BewuBtsein getreten ist. Art und Her
kunft dieses Etwas sind fiir die Erkenntnislehre gleichgiiltig.] 
2. Affektion, Affiziertwerden hinsichtlich iiuPerer Wahrneh
mung. ,,Die Wirkung eines Gegenstandes auf die Vorstellungs
fahigkeit, sofern wir von demselben affiziert werden, ist Emp
findung". 34, vgl. 33, 61, 522. ,,Aile Anschauungen, als 
sinnlich, beruhen auf Affektionen, die Begriffe aber auf Funk
tionen" 93. 
3. Selbstaffektion [ist die Voraussetzung fur die erkenntnis
mii.Bige Erfassung des Mannigfaltigen der auBeren und der 
inneren Wahrnehmung]. Der Verstand iibt, ,,unter der Be
nennung einer transzendentalen Synthesis der Einbildungs
kraft, diejenige Handlung aufs passive Subjekt . . . aus, wo
von wir mit Recht sagen, daB der innere Sinn dadurch affi
ziert werde" 153; vgl. Bestimmung des inneren Sinnes 150, 
151, 152, 154, 155, 156, Beispiel der Aufmerksamkeit 156, 
157 A; ,,innerlich affiziert werden" 152, 153; vgl. 68, 69 (,,von 
innen"). 
4. Affektion und Form der Anschauung. Die Form der sinn
lichen Anschauung als die Art, ,,wie das Subjekt affiziert 
wird" 129, vgl. 522. 
6 . Affektion durch das transzendentale Objekt. Das unbekannte 
Etwas (Noumenon, transzendentaler Gegenstand), das unseren 
Sinn affiziert (A 358, nichtsinnliche Ursache der Vorstellungen 
522). Die Sinnlichkeit wird von unbekannten Gegenstii.nden 
,.geriihrt" d. i. affiziert Pr. § 36. 
Affinitit. 
1. Als objektiver Grund aller Assoziation. [Damit Erfahrung 
nach bestimmten konstanten Gesetzen moglich sei, muB das 
Mannigfaltige der Anschauung assoziabel sein; s. Assoziation.) 
,.Es muB ... ein objektiver, d. i. vor alien empirischen Ge
setzen der Einbildungskraft a priori einznsehender Grund 
sein, worauf die Moglichkeit, ja sogar die Notwendigkeit eines 
durch alle Erscheinungen sich erstreckenden Gesetzes beruht, 
sie namlich durchgangig als solche Data der Sinne anzusehen, 
welche an sich assoziabel und allgemeinen Regeln einer durch
gangigen Verkniipfung in der Reproduktion unterworfen sind. 
Diesen objektiven Grund aller Assoziation der Erscheinungen 
nenne ich die AffiniU.t derselben" A 122. Diesen Grund 
konnen wir nur in ,.dem Grundsatze von der Einheit der 
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Apperzeption in Ansehung aller Erkenntnisse, die mir ange
horen sollen, antreffen" A 122. Denn dieser Grundsatz eben 
fordert, daB alle Erscheinungen so in das BewuBtsein kommen, 
daB sie zur Einheit der Apperzeption, also aller Erfahrung, 
zusammenstimmen A 122. 

,,Der Grund der Moglichkeit der Assoziation des Mannig
faltigen, sofern er im Objekte liegt, heil3t die Affini tat des 
Mannigfaltigen" A 113. Die empirische Affinitat, d. i. durch
gii.ngige Verkniipfung aller Erscheinungen ist eine bloBe Falge 
der transzendentalen Affinitii.t A 113, 114. (Kritik an Hume 
794). 
2. Gesetz der Aff initiit alter Begriffe, als Gesetz der Kontinui
tat, ,, welches einen kontinuierlichen Dbergang von einer jeden 
Art zu jeder anderen <lurch stufenartiges Wachstum der Ver
schiedenheit gebietet" 685, 686. 
3. Affinitat alles Moglichen durch die ldentitiit des Grundes 
der durchgangigen Bestimmung desselben, s. Ideal der reinen 
Vernunft, vgl. 600 A, 599, 600. 
Affizieren s. Affektion. 
Aggregat. 
Die Verstandeserkenntnisse sind nur ein ,,zufii.lliges" 673 
Aggregat (Summe) von Erkenntnissen, deren systematischen 
Zusammenhang erst die Vernunft fordert und herbeizufiihren 
sucht vgl. 671, 672, 685. Substanzen in Gemeinschaft als 
Aggregat 441. Eine Anzahl von Gegenstanden (Talern) 
als Aggregat 212. Der Raum als Aggregat 439. Aggregation 
und Koalition 201 A; s. System, Reihe, kollektiv, distributiv. 
Akroamatisch. 
Akroamatischer Beweis = diskursiver Beweis aus Begriffen 
(nicht <lurch mathematische Demonstration) 763. 
Akzidenz. 
lnharenz und Subsistenz (substantia et accidens) (106, Kate
gorientafel). Akzidenz und Inharenz bedeuten nicht dasselbe; 
Inhii.renz bedeutet lediglich das Dasein der Akzidenzen 
230. Akzidenzen sind das Wandelbare des Beharrlichen, 
der Substanz als Begriffs 227 des reinen Verstandes; ferner 
heiBen Akzidenzen auch die realen Eigenschaften einer Er
scheinung als der einzelnen empirischen Substanz (phae
nomenon) 227. ,,Die Bestimmungen einer Substanz, die nichts 
anderes sind, als besondere Arten derselben zu existieren, 
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hei6en Akzidenzen. Sie sind jederzeit real ... " 229. ,,Da
her sind alle realen Eigenschaften, dadurch wir Korper erkennen, 
lauter Akzidenzen, sogar die Undurchdringlichkeit ... " Pr. 
§ 46. Das Akzidens kann bezeichnet werden ,,durch die Art, 
wie das Dasein einer Substanz positiv bestimmt ist" 230. 

Akzidenzen einander koordiniert, der Substanz nicht sub
ordiniert 44I; s. Substanz. 
Algebra. 
,,Selbst das Verfahren der Algebra mit ihren Gleichungen ... 
ist zwar keine geometrische, aber doch charakteristische Kon
struktion, in welcher man an den Zeichen die Begriffe, vor
nehmlich von dem Verhil.ltnisse der Gro13en, in der Anschauung 
darlegt ... " 762; vgl. 745 Buchstabenrechnung; s. Arith
metik, Mathematik. 
All, Allheit. 
1: Kategorie der Allheit ist in der Tafel der Kategorien 106 
das dritte Moment der Kategorie der Quantitll.t (Einheit, 
Vielheit, Allheit), gehort zur mathematischen IIO Klasse 
der Kategorien. Allheit (Totalitll.t) ist ,,nichts anderes als die 
Vielheit als Einheit betrachtet" III; vgl. Pr. § 2I. 

