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DIE WIEDERGEWINNUNG DER LEBENSWELT 

O. Einleitcrng: Propadecrtik zur Wiedergewinnong eirles Standpur~ktes 
der Initiutive 

Geht man von der nicht zuletzt seit Kant gleichsam klassisch zu 
nennenden Einteilung der Philosophie in theoretische und praktische 
Philosophie aus, so lasst sich in allgemeiner Hinsicht sagen: Die theore- 
tische Philosophie nimmt vornehmlich die Quellen, den Umfang und 
die Grenzen des Wissens in den Blick, um die aus der kritischen Anal- 
yse gewonnenen Einsichten nicht zuletzt fur eine Wissenschaftskritik 
fruchtbar machen zu konnen. Zwar sind die Einsichten der theoreti- 
schen Philosophie unverzichtbar fur die epistemologische Fundierung 
praktischer Fragestellungen, sie verhindern aber auch, dass sich rein an 
natunvissenschaftlichen Methoden orientierte Wissenschaften zum In- 
begriff einer ,,Wissenschaft vom Menschen" erheben. Dabei kommt der 
Praktischen Philosophie allerdings die weiterfuhrende Aufgabe zu, die 
grundsatzlichen Sinnfragen des Lebens systematisch zu behandeln und 
die Auswirkungen dieser Fragen fur die Lebensfuhrung herauszustel- 
len. 

In einer Moderne, die weitgehend durch die Stichworte 
7 Individualisierung', ,Pluralisierung' und ,SakularisierungG charakteri- 
siert wird, - wobei auch diese Stichworte gegenwartig einer Revision 
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unterzogen werden -, konnen normative Antworten auf die Frage nach 
ckr gelingenden Lebensfuhrung kaum mehr uberzeugen. Vielmehr gilt 
es, Frage und Suche als einen offenen Prozess zu begreifen. Denn aus 
der Spannung zwischen der Idealitat des Glucks und der Realitat des 
Unglucks heraus entstehen allererst die Fragen der Menschheit nach 
den Moglichkeiten gelingender Lebensfuhrung. 

Hinter allem wissenschaftlichen Ringen um rationale und okonomi- 
sche Durchsichtigkeit inmitten einer pluralistischen Gesellschaft zeigt 
sich, dass in den abendlandischen Kulturen die Frage nach dem gelin- 
genden Leben insbesondere auf ein technisch gewordenes Verstandnis 
von Leben zuruckweist. Mit der modemen Technik potenzieren sich 
nicht nur die Moglichkeiten des Umgang mit der Lebenswelt, vielmehr 
wird der Umgang mit der Natur, mit dem Mitmenschen und mit sich 
selbst durch ein weitgehend an der (klassischen) Physik orientiertes 
wissenschaftliches Verstandnis beherrscht, wie im Folgenden exempla- 
risch an den Grundbegriffen Raum, Zeit und Kausalitat verdeutlicht 
werden soll. 

Dabei geht es nicht nur um eine Selbstkritik der Geistes- und Kul- 
tunvissenschaften, sondem insbesondere um die Bewertung der Erfa- 
hrungsquellen, die sich aus einem durch die wissenschaftlich- 
technischen Paradigmen von Raum, Zeit und Kausalitat ausgerichteten 
Verstehen von Welt ergibt: 1 .  Da Raum, Zeit und Kausalitat in den na- 
turwissenschaftlich orientierten Wissenschaften immer schon messbar 
und erschlossen scheinen, wird der Zugang zu den Erfahrungsquellen 
der Lebenswelt durch die wissenschaftlich-technischen Paradigmen er- 
setzt. 2. Die Erfahrungsquellen der Lebenswelt werden in der wissen- 
schaftlichen Reflexion zu nachtraglichen Organen der Bestatigung einer 
immer schon vermessenen und vorberechneten Welt, wobei der Erfa- 
hrungswert der Quellen gleichzeitig abgewertet wird. 

Diese Ersetzung und Abwertung bei gleichzeitiger Reduktion einer 
lebensweltlichen Eigenstandigkeit der AuBenwelt auf die Moglichkei- 
ten der Vermessung fuhrt letztlich zu dem, was man als ,objektivistisch 
verbramten Subjektivismus' bezeichnen konnte, der - unter dem ver- 
meintlichen Sigel der Objektivitat - der Bereitstellung und dem Verfu- 
gbarmachen von Welt dient. Die Eigenstandigkeit, die hinter den nun 
formalisierten Begriffen Raum, Zeit und Kausalitat steht, wird dabei 
subjektiviert: Nur noch als formale Begriffe werden sie fur einen Er- 
kenntnisapparat zugelassen, der sie ebenso technisch aufnimmt, wie er 
selbst technisch aufgebaut ist. 



Die Wiedergewinnung cler Lebenswelt 19 

Die Entwicklung der Grundbegriffe Raum, Zeit und Kausalitat hin 
zu ihrer formalen Gestalt fuhrt also nicht lediglich zu einer Technifizie- 
rung der Erkenntnis und des Umgangs mit der Welt, sondern im glei- 
chen Mal3 zu einer Abwertung der Lebenswelt. Davon ist nicht nur das 
wissenschaftliche Verstandnis von Welt betroffen, sondern ebenso das 
Handeln des Menschen. Denn, unabhangig von der Tatsache, dass die 
Wissenschaft das Handeln des Menschen insgesamt zutiefst bestimmen 
vermag, findet Handeln immer in einer Welt statt und ist verstehender 
Umgang mit der Welt. 