2. Allheit und Zahl. Die Zahl gehort zur Kategorie der Allheit 
III, Linsofem als die Zahl eine gewisse jeweilige Allheit von 
irgend beliebigen Einheiten bedeutet]. 
3. All der Realitiit s. Ideal der reinen Vemunft. 
4. All= Weltall. ,,Das All ... in empirischer Bedeutung ist 
jederzeit nur komparativ. Das absolute All der Grol3e (das 
Weltall) ... mit alien Fragen ... geht keine mogliche Erfah
rung etwas an". 5II; s. Welt, Antinomie. 
5. Allheit = uni11ersitas s. universalitas. 
All der Realltiit s. Ideal der reinen Vemunft. 
Allgemeln, Allgemeinheit. 
1. Allgemeine, besondere, einzelne Urteile sind in der logischen 
Tafel der Urteile 95, Pr. § 2I die Momente der Quantitll.t 
der Urteile. Dem allgemeinen Urteil kann das einzelne Urteil 
gleichgesetzt werden g6. 

2. Der empirische Begriff als Allgemeines. Der empirische 
Begriff, wie iiberhaupt jeder Begriff der Erkenntnis, ,,ist seiner 
Form nach jederzeit etwas Allgemeines und was zur Regel 
dient" A 106; der empirische Begriff als ,,Regel der Anschau
ung" A I06; s. Begriff. 
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3. Erkenntnis aus Prinzipien ist diejenige, <lurch welche ,.das 
Besondere im Allgemeinen <lurch Begriffe erkannt wird 357. 
4. Allgemein = allgemeingiiltig, objektivgiiltig. ,,Allgemein", 
,,Allgemeinheit" als Prii.dikate logischer Bedingungen der Er
fahrung bedeuten: allgemeingiiltig, Allgemeingiiltigkeit, ob
jektive Giiltigkeit (vgl. 3, 4). Allgemeinheit = Giiltigkeit als 
,,hinreichend fiir alle Fii.lle" Pr. § 5, also ohne Ausnahme. 
Objektive Giiltigkeit, notwendige Allgemeinheit sind Wechsel
begriffe Pr. § 19. 
5. Allgemeine und besondere Naturgesetze. Die ,,allgemeinen" 
Naturgesetze sind die ,,Grundsii.tze des reinen Verstandes" 
als transzendentallogische Grundvoraussetzungen fiir die be
sonderen, d. i. empirischen Naturgesetze 165, 679, A 125 bis 
128, Pr. § 36, 38; s. Natur, Schematismus, Begriff. 
6. Allgemeines und Besonderes in bezug auf systematische Ein
heit der Natur s. Art, Gattung. 
7. Das Allgemeine und das Besondere in der mathematischen 
Erkenntnis gegeniiber der philosophischen. Die Mathematik 
kann das Allgemeine in concreto - in den einzelnen Anschau
ungen - und <loch a priori erwii.gen, wii.hrend die phitoso
phische Erkenntnis (diskursiv) das Allgemeine in abstracto 
(<lurch Begriffe) betrachten muB 762, 763; vgl. 742, Pr. § 7. 
8. Der Schematismus als Vermittelndes zwischen dem Allge
meinen und Besonderen. Der Schematismus vermittelt zwischen 
den Kategorien als Allgemeinem und dem anschaulich Mannig
faltigen als Besonderem; s. Schematismus. 
9. Allgemeines, Besonderes und Urteilskraft s. transz. Ur
teilskraft. 
10. Allgemeines und Besonderes im apodiktischen und hypo
thetischen Vernunftgebrauch 674, 675; s. Vemunft. 
11. Absolute Allgemeinheit und Notwendigkeit sind ,,das 
Charakteristische aller . Sii.tze der Geometrie" 64. 
12. Allgemeinheit = uni11ersalitas s. letztere. 
Allgemeingfiltigkeit s. allgemein, Allgemeinheit. 
Als ob. 
1. Einheit der Erfahrung, als ob sie absolut sei 700. 
2. Natur-Einheit, als ob entsprossen aus allerhochster Vemunft 
714, 716. 
3. Weltbegriff, als ob die Reihe aller Reihen unendlich 713, 
700. 
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4. Kausalitat und Freiheit, als ob intelligible Ursache 713. 
5. Begriff der Seele, als ob wirkliche selbsta.ndige Intelligenz 
710, 711, 712, einfache Substanz 700. 
6. Gottesbegriff 709, 701, 7o6, 714, 716, 699, 647. Pr. §§ 57, 58. 
7. Praktischer Vernunftgebrauch 421. 
Amphib<-lle. 
Die transzendentale Amphibolie (Verwechslung, 326, MiB
deutung, Zweideutigkeit) der Reflexionsbegriffe beruht auf 
dem Mangel an Unterscheidung zwischen den Begriffen, die 
zum reinen Verstande, und den Begriffen, die zur Sinnlichkeit 
gehoren, zwischen reinem Verstandesobjekt und der Erschei
nung, also zwischen der Erkenntnisart des Verstandes und 
der Anschauung 316, 317, 326, 327. Vor dieser Verwechslung 
soll die auf jene Unterscheidung sich richtende .,transzen
dentale Oberlegung" 317 bewahren, vgl. 325, 319. 

Die Reflexionsbegriffe sind: Einerleiheit und Verschie
denheit, Einstimmung und Widerstreit, das Innere 
und das AuBere, das Bestimmbare und die Bestimmung 
(Materie und Form) 317; s. diese einzelnen Begriffe; trans
zendentale Topik, transz. Ort 324. Kritik an Leibniz 319, 
329, 326ff. 
Amplifizieren = erweitem 186 im Gegensatz zu restring
ieren (einschranken). 
An sich, an sich selbst: 1. wie im gewohnlichen Sinne, 2. ein 
Ding an sich selbst ware ein solches, von welchem behauptet 
werden konnte, es existiere .,ohne Beziehung auf unsere Sinne 
und mogliche Erfahrung" 521, 522; s . Ding an sich. 
Analogie. 
1. Begriff der Analogie in der Mathematik und Philosophie 222. 
2. Analogie und Ahnlichkeit. Analogie bedeutet nicht eine 
unvollkommene Ahnlichkeit zweier Dinge, sondem eine voll
kommene Ahnlichkeit zweier Verhaltnisse zwischen ganz 
unahnlichen Dingen Pr. § 58 und AnD"~rk.; beziiglich 
Gottes, Pr. §§ 58, 59. 
3. SchluP nach der Analogie betr. Hypothese 818, 819; vgl. 
594, 724, 725, 727, 728. 
4. Analogien der Erfahrung s. diese. 
Analogien der Erfahrung 218ff. sind Grundsatze des reinen 
Verstandes, Verstandesregeln der Erfahrung, Regeln der all
gemeinen 220 Zeitbestimmung, unter denen alle empirischen 
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Zeitbestimmungen stehen miissen hinsichtlich des objektiven 
zeitlichen Verhii.ltnisses zwischen den Dingen; diese Grund
sii.tze legen ,,alle reale Verkniipfung in einer Erfahrung iiber
haupt dar" 272; s . Grundsii.tze des reinen Verstandes. 
Analysis, analytisch. 
1. Analysis setzt Synthesis 1>oraus, ,,denn wo der Verstand 
vorher nichts verbunden hat, da kann er auch nichts auf
losen" I30, d . i. analysieren. ,,Vor aller Analysis unserer 
Vorstellungen rniissen diese zuvor gegeben sein ... " Io3 
[durch synthetisches Denken, dem das analytische Denken 
untergeordnet ist]; vgl. 105, I33· 134, I35. I33 A, I34 A. 
2. Analytische Einheit des SelbstbewuPtseins; ldentitii.t des Be
wuPtse.ins. ,.Also nur dadurch, daB ich ein Mannigfaltiges ge
gebener Vorstellungen in einem BewuBtsein verbinden 
kann, ist es moglich, daB ich mir die Identitii.t des Be
wuBtseins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle, d. i. 
die analytische Einheit der Apperzeption ist nur unter der 
Voraussetzung irgendeiner synthetischen moglich" I33: 
vgl. 105, I34· 133 A, 134 A, s. BewuBtsein, Apperzeption, 
Identitii.t. 
3. Analytisches Urteil gegeniiber dem synthetischen; Satz 1>Dm 
Widerspruch; Mathematik. Analytisches Urteil = Urteil durch 
Identitii.t, identisches Urteil Pr.§ 22; vgl. IO . .,Zergliederungen 
der Begriffe, die wir schon von Gegenstii.nden haben" 9 
sind analytische, identische Urteile; vgl. 764, 749. Ein ana
lytisches Urteil ,,bringt den Verstand nicht weiter" 314, 
weil ich ,.bei dem gegebenen Begriffe" bleibe I93. ihn bloB 
erlautere (Erlii.uterungsurteil 9, II), wii.hrend ich im synthe
tischen Urteile aus dem gegebenen Begriffe hinausgehe I93. 
um die Erkenntnis zu erweitern (Erweiterungsurteil, II, 
A 8, I94. 667); vgl. Pr. § 2. 

Der oberste Grundsatz aller analytischen Urteile ist der 
Satz vom Widerspruch 190., s. diesen; vgl. 191, 624 A, Pr. § 2. 

,,Mathematische Urteile sind insgesamt synthetisch" (Pr. 
§ 2); s. Mathematik, synthetisch, vgl. 205. 
4. Analytisches Urteil und Existenzbegriff. Es konnen ,.keine 
Begriffe dem Inhalte nach analytisch entspringen" 103 . 
.,In dem bloBen Begriffe eines Dinges kann gar kein Charakter 
seines Daseins angetroffen werden" 272; vgl. 667, s. Existenz. 
5. Analytische Methode bedeutet - ,.sofern sie der synthe-
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tischen entgegengesetzt ist" - ,.daB man von dem, was ge
sucht wird, als ob es gegeben sei, ausgeht und zu den Be
dingungen aufsteigt, unter denen es allein moglich" Pr. § 5 A; 
analytische Methode ,.konnte besser die regressive Lehrart 
zum Unterschiede von der synthetischen oder progressiven 
heiBen" (ebenda). 
Analytik s. Transzendentale Analytik, Logik. 
Anfang, anfangen. 
I. Zweifache Bedeutung von ,.anfangen": ,.aktiv" und ,.passiv" 
anfangen 483 A. 
2 . Anfang der Erkenntnis. ,.DaB alle unsere Erkenntnis mit 
der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel ... " I 

vgl. 730; s. a priori, Erfahrung, Erkenntnis. 
3. Anfang inbezug auf Zeit, Raum, Welt s. letztere und Anti
nomie; vgl. 455, 482, 550, 478, 511. 
4. Anfang, anfangen, inbezug auf Freiheit, menschliche Hand
lungen s. Freiheit, Charakter, Vernunft; vgl. 561, 562, 569, 
582, Pr. § 53. 
5. Kausalitat, Naturgesetz, subalterner Anfang 472, 474. 
6. Gottesbegriff kein Anfangsprinzip fiir den Regressus, ,,das 
Zuriickgehen zu den Bedingungen des Existierens" 644, vgl. 
722, 701. 
Angeboren. 
Zeit, Raum, Kategorien (auch Ideen vgl. Pr. § 43) sind keine 
als fertig angeborene Vorstellungen, sondern werden erst ,.bei 
Gelegenheit der Erfahrung entwickelt" 91; die sinnlichen 
Eindriicke sind ,.die Gelegenheitsursachen ihrer Erzeugung" 
n8; ,,Keime und Anlagen" 91; vgl. 1, 34 (,,bereit liegen"). 
Animalitiit s. Seele, Paralogismen, vgl. 403, A 384. 
Anlagen s. Naturanlage, angeboren, Idee, Metaphysik. 
Anschauung. 
1. Allgemeines iiber Moglichkeit der Anschauung. ,,Der oberste 
Grundsatz der Moglichkeit aller Anschauung in Beziehung 
auf die Sinnlichkei t ... : daB alles Mannigfaltige derselben 
unter den formalen Bedingungen des Raumes und der Zeit 
stehe" 136. Der oberste Grundsatz der Moglichkeit aller 
Anschauung ,,in Beziehung auf den Verstand ist: daB alles 
Mannigfaltige der Anschauung unter Bedingungen der ur
spriinglich-synthetischen Einheit der Apperzeption stehe" 
136. ,,Die empirische Anschauung ist nur durch die reine 
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(des Raumes und der Zeit) moglich" 206; vgl. 66, 121, 122, 
148, A 127. 
2. Reine Anschauung, formale Anschauung (Mathematik). Die 
reine Anschauung enthii.lt nur die Mannigfaltigkeit a priori 
des Nebeneinander (Raum) und des Nacheinander (Zeit), 
,,welches die Sinnlichkeit in ihrer urspriinglichen Rezeptivitat 
darbietet" A roo; s. a priori, Mannigfaltiges, Zeit, Raum. 