Fur die Praktische Philosophie stellt sich mit der Frage nach der 
Moglichkeit gelingender Lebensfuhrung insofern zuerst die Aufgabe, 
das lebensweltliche Vorverstandnis von Raum, Zeit und Kausalitat frei- 
zulegen, damit die Lebenswelt aus ihren eigenen Erfahrungsquellen he- 
raus begriffen werden kann. Diese Leistung ist eine propadeutische, 
denn eine Freilegung der Lebenswelt und ihrer Quellen ist eine unver- 
zichtbare Voraussetzung fur die Behandlung derjenigen Fragen, die 
sich nicht nur an das Leben uberhaupt, sondern an das Leben in der 
Welt richten. Hierbei gilt es, ein ursprungliches Verstandnis aus dem 
wissenschaftlich-technischen Verstandnis herauszupraparieren, um eine 
offene und nicht lediglich durch Technik vorbestimmte Haltung zur 
Welt einnehmen zu konnen. Die Propadeutik kritisiert im Ruckgang auf 
die Erfahrungsquellen der Lebenswelt die technisch bestimmten Fe- 
ststellungen, die bereits als vonvissenschaftliche Haltungen zur Welt 
eben diese Welt in negativer Weise bewerten. Indem sie den B!ick auf 
die Weltoffenheit des Menschen lenkt, nimmt sie diese negative Ein- 
stellung zuruck, offnet und wertet die Welt dabei wieder auf. Damit 
wird das Feld der Handlung von dem Standpunkt der Initiative und von 
seinen eigenen und spezifischen Fragestellungen her erschlieflbar. 

1 .  Raum als Kategorie der Harzdl~lng 

1.1. Das Problem eines Zuganges zum Raum 

Die Lebenswelt ist die Welt, die uns umgibt, die Welt, in der wir le- 
ben und die nach ganz bestimmten Dimensionen, die es noch genauer 
herauszustellen gilt, ausgerichtet und eingerichtet ist. Der menschliche 
Leib enveist sich dabei als der Ausgangspunkt hinsichtlich dei. Orien- 
tierung des Raumes, der vom Leib-Subjekt ausgehend erschlossen und 
eingerichtet wird. Die Bezogenheit auf das Subjekt zielt dabei nicht auf 
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einen wie auch immer gearteten abstrakten raum-zeitlichen ,Korperl, 
sondern auf den konkreten Leib als erlebten Leib-Raum. Von diesem 
Leib-Raum zu unterscheiden ist der geometrische Raum, der - una- 
bhangig vom Leib-Subjekt - aus einem eigenen idealen Zentrum heraus 
entworfen und konstruiert wird. 

Diese Unterscheidung zwischen dem Raum der Lebenswelt und dem 
geometrischen Raum erscheint zunachst unproblematisch und keines- 
wegs dafur verantwortlich zu machen, gar eine ,Krise des Bewusst- 
seins' auszulosen, - ware diese Unterscheidung nicht schon das Ergeb- 
nis einer kritischen Reflexion. 

In Die Krisis der europaisclzen Wissensclzafren bringt Husserl das 
zugrundeliegende Problem auf den Punkt, wenn er feststellt, dass wir 
gleichzeitig zwei grundsatzliche Erfahrungen von Raum haben, zwi- 
schen denen wir zumeist keine klare Trennung mehr vollziehen, son- 
dern infolge der Mathematisierung des Raumes den geometrischen 
Rauni mit dem Raum der Lebenswelt identifizieren.1 Um diese Venve- 
chslung zurucknehmen zu konnen, ist es notwendig, nach der Beschaf- 
fenheit des geometrischen Raumes zu fragen, um ihn vom Raum der 
Lebenswelt unterscheiden zu konnen. Grundlegend hierfur ist die Ein- 
sicht, dass es hinsichtlich des geometrischen Raumes nicht um Ausrich- 
tung leiblicher Orientierung geht, sondern um ,,Exaktheitb'1 im Sinne 
des Ideal methodisch eindeutiger Bestimmbarkeit. Aufgrund der Ideali- 
sierung der Korpenvelt und der Vermessung von Raum und Zeit ent- 
steht ,,allererst eine objektive Welt im eigentlichen SinneU.3 Denn die 
durch Mathematisierung vermessene und bereitgestellte Welt enveist 
sich als ,,eine unendliche Totalitat von methodisch und ganz allgemein 
f i r  jedermann eindeutig bestimmbaren idealen Gegenstandlichkeiten".4 
Obwohl wir also von objektiver und damit empirischer Gegenstand- 
lichkeit sprechen, handelt es sich letztlich dennoch um eine ideale Ge- 
genstandlichkeit, wobei die erlebten Welten an diese ideale Welt ange- 

1 ,,So alltaglich vertraut ist der Wechsel zwischen apriorischer Theorie und Empi- 
rie. da8 wir gewohnlich geneigt sind, Raum und Raumgestalten, uber welche die Geo- 
metrie spricht, von Raum und Raumgestalten der Ertàhrungswirklichkeit nicht zu 
scheiden, als ob es einerlei ware". Husserl, Edmund: Die Krisis der europaixhen Wis- 
.sen.tcl~aftrn ~ l n d  di<, trctns:enclentale Phcinomenologie. In: Husserliana. Edmund Hus- 
serl, ~ è s a m m e l t e  Werke. Bd. VI, Freiburg l Munchen '1976, S. 21. 

7 - Husserl, E., Die Krisis der es~ropaiscken Wissenschcifren, a.a.O., S. 24. 
3 Husserl, E.. Die Krisis der europaischen Wissensclluften, a.a.O., S. 30. 
4 Husserl, E., Die Krisis der ewopciischen Wissen~ckqften, a.a.0.. S. 30. 
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nahert und in ihrem Verhaltnis zu der idealen Welt eingeschatzt und ei- 
gestuft werden. Es ist jene objektiv-mathematisierte Welt, der sich alles 
andere annahem und an der sich alles messen lassen muss. 