,,Raum und Zeit sind die reinen Formen derselben [An
schauung], Empfindung iiberhaupt die Materie" 60. ,,Diese 
reine Form der Sinnlichkeit wird auch selber reine Anschau
ung heiBen" 34, 35. Anschauung ist reir1, ,,wenn der Vor
stellung keine Empfindung beigemischt ist" 7 4; aber auch 
die reine Anschauung gehort zur ,,sinnlichen" Anschauung 
146, 14 7; s. rein, empirisch, Empfindung. Reine Anschauung 
enthalt ,,nichts als bloBe Verhaltnisse" 66, 67. Nur reine 
Anschauung gibt apodiktische 41, 64 GewiBheit als Erkennt
nisquelle a priori 55 und Grundlage der Mathematik (vgl. 
41, 64); der Mathematik muB reine Anschauung zugrunde 
liegen Pr. § 7. Raum und Zeit sind keine diskursiven Be
griffe, sondern reine Anschauungen 39, 40, 47, 50. ,,An
schauungen iiberhaupt" machen ,,das Feld oder den gesamten 
Gegenstand moglicher Erfahrung aus" A 95. 

[Die bloBen Formen der reinen Anschauung: Raum, Zeit 
entfalten sich in der Bestimmung (affizieren) des inneren 
Sinnes <lurch den Verstand (transz. Synthesis der Einbildungs
kraft 153, 154) zu formalen Anschauungen, d. i. zu synthe
tischen Funktionen; vgl. 136 A, 160 A, 161 A, 155 A, 150). 
3. a) Anschauung und Bewu/Jtsein, Apperzeption. Die syn
thetische Einheit des BewuBtseins ist ,,reine objektive Be
dingung aller Erkenntnis, nicht deren ich bloB selbst bedarf, 
um ein Objekt zu erkennen, sondern unter der jede An
schauung stehen muB, um fiir mich Objekt zu werden ... " 
138. Das anschaulich Mannigfaltige ,,gehort notwendig 
unter die urspriingliche synthetische Einheit der Apperzep
tion, weil <lurch diese die Einheit der Anschauung allein 
moglich ist" 143, weil die Synthesis der Anschauungen sonst 
,,ein Gewiihl von Erscheinungen", ,,gedankenlose Anschauung, 
aber niemals Erkenntnis" sein wiirde A 111, vgl. A 122, A 123; 
s. Apperzeption, BewuBtsein, Wahrnehmung. 
b) Anschauung und Verstand, Denken, Kategorie, Synthesis. 
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[Die Trennung der Anschauung, Sinnlichkeit vom Verstande, 
Denken ist nur methodische Scheidung; Zeit, Raum werden 
in der transz. Logik als synthetische Funktionen der Anschau
ung dargestellt, vgl. 136 A, 160 A, 161 A] ... ,,ohne Funktionen 
des Verstandes konnen allerdings Erscheinungen in der An
schauung gegeben werden" 122, vgl. 12.3; der Verstand ist 
,.selbst kein Vermogen der Anschauungen" 153. ,,Der Ver
stand vermag nichts anzuschauen und die Sinne nichts zu den
ken" 75. Das Mannigfaltige der Anschauung (Materie in 
der Erscheinung 34, 207) wird .,noch vor der Synthesis des 
Verstandes und unabhangig von ihr". gegeben 145, vgl. 122, 
123, 68, 508; Anschauung ist .,diejenige Vorstellung, die 
vor allem Denken gegeben sein kann" 132. Anschauung 
und Kategorie machen .,die Elemente aller unserer Erkenntnis 
aus" 74. Kategorien sind an sich .,Erkenntnisse a priori 
von Gegenstanden einer Anschauung iiberhaupt" 159 vgl. 
74, 75, 304, 309, 314, A 399; s. Kategorie, Synthesis. 
c) Reine Vernunft hat auf Gegenstande .,und deren Anschau
ung keine unmittelbare Beziehung, sondern nur auf den 
Verstand und dessen Urteile ... " 363. 
4. Anschauung und Empfindung, Affektion, W ahrnehmung. 
Vgl. 34, 74, 93, 207, 208, A 120. 
5. Anschauung und Erscheinung, iiuPerer Gegenstand. Vgl. 33, 
34, 47, 59, 206, 209, 355, 457 A, 747, A 381, Pr. § 13 Anm. I. 
6. Anschauung und erkennen, Erkenntnis. .,Durch bloBe An
schauung wird gar nichts gedacht" 309, .,macht gar keine 
Beziehung . . . auf irgendein Objekt aus" 309. .,Aile unsere 
Erkenntnis bezieht sich doch zuletzt auf mogliche Anschau
ungen; denn durch diese allein wird ein Gegenstand gegeben" 
747 . .,Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne 
Begriffe sind blind" 75; vgl. 74, 75, 288, 309; s. Erkenntnis. 
7. Anschauung und Schematismus. Der Schematismus des 
Verstandes geht auf nichts anderes, .,als die Einheit alles 
Mannigfaltigen der Anschauung in dem inneren Sinne und so 
indirekt auf die Einheit der Apperzeption" 185; s. Schema
tismus. 
8. Andere, als des Menschen, m0gliche Anschauung; intellek
tuelle Anschauung (Gott, Urwesen). ,, ... denn man kann von 
der Sinnlichkeit doch nicht behaupten, daB sie die einzige 
mogliche Art der Anschauung sei" 310; vgl. 43, 68, 72, 135, 
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138, 139, 145, 155, 159, 283, 308, 310, 342, A 249, A 252, 
Pr. § 57. 
9. Grenzen der Anschauung, Reichweite der Sinnlichkeit, ldeali
tat. S. Raum, Zeit, Idealitat, Existenz, Wirklichkeit, Realitat, 
Sein, Dasein; vgl. 59, 66, 148, 121, 122, 125. 
JO. Intuition, intuitiv s. diese. 
11. Anschauung und I chbegriff, Selbsterkenntnis, innere An
schauung, s. Ich; vgl. 49, 50, 155, 156, 157, 158, 159. (Im 
praktischen Vernunftgebrauch gilt .,unsere Wirklichkeit be
stimmbar", .,ohne dazu der Bedingungen der empirischen An
schauung zu bediirfen" 430.) 
12. Form und Materie hinsichtlich der Anschauung. ,,Sind 
es ... sinnliche Anschauungen ... , so geht die Form der An
schauung (als eine subjektive Beschaffenheit der Sinnlichkeit) 
vor aller Materie (den Empfindungen), mithin Raum und Zeit 
vor allen Erscheinungen und allen datis der Erfahrung [logisch] 
vorher und macht diese vielmehr allererst moglich" 323, 
vgl. 457 A. 
13. Axiome der Anschauung 202 ff.; s. Grundsatze des reinen 
Verstandes. 
14. Anschauung und der Begriff der Einzigkeit. .,Die Vor
stellung, die nur durch einen einzigen Gegenstand gegeben 
werden kann, ist ... Anschauung" 47, wie Raum und Zeit, 
die Anschauungen und nicht Begriffe sind 39, 47, 50; s. 
einzeln, einzig. 
15. Anschauung und extensive GroPe. ,.Alle Anschauungen 
sind extensive GroBen" 202, in welchen ,.die Vorstellung 
der Teile die Vorstellung des Ganzen moglich macht (und 
also notwendig vor dieser vorhergeht)" 203; vgl. Punkt 13 
oben. 
Anschauungsvermogen s. Vermogen, Anschauung; vgl. 522. 
Anthropologie VIII, 578, Pr. § 60. 
Anthropomorphismus 668, 725, 728; Pr.§§ 57, 58; s. Gott, 
Natur, Zweck, als ob, Analogie. 
Antinomie. 
Antinomie oder ,.Widerstreit der Gesetze der reinen Vernunft" 
434, 435, bedeutet den Zustand ,.der Vernunft" bei ihren 
,.dialektischen Schliissen" 398, in welchem sie versucht, dem 
bloBen Begriff einer absoluten Totalitat der Reihe der Be
dingungen (zu einem empirischen Gegenstand) objektive 
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Realitat zu geben (vgl. 397). Es entstehen dann einander ent
gegengesetzte kontradiktorische Behauptungen, die auf beiden 
Seiten (Thesis, Antithesis) mit ,,ebenso giiltigen und notwen
digen Grunden" 449 beweisbar sinci. 

Jene Behauptungen sind ,,die transzendentalen Grundslitze 
einer vermeinten reinen (rationalen) Kosmologie" 435, und 
das Hauptstiick iiber die Antinomie der reinen Vemunft 
432 ff. stellt diese Grundsii.tze vor Augen, um sie in ihrem 
,,blendenden, aber falschen Scheine darzustellen" 435; es 
sollen die Fragen gelost werden 1. bei welchen Sii.tzen die reine 
Vemunft einer Antinomie unausbleiblich unterworfen sei", 
2. worauf diese Antinomie beruhe, 3. ob dennoch ,,ein Weg 
zur GewiBheit offen bleibe" 449. Die Antinomie oder Anti
thetik 448££. der reinen Vemunft betrifft die ,,Weltbegriffe" 
434, 447, 448, d. i. die transzendentalen Ideen, die auf die 
absolute, vollendete Synthesis der Erscheinungen gehen, deren 
(Synthesis) Totalitat in der Erfahrung nicht anzutreffen ist 
511. Diese Synthesis ist ein Regressus (Riickgang) ·in auf
steigender Reihe 394 von dem Bedingten der Erfahrung zu 
einem Unbedingten 436, 437, 438, 439. Gemii.B den vier 
Kategorien gibt es vier kosmologische Ideen 438 ff., vier 
,,absolute Vollstandigkeiten" 443. 

Die einzelnen Thesen und Antithesen s. 454-489. Die Be
weise fiir Thesis und Antithesis sind wesentlich indirekt ge 
fiihrt, ,,nicht etwa Blendwerke", sondem ,,aus der Natur der 
Sache gezogen" 458, zumal die Vemunft ,,im kontinuierlichen 
Fortgange der empirischen Synthesis notwendig" auf jene 
Ideen gefiihrt wird 490. Bei dogmatischer Auffassung er
weisen sich die Ideen stets zu groB oder zu klein fiir den Ver
stand 514. Die Antinomie bleibt dann unauflosbar, vgl. 
514-517. Der Fehler steckt in den Voraussetzungen 513, 
518, 535. Die ganze Antinomie beruht auf dem dialektischen 
Argument: wenn das Bedingte gegeben ist, so ist auch die 
ganze Reihe aller Bedingungen zum Bedingten gegeben 525; 
aber der Regressus ist nicht in seiner Totalitat gegeben, 
sondem bloB aufgegeben 526, 536, und diese Aufgabe ist 
eine !dee als regulatives Prinzip 536ff. Auflosung der kos
mologischen Ideen: 

I. Das Weltganze betreffend 545££., vgl. Pr. § 52c. 
II. Totalitii.t der Teile betreffend 551££., vgl. Pr. §32c. 
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III. Totalitat der Ableitung der Weltbegebenheiten aus ihren 
Ursachen betreffend 56off., vgl. Pr. §§ 53, 54. 

IV. Totalitat der Abhangigkeit der Erscheinungen ihrem 
Dasein nach iiberhaupt 587ff., vgl. Pr. §§ 53, 54. 

Antithesis = Gegenbehauptung, Negation einer Thesis; s. 
Antinomie. 
Antithetik. 
Thetik ist .,ein jeder lnbegriff dogmatischer Lehren" 448. 
Antithetik ist aber nicht etwa bloB .,dogmatische Behaup
tungen des Gegenteils", sondern .,der Widerstreit der dem 
Scheine nach dogmatischen Erkenntnisse . .. , ohne daB man 
einer vor der anderen einen vorziiglichen Anspruch auf Beifall 
beilegt" 448, vgl. 433, 434, 768; s. Antinomie. 
Antizipation, antizipieren. 
Der Verstand kann a priori niemals mehr leisten, .,als die 
Form einer moglichen Erfahrung iiberhaupt zu antizipieren" 
303. .,Man kann alle Erkenntnis, wodurch ich dasjenige, 
was zur empirischen Erkenntnis gehort, a priori erkennen und 
bestimmen kann, eine Antizipation nennen . .. " 208; aller
dings kann man die Empfindung an sich nicht antizipieren 
208; wohl aber den Begriff des Grades der Empfindung; 
eine solche Vorwegnahme wird im zweiten Grundsatze des 
reinen Verstandes erortert, den .,Antizipationen der Wahr
nehmung" 207££.; s . Grundsatze des r. Verst. 
Apagogiscb. 
Ein apagogischer Beweis ist kein direkter, wie der ostensive 
817, sondern ein solcher, der eine Behauptung dadurch be
weisen will, daB ihr Gegenteil widerlegt wird (vgl. 820); er 
ist mehr eine .,Nothilfe" 818; Ursache seines Gebrauchs 
818, 819; als Blendwerk 821; s. Beweis, ostensiv, Methode, 
Antinomie mit ihrer indirekten Beweisart. 
Apodiktisch. 
1. W orterkliirung: unzweifelhaft gewiB, unbedingt geltend. 
2. Apodiktische Erkenntnis im allgemeinen. Apodiktische Satze 
sind .,mit dem BewuBtsein ihrer Notwendigkeit verbunden" 
41. Erkenntnis a priori apodiktisch gewiB (Pr. III. Teil: 
Wie ist Metaphysik als Wissenschaft moglich ?). 
3. Apodiktisches Urteil. Urteilstafel 95; vgl. 100, 101. 
4. Mathematik fiihrt .,durch und durch apodiktische GewiB
heit, d. i. absolute Notwendigkeit" bei sich Pr. § 6. 
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5. Die Grundsiitze des mathematischen Gebrauchs der kate
gorialen Synthesis sind unmittelbar evident, lauten apodik
tisch 199, vgl. 200, 201. 
6. Apodiktischer und hypothetischer Vernun/tgebrauch 674, 675. 
7. Philosophische Definition (analytisch) kann inbezug auf 
Vollstandigkeit nicht apodiktisch gewiB sein 758; s. Beweis, 
GewiBheit, Evidenz, Mathematik, Definition, Allgemeinheit. 
A posteriori. 
Erkenntnisse a priori sind solche, ,,die schlechterdings von aller 
Erfahrung unabhangig stattfinden" 3, vgl. 4. Erkenntnisse 
a posteriori sind empirische Erkenntnisse, ,,die ihre Quellen .. . 
in der Erfahrung haben" 2, 3, in· ,,sinnlichen Eindriicken" 
l; s. a priori, Erfahrung, empirisch. 
Apperzeption. 
l. [ist kein BewuBtsein, kein psychologisches Vermogen des 
empirischen Subjekts, sondern ein bloBer Geltungsbegriff als 
Inbegriff aller transzendental-logischen Bedingungen a priori 
der Erkenntnis, lediglich der hochste Einheitsbegriff des ganzen 
Vernunft-Systems, fiir die Wechselbeziiglichkeit aller Momente 
a priori der Sinnlichkeit und des Denkens.) 
2. Die transz. Apperzeption als Gattungsbegriff der Kategorien, 
als urspriingliche synthetische Einheit. [Apperzeption kein be
sonderes Erkenntniselement neben den Kategorien, sondern 
nur deren Einheitsbegriff als transz. logischer Einheitsgrund 
der reinen Verstandesgesetze.] 