Husserls Untersuchungen hinsichtlich der Geometrisierung des 
Raumes, der Annaherung an Limesgestalten und der Arithmetisierung 
des Raumes zeigen deutlich, wie es zu einer volligen Mathematisierung 
der Lebenswelt und damit zur Auflosung ihrer eigenstandigen Sinnge- 
halte kommt.5 Die Folge ist die Auflosung der ursprunglichen Fulle und 
des urspriinglichen Sinns der Lebenswelt in reine Zahlenverhaltnisse. 
Der mathematisierte Raum und der Raum der Lebenswelt stehen sich 
dabei nicht differenziert gegenuber, sondern sind in einem ,,invarianten 
allgemeinen SeinsstilL'6 vermischt. Dieser ,SeinsstilG bestimmt die Art 
und Weise, wie wir die Welt zu verstehen haben - namlich als Zahlen- 
gebilde und physikalische GroBen. Die ganze Welt der Erfahrung - der 
des Raumes, der Zeit und des Grundes - wird durch die Idealisierung 
einem einzigen ,einsstilG bzw. genauer: Verstehensstil unterstellt, wobei 
der gesamten Erfahrung eine allgemeine Hypothese zugrunde gelegt 
wird, dass sie namlich schon vor aller Erfahrung messbar und bere- 
chenbar sei. Damit einhergehend offnet sich die Erfassung der Welt, 
geht uber bestimmte Verstehenshorizonte hinaus in einen prinzipiell 
unendlich geoffneten Horizont hinein. Dieser unendlich offene Verste- 
henshorizont, zu dem die Form der Raum-Zeit und die Kausalitat als 
universeller Verstehensstil gehort, impliziert, ,,dal3 die anschauliche 
Welt nur als Welt im endlos o~eileiz Hori~ont anschaulich sein kann6'.7 
Erfahrung ist infolge des antizipatorischen Seinsstils nur eine Bestati- 
gung des schon Gewussten, wobei sich der Verstehenshorizont ins 
prinzipiell Unendliche offnet: Welt wird zum Welt-Raum. Wird dabei 
der Raum der Lebenswelt wie ein mathematisch offener Welt-Raum 
verstanden und behandelt, dann verschwinden seine eigenen Horizonte: 
Der Lebens-Raum wird zum leeren Raum. 

1.2. Wiedergewinnung der Horizonte des Lebens-Raumes 

Gewiss kann man das von der Mathematik und der Geometrie ge- 
pragte Verstehen von Welt hinsichtlich eines Verstehens der Leben- 

Ausfuhrlich hierzu: Gratzel, S.: Rnrrm-Zeit-Kn~rsalim. Propiicle~rrik cler Prcrkri- 
schen Pkilosophie. London 2008, S. 33-44. 

6 Husserl, E.: Die Krisis der rrrropaischen Wissensclicrfien. a.a.O., S. 3 3 .  
Husserl, E.: Die Krisis der e~rropuischen Wi.s.sen.schqften, a.a.0.. S. 34. 
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swelt als destruktiv ausweisen.8 Uns sol1 es jedoch darum gehen, die 
eigenen Horizonte der Lebenswelt herauszuheben, um die Quellen f i r  
die Raumerfahrung zu erschlieBen und fur den wissenschaftlichen Zu- 
gang zu offnen. 

In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Lebenswelt viele Ho- 
rizonte aufweist: Horizonte des eigenen Umfeldes und der eigenen 
Umwelt.9 Der Lebens-Raum aber konstituiert sich, dies zeigen die A- 
nalysen der Existenzphilosophie und der neuen Phanomenologie, insbe- 
sondere im Wohnen. Er beginnt mit dem Zimmer, in dem ich wohne, 
dehnt sich uber die Wohnung, in der ich lebe, aus auf das Haus, das die 
Wohnung birgt, bis hin zu der Landschaft, die wiederum das Haus um- 
gibt. Diese Welten haben eigene, unterscheidbare und fur sich bestim- 
mbare Horizonte, die die eigene Bedeutsamkeit an den umgebenden 
Raum weiterreichen: vom Zimmer zum Haus zur Landschaft. Obwohl 
sie sich hierbei immer weiter offnen, behalten sie fur den Erlebenden 
bzw. das Subjekt dieser Umwelt ihre Eigenheit und Geschlossenheit. 
Umgekehrt empfangen die Raume durch die Umgebung ihre Atmo- 
sphare und damit auch eine Veranderung ihrer eigenen Bedeutsamkeit. 
Horizonte der Lebenswelt sind insofern Schwellen des Austausches. 

In diesem Zusammenhang lassen m e i  grundsatzliche Bestimmun- 
gen des lebensweltlichen Raumes aufzeigen: Das ErschlieBen der Welt 
von innen nach auBen und das VerschlieBen von innen gegen auBen, 
wobei letzteres kein hermetisches Abriegeln meint, sondern im Sinne 
der ,UmfriedungG zu verstehen ist. 

Insbesondere Heidegger fuhrt uns in seinen Analysen auf die Be- 
stimmung des ErschlieBens der Welt von innen nach auBen. Die Raum- 
lichkeit der Lebenswelt fasst er dabei zunachst unter den Begriff des 
,In-Seins'lo. Das ,In-Sein' ist kein abstraktes geometrisches Erfassen, 

8 Vgl. hierzu insbesondere Henry, M.: Die Barbnrei. Eine phanomenologische Kul- 
rwkritik. Freiburg 1 Munchen 1994. 

9 Im Zentrum des lebensweltlichen Raumes steht der Leib, der seine Grenzen und 
Horizonte im so genannten ,Korperschemag hat, das eine primare Raum-Erfahrung an- 
zeigt. Das ,KorperschemaC ist die priniare Erfahrung eines Raumes und wirkt in dieser 
Funktion grundsatzlich an der Ausrichtung des Lebens-Raumes mit. Vgl. hierzu: Ja- 
spers, Karl: Allgemeine Psyhopathologie. Berlin u.a. '1973, hier insb. 1 .  Teil, jj 3, S. 
74-78 u. Gratzel, S.: Die philosophische Entdeckung des Leibes. Stuttgart 1989, S. 
180-1 84. 

10 "Das In-Sein meint so wenig ein raumliches ,IneinanderG Vorhandener, als , in '  
ursprunglich gar keine raumliche Beziehung der genannten Art bedeutet; ,in' stammt 
von innan-, wohnen, habitare, sich aufhalten; ,an' bedeutet, ich bin gewohnt, vertraut 
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sondern vielmehr ein Verstehen, welches fur Heidegger ein Wohnen, 
ein Sich-Aufhalten, einen Aufenthalt meint. Im ,In-Sein' - im Unter- 
schied zur mathematischen Verrnessung, die nur ein bloBes Vorhanden- 
sein berechnet - haben wir mit dern Raum zugleich ein Verhaltnis und 
einen Umgang, es fordert zum Umgang, zur Pflege und zum Besorgen 
auf; dern ,In-Sein' eignet somit eine ethische Dimension.. Das ,In-Sein' 
stellt lebensweltlich fundamentale Bezuge zu dern Raum her, in dern 
wir leben. Wir existieren also nicht einfach in einer Welt, sondern wir 
be-wohnen diese Welt.11 

Nicht nur die Art und Weise, wie wir das ,In-Sein' im Wohnen und 
der Gewohnheit bedeutsam werden lassen - namlich als ,BesorgenC -. 
sondern auch Heideggers Ausfuhrungen zur ,EntfernungC, zum Chara- 
kter der ,Ausrichtung', zur ,Einraumung6 und zur ,EntweltlichungL lie- 
fern uns im Zusammenhang rnit dern ErschlieBen der Welt die Krite- 
rien, die erkennen lassen, wie wir wohnen und wie also ein Raum zur 
Wohnung, zum bewohnten und gewohnten Aufenthaltsort, wird.12 
Durch die ErschlieBung wird ein eigener Bereich abgegrenzt, eine Wo- 
hnung bereitet. 