Durch die Kategorien werden ,,alle Gegenstande in der ab
soluten Einheit der Apperzeption" erkannt A 402. ,,Die 
Apperzeption ist selbst der Grund der Moglichkeit der Kate
gorien ... " A 4or. Die Apperzeption als Grund ,,der Be
griffe der Objekte iiberhaupt" A 106, also der Kategorien; 
andererseits: Einheit der Apperzeption ist nur moglich da
durch, daB alles ,,unter allgemeinen Funktionen der Syn
thesis stehen muB" A III, u2, denn die Einheit der Apper
zeption kann nur ,,in der Synthesis nach Regeln [KategorienJ 
stattfinden" 263; vgl. 377, 378. 

Ursptiingliche synthetische Einheit der Apperzeption s. 
131-135, 133 A, 134 A (,,ich denke", Identitat, analytische, 
synthetische Einheit); 136-139 oberstes Prinzip des Ver
standesgebrauchs; 139, 140 objektive Einheit; 141, 142 Urteil 
und Apperzeption; A II2, A II3, A II4, A 121, A 122, A 123 
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Assoziation, Affinitat; A 125 bis A 128 Natur, Naturgesetz
lichkeit; vgl. A 107, 108 unwandelbares BewuBtsein, Identitat. 
3. Apperzeption und Synthesis. Synthetische urspriingliche 
Einheit der Apperzeption = .,transzendentale Synthesis des 
Mannigfaltigen der Vorstellungen" 157. Einheit der Apper
zeption .,in der Synthesis nach Regeln" 263. .,Einheit der 
Synthesis nach empirischen Begriffen" griindet sich .,auf einen 
transzendentalen Grund der Einheit" A 111 . Apperzeption 
und reine Synthesis der Einbildungskraft A 118, 119, A 130; 
s. Synthesis, Einbildungskra~. 

[Die Einheit der Apperzeption bloB als Einheit ist noch keine 
bestimmende Synthesis, die wesentlich dem Verstande zuge
hort, wenn auch an einigen Stellen die Apperzeption der transz. 
Synthesis gleichgesetzt wird vgl. 157]. 
4. a) Apperzeption und das A priori. .,Ich nenne auch die 
Einheit derselben die transzendentale Einheit des Selbstbe
wuBtseins, um die Moglichkeit der Erkenntnis a priori aus 
ihr zu bezeichnen" 132; s. a priori. 
b) Apperzeption und Verstand, Denken . .,Und so ist die syn
thetische Einheit der Apperzeption der hochste Punkt, an 
dem man allen Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik 
und, nach ihr, die Transzendental-Philosophie heften muB, 
ja dieses Vermogen ist der Verstand selbst" 134 A. Die 
transzendentale Apperzeption bedeutet noch nicht das Denken 
selbst, vielmehr liegt allem Denken die .,notwendige Apper
zeption" zugrunde Pr. § 36. [Die transzendentale Apper
zeption ist nicht ohne weiteres mit dem Verstande identisch, da 
sie als .,BewuBtsein iiberhaupt" Verstand (Kategorien) und Ver
nunft (Ideen) umschlieBt]; s. Verstand, Denken, BewuBtsein. 
5. Apperzeption und Einbildungskraft. .,Diese Apperzeption 
ist es nun, welche zu der reinen Einbildungskraft hinzukommen 
muB, um ihre Funktion intellektuell zu machen" A 124 . 
.,Die Einheit der Apperzeption in Beziehung auf die Syn
thesis der Einbildungskraft ist der Verstand, und eben die
selbe Einheit, bzw. auf die transzendentale Synthesis der 
Einbildungskraft, der reine Verstand" A 119, vgl. 153, 154; 
[also Apperzeption nicht = transzendentale Synthesis der 
Einbildungskraft], vgl. 157. 
6. Subjektive Einheit der Apperzeption, empirische Apperzeption, 
Apperzeption und Anschauung, innerer Sinn. Die transzenden-
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tale Einheit der Apperzeption, als objektive Einheit, ver
einigt die anschaulichen Vorstellungen ,,in einen Begriff vom 
Objekt" 139. Die subjektive Einheit, empiriscbe Einheit 
140 mit subjektiver Giiltigkeit, ist eine ,,Bestimmung des 
inneren Sinnes", ,,dadurch jenes Mannigfaltige der Anschau
ung ... empirisch gegeben wird" 139; vgl. 150, 153, 154 
(Bestimmung des inneren Sinnes). Die empirische Einheit 
von der objektiven Einheit ,,unter gegebenen Bedingungen 
in concreto abgeleitet" 140, ,,jederzeit wandelbar" als em
pirische Apperzeption, innerer Sinn ,,nach den Bestimmungen 
unseres Zdstandes bei der inneren Wahrnehmung" A 107. 
Dem empiriscben BewuBtsein, der empirischen Einheit liegt 
die ,,reine Apperzeption" zugrunde A 116, vgl. A u5; da
her gehort alles ,,mannigfaltige in einer sinnlichen Anschauung 
Gegebene" notwendig unter die urspriingliche synthetische 
Einheit der Apperzeption 143. Synthetische objektive Ein
heit der Apperzeption ist .,so gar nicht einerlei" mit dem 
inneren Sinn 154. Empirisches BewuBtsein A q1 Anm., 
vgl. A 123, 111 (Wahrnehmung). 
7. Apperzeption und Zeit, Raum als synthetische Funktione'n 
s. Zeit, Raum, vgl. 136 A, 160 A, 161 A, A 99, A 100, A 107, 
A 102, A 111. 
8. Analytische und synthetische Einheit der Apperzeption, der 
Satz: ich denke. Die synthetische Einheit der Apperzeption 
ist die transzendentale, urspriingliche Einheit als Moglichkeit, 
Ursprung fur alle Erkenntnisse a priori, vgl. 132, als oberste 
Voraussetzung aller empirischen notwendigen Verkniipfung 
iiberhaupt 134 A. Die analytische Einheit der Apperzeption 
ist nur moglich durch die synthetische Einheit 133, ,,denn 
wo der Verstand vorher nichts verbunden hat, da kann er auch 
nichts auflosen ... " 130. Das: .,ich denke" ist 399 .,ein 
Vehikel", das alle Vorstellungen begleitet, auch die trans
zendentalen 131, 132, vgl. 399. Das: ,,ich denke" als empi
rischer Satz 422 A, 423 A, 400; s. Analysis, analytisch, Begriff, 
Synthesis, synthetisch, Denken; vgl. 157 A. 
9. Identitiit der Apperzeption. [Die Identitat der Apperzep
tion selbst als urspriingliche muB unterschieden werden von 
der Identitat in den Vorstellungen des empirischen BewuBt
seins, der schon abgeleiteten Identitat]. .,Synthetische Ein
heit des Mannigfaltigen der Anschauungen, als a priori ge-
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geben, ist also der Grund der Identitat der Apperzeption 
selbst, die a priori allem meinem bestimmten Denken vorher
geht" 134· Die reine Apperzeption = durchgangige Identitat 
seiner selbst bei allen moglichen Vorstellungen" A u6; 
numerische Identitat A 365, A n3; vgl. A II6; s. Identitat. 
10. Apperzeption und transzendentales Bewu/]tsein. ,,Alles em
pirische BewuJ3tsein hat ... eine notwendige Beziehung auf 
ein transzendentales (vor aller besonderen Erfahrung vorher
gehendes) BewuJ3tsein, namlich <las BewuJ3tsein meiner selbst, 
als die urspriingliche Apperzeption" A II7 Anm.; s. BewuBt
sein, Subjekt, Ich, transzendental. 
11. Apperzeption und Notwendigkeit. ,,Aller Notwendigkeit 
[der Erkenntnisse] liegt jederzeit eine transzendentale Be
dingung zum Grunde" A 106. ,,Der Begriff .. ., der eine 
Notwendigkeit der synthetischen Einheit bei sich ftihrt, 
kann nur ein reiner Verstandesbegriff sein ... " 234; s. Not
wendigkeit, vgl. Pr. §§ 48 A, 5. 
12. Apperzeption und das !ch. ,,Das stehende und bleibende 
Ich" der reinen Apperzeption A 123; aus der Einheit der 
Apperzeption kann nicht auf die einfache Natur einer denken
den Substanz (Seele, Ich) geschlossen werden 812; bloBe 
Vorstellung: Ich transzendentales BewuBtsein A 117 