Um die zweite Bestimmung des lebensweltlichen Raumes als eines 
gleichzeitigen VerschlieBens deutlich machen zu konnen, wenden wir 
uns kurz Hermann Schmitz und seinem groB angelegten Svstem der- 
Philosoplziel3 zu. Zunachst aber ist festzuhalten: Ein ~ o h n - ~ a u m  kann 
nicht im Sinne eines bloBen Behalters verstanden werden, sondern stellt 
vielmehr einen Raum dar, der in Interaktion mit dern umgebenden 
Raum steht. Durch die Interaktion werden Atmospharen und damit ein 
eigenes Klima erzeugt. Das Innere eines Raumes hat sich gegenuber 

mit, ich pflege etwas; es hat die Bedeutung von colo im Sinne von habito und diligo. 
Dieses Seiende, dem das In-Sein in dieser Bedeutung zugehort, kennzeichnen wir als 
das Seiende, das ich je selbst bin". Heidegger, Martin: Sein ~ r n d  Zeit. Tubingen '"1977. 
S. 54. 

1 1  Heidegger ist dabei nicht entgangen, dass das ,In-Sein' im Hinblick auf das Be- 
sorgen auch defiziente Modi mit einschlieBt, also auch einen Mangel ausdrucken kann: 
,,Weisen des Besorgens sind auch die defizienten Modi des Unterlassens, Versaumens, 
Verzichtens, Ausruhens. alle Modi des .Nur noch' in Bezug auf'die Moglichkeiten des 
Besorgens" Heidegger: Sein ~ r n d  Zeit ,  a.a.0.. S. 57. 

12 Ausfiihrlich hierzu: Gratzel: Ra~rm-Zeir-Kn~r.scilirnt, a.a.O., S. 49-62 u. S. 80-83. 
13 Schmitz, H., Swtern d e r  Philosopliie, 10 Teilbde, Bonn 2005. Schmitz hat sich 

unter anderem mit dem weitgehend unbeachteten Problem der .Umfriedung' beschaf- 
tigt, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. 
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dem AuBen zu bewahren und wird dabei mit bedrohlichen Atmospha- 
ren und Stimmungen konfrontiert. 

Wir konnen an dieser Stelle die wichtigen Ergebnisse der Phanome- 
nologie von H. Schmitz zur ,Objektivitat der Gefuhle' nur andeuten.14 
Fur unseren Zusammenhang gilt es festzuhalten, dass Raume in erster 
Linie Gefuhls- und Stimmungsraume sind, deren Spannung von der 
Beziehung des Leibes zu einer Umgebung bestimmt ist. Die Gefuhle 
insgesamt erstrecken sich von den konkreten leiblichen Affekten des 
Schmerzes, die ausschlieBlich auf den Leib und auf die Dauer der lei- 
blichen Affektion reduziert sind, hin zu den vagen Stimmungen der 
Verzweiflung und Zufriedenheit, die nicht im oder am Leib verortet 
werden konnen und auch eine unbestimmte Dauer haben. Alle Gefuhle 
aber bestimmen Innenraume als Intimbereiche, die eine Beziehung zu 
einem AuBen haben. Gefuhle sind die Stimmung und Spannung des 
Verhaltnisses von Leib und Umgebung. Dieses Verhaltnis bedarf ge- 
maB Schmitz einer ,Umfriedung6 im Sinne eines Filters, einer Schleuse 
bzw. eines ubergangs. 

Steht der Begriff der ,EntfernungG im Sinne Heideggers als generel- 
ler Titel fur die Nahe oder das Verfugbarmachen von Welt, so Iasst nun 
der Begriff der ,UmfriedungC bei Schmitz die eigene Zone zwischen 
Innen und AuBen erkennen. Dieser ubergangsbereich zwischen Innen 
und AuBen ist gerade fur das Bewohnbar-Machen des Raumes von Be- 
deutung. Jede Wohnung braucht einen solchen Zwischen-Raum des 
~bergangs,  um das Wohnen behaglich zu machen. Dieser Ubergang 
kann z.B. der Hausflur sein. Er wirkt wie ein Filter, der das AuBen in 
nicht mehr bedrohlicher Weise zulasst und hereinlasst. Wir mussen mit 
Schmitz das Wohnen also als eine Vermittlung von Innen nach auBen 
verstehen.15 

Um die Bedeutung der ~bergange  im Hinblick auf die Horizonte 
des Lebens-Raumes genauer verdeutlichen zu konnen, mussen wir uns 

14 Ausfuhrlich hierzu: Gratzel S.: Raum-Zeir-Kar<saliriir, a.a.0.. S. S. 63-69. 
15 ,,Wohnen ist ... ein Verfugen uber Atmospharisches, sofem ihm durch eine Um- 