Anm.; vgl. A 107; s. Ich, Seele. 
13. Apperzeption und Assoziation, Affinitiit s. letztere. 
14. Apperzeption kein Ableitungsprinzip. [Die kritische, trans
zendentale Methode kennt kein hochstes Vernunftprinzip als 
Prinzip der unmittelbaren Ableitung der Erkenntnisfunk
tionen; das kritische Vernunftsystem ist ein System der 
wechselseitigen funktionalen Beziehung aller einzelnen er
kenntnistheoretischen Faktoren]; s. Ableitung. 
Apprehendieren = in das empirische BewuBtsein aufnehmen 
202; s. Apprehension. 
Apprehension. 
1. Apprehension in der 1. und 2. Auflage. Die Apprehension 
als sukzessive, bloB anschauliche, Zusammensetzung eines 
Mannigfaltigen (noch ohne notwendige Verkniipfung) ist in 
der I. Auflage rein und empirisch A 99, 100. Die 2. Auflage 
kennt nur eine empirische Apprehension 160. An die 
Stelle der reinen Apprehension tritt hier die ,,sukzessive 
Synthesis der produktiven Einbildungskraft" vgl. 204. 
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2. Apprehension und die Synthesis a priori hinsichtlich Zeit 
und Raum. Die Vorstellungen des Raumes und der Zeit a 
priori konnen nur <lurch die .,reine Synthesis der Apprehen
sion" erzeugt werden A 99, A 100. 2. Auflage: 136 A, 161, 
162, 161 A, 162 A, 206 (transz. Synthesis). 
3. Apprehension (empirisch) und Zeitfolge. ,,Die Apprehension 
des Mannigfaltigen der Erscheinung ist jederzeit sukzessiv" 
234, vgl. 225, 243, 162. 
4. Apprehension und transzendentale Synthesis (Kategorie). Die 
empirische Apprehension muB ,,der Synthesis der Apper
zeption, welche . . . a priori in der Kategorie enthalten ist, 
notwendig gemaB sein" 162 A, hangt von der transzenden
talen Synthesis ab 164. 
6. Apprehension und Einbildungskraft. Die ,,unmittelbar an 
den Wahrnehmungen ausgeiibte Handlung" der Einbildungs
kraft heiBt Apprehension A 120; s. Einbildungskraft. 
6. Apprehension und Reproduktion ,,unzertrennlich verbunden" 
(A 102); s. Reproduktion. 
7. Apprehension und empirisches BewuPtsein, Wahrnehmung. 
Durch die ,,Synthesis der Apprehension ... Zusammensetzung 
des Mannigfaltigen in einer empirischen Anschauung" wird 
Wahrnehmung, d . i. ,,empirisches BewuBtsein derselben (als 
Erscheinung) moglich" 160, vgl. 162, 163, 207, 208, 209, 210. 
8. Apprehension und Mathematik in ihrer Anwendung auf Er
scheinungen. Was die Mathematik in reinem Gebrauche von 
der .,Synthesis der Raume und Zeiten" beweist, das gilt 
notwendig auch von der Apprehension der Erscheinungen, 
da diese erst <lurch jene Synthesis a priori moglich wird 206, 
vgl. 207, 120, 271, A 128. 
9. Apprehension und Substanzbegriff. Bei der empirischen 
Apprehension kann niemals bestimmt werden, ob das Mannig
faltige ,,zugleich sei oder nacheinander folge, wo an ihr (Er
scheinung] nicht etwas zum Grunde liegt, was jederzeit ist, 
d . i. etwas Bleibendes und Beharrliches" 225; s. Substanz. 
10. Apprehension und Gesetz der Kausalitiit. Bei der empi
rischen Apprehension wird das objektive Zeitverhaltnis der 
einander folgenden Erscheinungen erst bestimmt <lurch den 
reinen Verstandesbegriff (Kategorie) .,des Verhaltnisses der 
Ursache und Wirkung" 234, vgl. 257, 219; s. Kausalitat, 
Ursache, Wechselwirkung. 
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11. Apprehension und intensifle GriiPe. Diejenige GroBe, die 
nur als Einheit apprehendiert wird", heiBt ,,intensive GroBe" 
2rn; s. intensiv, Antizipation, Grundsatze des reinen Ver
standes. 
A priori. 
1. Zweierlei miigliches Verhiiltnis zwischen Gegenstand und Vor
stellung: entweder macht der (dogmatisch, vorausgesetzte) 
Gegenstand die Vorstellung moglich oder die Vorstellung 
(a priori) macht den Gegenstand moglich, seiner logischen 
Form nach, nicht dem Dasein nach 124, 125, 126, 147, A 128, 
vgl. 299, 303; das letztere ist die kritische Auffassung; frei
lich kann der Verstand ,,a priori niemals mehr leisten", ,,als 
die Form einer moglichen Erfahrung iiberhaupt zu antizi
pieren" 303. 
2. A priori kein psychologisches, sondern transzendentallogisches 
Prinzip. [Eine Erkenntnis a priori ist nicht psychologischen 
Ursprungs, wird nicht durch Analyse des Denkens im em
pirischen Subjekt gefunden, sondern durch Analyse der logi
schen Struktur des Gedachten (Wissenschaft); die Er
kenntnisformen a priori liegen logisch, nicht zeitlich jedem 
Erkennen voraus, vgl. l, 2]. Kant betont an vielen Stellen, 
,,daB wir den Dingen a priori alle die Eigenschaften notwendig 
beilegen miissen, die die Bedingungen ausmachen, unter wel
chen wir sie allein denken" 405, vgl. XII, XIII, XIV, XVIII, 
XXIII, 165, 198, 241, A 125, A l26ff. 
3. Erkenntnis a priori nicht angeboren s. angeboren, Gelegen
heitsursachen, vgl. l, u8. 
4. Merkmale der Aprioritat; a priori und Spontaneitat, reine 
Erkenntnisse. Erkenntnisse a priori sind solche, ,.die schlech
terdings von all er Erfahrung unabhii.ngig stattfinden" 3; 
sie sind ,,rein", wenn ihnen ,,gar nichts Empirisches beigemischt 
ist" 3, 34, vgl. 2. Merkmale reiner Erkenntnisse a priori: 
Notwendigkeit, strenge Allgemeinheit 3, 4, 5, vgl. 661, 851, 
A IX. [Aprioritii.t und Spontaneitat sind Wechselbegriffe; 
der Begriff der apriorischen Erkenntnis enthalt schon den 
Begriff des spontanen Denkens in sich; die Ausdriicke: 
apriorisch, Aprioritat finden sich in der Kritik Kants selbst 
nicht], s. rein, Spontaneitii.t. 
5. Synthetische Urteile a priori; analytische Urteile. S. Syn
thesis, synthetisch, Urteil, Mathematik, Grundsatze des reinen 
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Verstandes; die analytischen Urteile werden auch ,,Erkennt
nisse a priori" genannt, ,,wenngleich ihre Begriffe empirisch 
sind" Pr. § 2. 

6. A priori und Empfindung. empirischer lnhalt. An alien 
Erscheinungen ist etwas, ,,was niemals a priori erkannt wird, 
und welches daher auch den eigentlichen Unterschied des 
empirischen von dem Erkenntnis a priori ausmacht, namlich 
die Empfindung (als Materie der Wahmehmung) ... " 208, 
209, vgl. 34, 218; die Vorstellungen a priori bringell den 
Gegenstand nicht ,,dem Dasein nach" 125, nicht den em
pirischen Inhalt hervor, sondem nur die logische Form der 
Erfahrung, vgl. 299, 126, A 127, A 128. A priori und a posteri
ori als Verhaltnis des Allgemeinen zum Besonderen s. Schema
tismus; S. a posteriori, Empfindung, Materie, Wahrnehmung. 
7. A priori des Verstandes als .,Gesetzgebung fiir die N atur". 
S. Natur, Verstand, vgl. 165, 198, 263, 159, A 125, A 126, 
A 127, Pr. §§ 36, 38. 
8. Unmoglichkeit eines Beweises gegen die Moglichkeit synthe
tischer Erkenntnisse a priori (790, 791). 
9. A priori und Moralbegriffe. .,Die obersten Grundsatze 
der Moralitat und die Grundbegriffe derselben" sind eben
falls .,Erkenntnisse a priori" 28, vgl. 835, 834, 869; s. Moral. 
10. A priori und ldee. Ideen gehoren zu den ,.Erkenntnis
quellen a priori" 730; s. !dee. 
11. A priori und Grenzen der Erkenntnis. Alie Erkenntnisse 
a priori, Zeit, Raum, Kategorien, Ideen gelten - als Er
kenntnisse - nur fiir ,,das Feld moglicher Erfahrung" 730, 
vgl. Pr. § 59; s . Erfahrung, Erkenntnis, Verstand, Vemunft, 
Zeit, Raum, Kategorie, !dee. 
Arbitrium = Willkiir; arbitrium brutum, liberum, tierische, 
freie Willkiir 562, 830; s. Charakter, Freiheit, Moral, Wille, 
Willkiir, Sittlichkeit. 
Archetypus (Archetypon). 
Intellectus archetypus = gottlicher, anschauender Verstand, 
<lurch dessen SelbstbewuBtsein zugleich auch alle Gegenstande 
selbst gegeben wiirden 723, 145, 68, 72, 135, 138, 139, 159 ; 
s. ectypus, Verstand, Anschauung, intellektuell. 
Architektonik der reinen Vernunft =.,Kunst des Systems" 
860, ,.Lehre des Scientifischen" [Wissenschaftlichen) 860, 
der systematischen Einheit eines Ganzen einer Erkenntnis; 