friedung ein Spielraum gewahrt wird; daher ist . . . die Wohnung ,ein geschutzter Raum, 
in dem der Mensch dank der filtemden Umfriedung die Gelegenheit hat, sich mit den 
abgriindigen Erregungen zu arrangieren, indem er sie in einer Hinsicht zuchtet, in einer 
anderen dampfi und so im gunstigsten Fall fur ein schonendes, aber auch intensives und 
nuancenreiches Klima des Gefuhls sorgt'. . . . Wenn . . . die Umfriedung uberflutet, 
bricht die Wohnung daher zusammen, nicht anders, als bei schockartigem Durchbruch 
des Erschrenkens". Schmitz, H.: Das Gorrlicke 11nd der Raum. Bonn 1977, S. 258-259. 
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- im Anschluss an die Phanomenologie von H. Schmitz - kurz der Zu- 
sammensetzung der Innenraum-Erfahrung zuwenden. Es zeigt sich, 
dass Innenraume synasthetisch aufgebaut sind, d.h. es kommt zu einem 
Zusammenspiel verschiedener Sinne bei der Raum-Erfahrung. Der 
Raum wird nicht lediglich optisch erfasst, sondern auch akustisch, 
thermisch, taktil und schlieBlich auch motorisch. Alle Sinne tragen zur 
Erfahrung der Dimensionalitat des Raumes bei und bestimmen den 
Raum in seiner eigenen Ausrichtung. Weiterhin zeigt die Untersuchung 
der Gefuhlskultur des Wohnens, dass klare und definierte Raume als 
Wohnraume ungemutlich sind. Die Gemutlichkeit eines Wohn-Raumes 
hangt maBgeblich damit zusammen, dass die Raum-Grenzen nicht deut- 
lich zu erfassen sind, tendenziell also eine Auflosung der Raum- 
Grenzen stattfindet. Nur dadurch kann sich das AuBen dem Inneren na- 
hern, angefugt und eingegliedert werden. 

Die Bedeutung der ,ubergange6 fur die Gefuhlskultur des Wohnens 
lasst sich nun negativ an dem von H. Schmitz gegebenen Beispiel der 
angstauslosenden Abenddammerung verdeutlichen.16 Wir haben es hier 
mit einer Auflosung der Grenzen und insofern mit einer schleichenden 
Ablosung des Vertrauten von der Umgebung zu tun. Durch sie ist die 
Gefahr des Einbruchs unheimlicher Atmospharen - und damit auch die 
Gefahr einer ~ b e r f l u t u n ~  der Umfriedung des Wohn-Raumes - von 
auBen her gegeben. Sie fuhrt zu dem beklemmenden Gefuhl des Verlu- 
stes von Raum-Sicherheit. Die Begtfindung der Angst liegt dabei im 
Zusammenhang synasthetisch verstandener Raume, die in ihrer Erfa- 
hrungsgesamtheit den ~ b e r g a n g  manifestieren. Bei den Synasthesien 
haben wir es also nicht lediglich mit einzelnen Erfahrungsquellen zu 
tun, sondern mit dem Zusammenspiel aller Erfahrungsquellen. 

Was hier bereits angedeutet wird, ist die raum-zeitliche Bestimmung 
des Erfahrungs-Raumes. Wie das Beispiel der Dammerungsangst zeigt, 
kann der Erfahrungs-Raum nicht nur raumlich verstanden werden, er 
hat auch in den Synasthesien eine zeitliche Komponente. Auch die 
synasthetischen Gegebenheiten greifen nicht bloB auf raumliche, son- 
dern auf zeit-raumliche Erfahrungsquellen zuruck. 

' 6  ,,Die zur Angst herausfordernden Qualitaten der Dammerung sind am Morgen 
ebenso gegenwartig wie am Abend; aber am Abend kommt das spezifisch Beklemmen- 
de hinm, dal3 die Entfiemdung des Umgebenden, die den Weiteraum artikuliert, durch 
schleichende Ablosung des selbstverstandlich vertrauten entsteht". Schmitz. H.: Systetn 
der Philosopkie. Bd. 3 Der Raum, 1. Teil Der leibliclw Rn~tm.  Bonn 2005, S. 164-1 65. 
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~bergange  lassen dabei nicht nur die Schwellen erkennbar werden, 
sondern zeigen auch Formen des Umgangs mit den Grenzen und Mar- 
kierungen der Lebenswelt und ihres Zuganges. Insbesondere die ethno- 
logischen Untersuchungen der so genannten ,ubergangsritenG17 zeigen 
die Trennung, die Wandlung und die Angliederung als raum-zeitliche 
Vorgange wie sie auch die Bedeutung lebensweltlicher Grenzen von 
Raum und Zeit aufzeigen: Diese Grenzen sind nicht fest verschlossen, 
wie der geometrische Raum und die chronologische Zeit, vielmehr wei- 
sen sie die fur die Lebenswelt typische Durchlassigkeit auf. Diese Of- 
fenheit gilt fur den Raum und seine Stimmung und Atmosphare, sie gilt 
aber auch fur die Zeit und sie gilt nicht zuletzt auch fur das existenzielle 
Verstehen unseres Daseins. 

2 .  Zeit nls Kutegorie der Hundluizg 

Wenn wir uns nun der lebensweltlichen Zeiterfahrung zuwenden, 
dann gilt es, die physikalisch gemessene und chronologisch erfasste 
Zeit von der erlebten Zeit zu differenzieren. Dabei haben wir nicht nur 
die Gegenwart als Erfahrungsquelle zu berticksichtigen, sondern wir 
mussen uns den Erfahrungsquellen der Erinnerung und der Envartung 
zuwenden, die uns mit Vergangenheit und Zukunft konfrontieren. 

Insbesondere Husserl hat sich mit der Erinnerung auseinanderge- 
setzt. Er kommt dabei u.a. zu dem wichtigen Ergebnis, dass nicht nur 
die Ereignisse allein, sondern auch die Erinnerungen einer permanenten 
Veranderung untenvorfen sind, weil auch Erinnerungen flieBen und da- 
bei ein stetes Schichten darstellen.is Es ist also nicht so, dass man ein 
bestimmtes Ereignis durch haufiges Erinnern in seiner Originalitat fe- 
stigen wurde. 

 ber diese wichtige Einsicht Husserls hinausfuhrend mussen wir 
uns allerdings daniber bewusst sein, dass wir es bei Erinnerungen an 

17 Vgl. hierzu insbesondere: Van Gennep, A.: Ubergangsriten. Frankfurt a. M./New 
York 1999. 

IX ,,Die Erinnerung ist in einem bestandigen FluB, weil das BewuBtseinsleben in be- 
standigem FluB ist; und nicht nur Glied an Glied in der Kette sich tzgt. Vielmehr wirkt 
jedes Neue zuruck auf das Alte. seine vonvartsgehende Intention erfullt sich und be- 
stimnit sich dabei. und das gibt der Reproduktion eine bestimmte Farbung. Hier zeigt 
sich also eine ri priori notwendige Ruckwirkung". Husserl, Edmund: Zwr Pknnomeno- 
logie cles inneren Zeitbeiv~@seiiis ( 3893-1 9 17). In: Husserliana. Husserl E., Gesatn- 
nielre Werke,  Band X .  Den Haag 1966, S. 54. 
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vergangene Ereignisse nicht mit Fakten zu tun haben, sondern mit Ge- 
schichten. Waren erinnerte Ereignisse bloBe Fakten, dann konnten sich 
diese Ereignisse durch die Erinnerung nicht verandern, sondern blieben 
- ahnlich der elektronischen Speicherung von Daten - im Idealfall un- 
verandert. Erinnerungen aber modifizieren Ereignisse, weil diese erle- 
bten Ereignisse selbst bereits Geschichten sind, deren Erfahrung - wie 
im Falle der Synasthesien - ganz unterschiedlich sein kann. Halten wir 
also zunachst fest: Nur als Geschichten und mit Geschichten konnen 
Zeitfelder wachsen.19 

Im Hinblick auf die Erfahrungsquelle der Erwartung ist wiederum 
Heideggers Einsicht fur uns wichtig, dass der Raum, wie wir ihn erfah- 
ren, grundlegend von unserer Zeiterfahrung abhangt und unsere Raum- 
Erfahrung bestimmt.10 Schauen wir uns namlich die Zeitspanne an, aus 
der heraus der Mensch sein Verstandnis zieht, dann nehmen wir seine 
Lebens-Zeit in den Blick, die sich von seiner Geburt bis zu seinem Tod 
erstreckt und gelangen so zu dem Verstandnis der Zeit als Zeit-Feld, 
bzw. genauer: als Zeit-Raum. Der verstehende Bezug innerhalb der 
Grenzpunkte ist ein indirekter, denn wir haben kein unmittelbares Wis- 
sen von Geburt und Tod. Alles, was wir bedenken, ist dennoch auf die- 
se Endpunkte hin ausgerichtet. Doch wir erleben die Zeit, genauso wie 
den Raum, immer mit einer bestimmten Umgebung, die uber die Hori- 
zonte von Geburt und Tod hinausgeht. Auch wenn wir die Zeit vor un- 
serer Geburt und nach unserem Tod nicht kennen, so wird diese Zeit in 
unserem Nachdenken dartiber dennoch als das Unheimliche real und 
bestimmt sogar unser Raumverstandnis. Das Unheimliche des raumli- 
chen AuBen resultiert also aus dem Unheimlichen des zeitlichen AuBen. 
Die Grundstimmungen, etwa der Zufriedenheit oder der Verzweiflung, 
die sich im Rahmen der Phanomenologie des Raumes zeigen, sind we- 
sentlich von dem Zeitverstandnis und dessen Horizonten her bestimmt, 
griinden also in einem grundsatzlichen zeitlichen Gestimmtsein, das die 
Beziehung zu den Grenzen unseres Lebens unterhalt. 

Hier eroffnet sich also eine der Erfahrungsquellen von Zeit: namlich 
unser Zeitverstandnis von den absoluten Grenzpunkten unserer Exi- 
stenz, die durch das Gestimmtsein des Verstehens deutlich wird. Denn, 

19 Ausfuhrlich hierzu: Gratzel S.: Raum-Zeit-Kr~usnlitat, a.a.O., S. S. 91-95, 
'0 Zum Zeitbegriff Heideggers ausfuhrlich: Gratzel S.: Ru~lrn-Zeir-Ka~t.snlitiit, 

a.a.0.. S. S. 95-120. 
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wie Heidegger deutlich macht, ,,Verstehen ist immer gestimmtes",~l 
wobei das Gestimmtsein als fundamentales Phanomen der Zeiterfa- 
hrung bzw. als ,,Existenzial"?? zu sehen ist. Durch die Stimmung und 
ihren Bezug zu Anfang und Ende erkennen wir unser ,Da', bzw. die 
Faktizitat unseres Daseins, vom Anfang her in die Welt geworfen und 
vom Ende her aus der Welt herausgerissen zu sein. Wir entwerfen uns 
aus der Situation des ,GeworfenseinsC in einen konkreten Lebensplan 
hinein und mussen uns dabei wiederum an dem Ende orientieren. Der 
Sinn dessen, was erschlossen wird, bezieht also im Entwurf das ,Ge- 
worfensein' auf die auBerste Grenze. Dieses An-die-Grenze-StoBen gibt 
dem Sinnbezug eine eigenartige Ruckwirkung und bewirkt die primare 
Reflexion des eigenen Daseins. 

Bereits hier erkennen wir, dass solche Sinnbezuge immer an einer 
Lebensgeschichte ausgerichtet sind. Der Sinn kann nur biographisch 
erschlossen werden. Es gibt keinen Sinn zwischen bloBen Vorkom- 
innissen, wenn sie nicht im Rahmen eines Lebensentwurfes auftauchen 
oder eigebunden werden. Beim Verstehen werden gerade solche Sin- 
nstrukturen erfasst. Verstehen hat immer einen lebensgeschichtlichen 
Hintergrund und meint das Einordnen in den Zeitzusammenhang. Die 
,Sorgec ist deshalb auch fur Heidegger die umfassende Verstehensform: 
sie fasst Geworfenheit, Entwurf und Sinn zusammen und meint das 
strukturierte Woraufhin in seiner Gesamtheit.23 

Wie aus den ~ b e r l e ~ u n g e n  von Husserl und Heidegger hervorgeht, 
erweist sich die lebensweltliche Zeit als eingespannt in die beiden Ho- 
rizonte der Erinnerung samt deren Moditikationen einerseits und der 
auf die Endlichkeit ausgerichteten Erwartung andererseits. Ihr bestim- 
mender Faktor besteht in dieser Spannung. Die chronologische Zeit bil- 
det diese Erfahrung nur abstrakt, stellt eine Festlegung dar und ist ein 
~bereinkommen von bestimmten Einteilungen. Zwar vermag sie den 
auBeren Rahmen abzugeben, aber sie sagt uberhaupt nichts aus uber die 
erlebte Zeit. durch welche sich die Lebensgeschichte aufbaut. 

Hier reigt sich allerdings auch, dass die Zeit uber Erinnerung und 
Erwartung hinaus einer weiteren Bestimmung bedarf: Zeit bedarf als 
lebensweltliche Zeit und als Erfahrungsquelle fur den lebensweltlichen 

21 Heideger M. :  Sein 11m/Zeit, n .a .0 . .  S. 142. 
Heidegger M.: Sein i ~ n d  Zeit, a .a .0 . .  S. 134. " Vgl. HeideggerM.: Sein w7cl Zeit, a.a.O.. S. 15 1 . 
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Umgang der geschichtlichen Dimension, die zur Bestimmung dessen, 
was Zeit ist, hinzukommen muss. Doch Geschichte ist nicht gleich Zeit. 

Eine wichtige Voraussetzung bildet dabei insbesondere Heideggers 
Einsicht, dass lediglich das Zeitverstehen es ermoglicht, Geschichte u- 
berhaupt erkennend in den Blick zu bekomrnen, wobei wir durch die 
Zeit das Schicksalhafte oder das Geschick zwar erfassen, aber wir er- 
kennen es nur, wir erschlieBen es aber nicht. In diesem Zusammenhang 
geht Heidegger uber seinen eigenen Zeitbegriff hinaus. Denn das Ge- 
schick des Schicksals bzw. das, was uns die Geschichte zu bieten hat, 
erschlieBen wir nicht durch das Zeitverstehen, sondern durch die Wie- 
derholung des Geschehens,'4 d.h. indem wir erinnernd immer wieder 
durchgehen, was geschehen ist, sei es, dass wir Geschichten horen oder 
uns mit der Zeitgeschichte beschaftigen. Diese geschichtlichen Dimen- 
sionen erfassen wir nicht mehr mit dem Zeitbegriff, sei er physikalisch, 
phanomenologisch oder existentiell. Allein in der Wiederholung wird 
das Geschehene zur Geschichte und zu Geschichten des Historikers, 
des Erzahlers oder des Filmemachers. Sie wiederholen das Geschehene 
und gestalten es dabei gleichzeitig neu. Die Geschichte, genauer: das 
In-Geschichten-sein wird zusatzlich noch explizit gemacht und wird 
auch als eigenes geschichtliclies Gebilde herausgehoben und deutlich 
gemacht. Diese Venvandlung des Geschehens leistet nicht das Zeitver- 
stehen allein. Geschichte wird in der ausdriicklichen Nacharbeitung 
dessen, was geschehen ist, erschlossen. Die Nacharbeitung erst ver- 
wandelt Lebenszeit zu Geschichte. 

Der uns gelaufige, auf die Zeitgeschichte bezogene Geschichtsbe- 
griff Iasst nicht oder nicht mehr deutlich werden, dass wir selbst in Ge- 
schichten leben und die so genannte Zeitgeschichte insofern aus diesen 
kleinen Geschichten besteht. Einen Zugang zu dem In-Geschichten-sein 
eroffnet uns in diesem Zusammenhang insbesondere die Philosophie 
von Wilhelm Schapp, der sich in seinem Werk ausfuhrlich mit der The- 
se auseinandersetzt. dass wir Menschen immer in Geschichten ver- 

24 ,,In ihm [erg. dem Schicksal] grundet mit das Geschick. worunter wir das Ge- 
schehen des Daseins im Mitsein mit Anderen verstehen. Das schicksalhafte Geschick 
kann in der Wiederholung ausdrucklich erschlossen werden hinsichtlich seiner Verhaf- 
tung an das uberkommene Erbe. Die Wiederholung macht dem Dasein seine eigene Ge- 
schichte erst offenbar". Heidegger M.: Sein und Zeir, a.a.0.. S. 386. 
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strickt sind.25 Dieses In-Geschichten-Verstrickt-sein meint nicht, dass 
wir bloB in irgendwelchen Geschichten vorkommen, sondem Schapp 
verdeutlicht diese Verstrickung als ein grundlegendes Existenzial men- 
schlichen Daseins.26 

In diesem Zusammenhang stellen sich allerdings zwei Fragen. 1. 
Wie wird erkannt, dass wir in Geschichten leben, dass unser Leben, un- 
ser Alltag und auch die Lebenswelt in Geschichten stattfindet und dass 
die maBgebliche Form der Erfahrung die Geschichten sind? 2. Wie 
kann gezeigt werden, in welcher Geschichte wir leben und das Leben 
immer durch die konkrete Geschichte bestimmt ist? Schapp geht zwar 
davon aus, dass wir in Geschichten sind, aber es bleibt bei ihm offen, 
wie wir dies erkennen und wie wir erkennen, um welchen ,Plot6 es sich 
handelt. Dazu ist es notwendig, sich mit dem Problem der narrativen 
Identitat auseinanderzusetzen, das an dieser Stelle allerdings nur ange- 
deutet werden kann.27 

Entscheidend fur die Auseinandersetzung mit dieser Problematik 
sind hier insbesondere die Einsichten von Hannah Arendt und Paul 
Ricceur. H. Arendt fiihri uns dabei m der Einsicht, dass die Identitat ei- 
nes Menschen nichts mit den sachlich feststellbaren Eigenschaften der 
Person zu tun hat, sondem nur aus der Geschichte seines Lebens er- 
griindbar ist.28 Ricceur nimmt diesen Hinweis auf,29 wobei seinen Un- 
tersuchungen m r  Zeit als Kategorie der Handlung die These zugrunde- 
liegt, dass die Zeit nur in dem MaBe zur menschlichen wird, wie sie 
narrativ artikuliert wird.30 Dabei geht es nicht nur darum, wie die Zeit 

25 ,,Wir Menschen sind immer in Geschichten verstrickt" Schapp, W,: In Gesckich- 
ten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding. Frankfurt a. M. 1985, S. 1. Vgl. auch 
Schapp, W,: Philosophie der Geschichten. Wiesbaden 1959. 

26 Ausfuhrlich hierzu: Gratzel S.: Raum-Zeir-Kausalirat, a.a.O., S. 123-144. 
27 Vgl. hierzu: Gratzel, S.: Svstem der Etllik. Existencielle Fragestellungen der Pra- 

krischen Pl~ikosophie. London 2006. S. 179-200. 
28 ,,Wer jemand ist oder war, konnen wir nur erfahren, wenn wir die Geschichten 

horen, deren Held er selbst ist, also seine Biographie". Arendt, Hannah: Vita a c t i w  o- 
der Vom tatigen Leben. Miinchen ' '  1999, S. 23 1. 

29 ,,Di, Identitat eines Individuums oder einer Gemeinschaft angeben, heiBt auf die 
Frage antworten: wer hat diese Handlung ausgeflihrt, wer ist der Handelnde, der Urhe- 
ber?" Ricoeur, P,: Zeit und Er:ahlung. Bd. 111: Dir erzahlte Zeit. Munchen 1991, S. 395. 

30 ,,Die Zeit wird in dem MaBe zur menschlichen, wie sie narrativ artikuliert wird; 
urngekehrt ist die Erzahlung in dem MaBe bedeutungsvoll, wie sie die Zuge der Zeiter- 
fahrung tragt". Ricoeur, P,: Zeit und Erzahlung. Bd. I :  Zeit und kistorische Erzaklung. 
Munchen 1988, S. 13. 
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als menschliche Zeit in der Erzahlung das Selbst, das Wer, den Autor 
oder Tater der Erzahlung zum Vorschein bringt. Die Erzahlung sagt 
auch etwas uber das Leben in der Zeit uberhaupt aus: Wir leben in einer 
ausschlieBlich durch Erzahlung darstellbaren Zeit. Hier wird deutlicli, 
dass wir die Zeit allererst uber die Erzahlung in menschliche Zeit ver- 
wandeln. Die Formen der physikalischen oder chronologischen Zeit 
lassen uns dagegen nichts uber die menschliche Zeit erfahren. Den le- 
tztere kann nur durch Erzahlung rekonstruiert werden. Auch die chro- 
nologische Zeit muss, wenn sie etwas zum Verstandnis von Lebenswelt 
beitragen soll, uber die Erzahlung erfasst werden. 

Es bleibt einer modernen Poetik vorbehalten, die Fornien der Di- 
chtung in den Verbindungen von erzahlter Zeit und Lebenszeit aufzu- 
suchen, um die enge Verbindung zwischen Erzahlung und Handlung 
herauszustellen. Ricceur bezieht sich nicht zuletzt aus diesem Grund 
explizit auf die aristotelische Poetik. Daruber hinaus aber gilt es, auch 
die Ergebnisse der neueren Mythos-Forschung in die philosophischen 
Untersuchungen mit einzubeziehen.71 

AbschlieBend sei in diesem Zusammenhang insbesondere auf den 
Mythenforscher Joseph Campbell hingewiesen, der herausgcstcllt liat, 
dass weitgehend alle Mythen einen idealtypischen Verlauf der Han- 
dlung aufzeigen, namlich die Struktur der Heldengeschichte.31 Das Be- 
deutsame an dieser Struktur besteht gerade darin, dass sich jeder Ein- 
zelne in dieser Struktur wiederfinden kann. Die wichtige Frage, warum 
auch fiktive Erzahlungen fur die Geschichte eine Verbindlichkeit und 
eine weiterfuhrende Bedeutung haben, kann also durch die Dramaturgie 
der Geschichte beantwortet werden." 

Obwohl wir also in Geschichten leben, ist uns das In-Geschichten- 
sein normalenveise nicht bewusst. Wenden wir uns aber freinden Ge- 
schichten zu, so fuhren uns diese Geschichten auf die eigene Geschi- 
chte zurtick. Als Anknupfungspunkte fungieren die Krisen und ihre 
Bewaltigung. Auch das eigene In-Geschichten-sein ist wesentlich da- 
durch bestimmt, dass Verhangnisse und Geschicke unverschuldet ein- 
brechen und zu Krisen fuhren. Da die Bewaltigung solcher Krisen das 

3' Zur neueren Mythos-Forschung vgl. Gratzel. S.: Die Mnsken des  Dionysos.  Vor- 
lesrtngen su  Philosopkie ~ tn t l  Myfhologie .  London 2005. 

32 Vgl. Campbell, J.: Der  Heros in tnusencl Gestnlten. Frankfurt a. M .  1999. 
33 Vgl. hierzu auch: Gratzel, S.: Die Wnllrheif der  Fikfion. Vorlesungen :rrr Herrne- 

neutik. London 2005. 
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eigentliche Thema des Mythos ist, werden diese mythischen Geschi- 
chten auch als erzahlte oder bloB fiktive Geschichten bedeutsam. 
Heirnkehr, Versohnung und Heilung sind wesentliche Elemente des 
Mythos und Ziel der erzahlten Geschichten, aber auch das Ziel der ge- 
lingenden Lebensfuhrung, die zu einem freien und eigenen Selbst fu- 
hren soll. 

Worin aber griindet die Wirkung der Geschichten, wodurch wird die 
Verstrickung des Autors mit seiner Geschichte verbindlich? Insbeson- 
dere das Problem der Verbindlichkeit fuhrt uns in diesem Zusammen- 
hang auf den Begriff der Kausalitat und den damit angesprochenen 
Komplex der Schuld. 

3. Ka~tsalitat als Kategorie der Handl~trzg 

Bei dem Begriff der Kausalitat haben wir es mit einer Problematik 
zu tun, die der des Raumes und der Zeit vergleichbar ist: Auch hier sto- 
Ben lebensweltliches und wissenschaftliches Verstandnis aufeinander. 
Im Falle der Kausalitat wird der von der klassischen Physik entnomme- 
ne Begriff auf die Lebenswelt angewendet. Mit diesem Begriff ware - 
abgesehen von der ~berholtheit  dieses Modells in der modernen Physik 
- gar kein Problem verbunden, wurde er nicht in geradem paradigmati- 
scher Weise auf die Lebenswelt ubertragen, wodurch ein pseudowis- 
senschaftliches Verstandnis der Lebenswelt entsteht. Denn das gesamte 
In-der-Welt-sein, welches sich nicht aus berechenbaren GroBen m- 
sammensetzt, sondem aus Sinn- und Verstehenszusammenhhgen be- 
steht, wird dabei nach geometrischen und physikalischen Modellen au- 
sgelegt.34 Husserl venveist in diesem Zusammenhang auf das Problem 
der ,universellen Induktivitat': Alle einzelnen Fakten sehen und inte- 
grieren wir in einem ubergeordneten Zusammenhang, als liege der Welt 
immer schon eine kausale Ordnung zugrunde, die alles miteinander 
verbindet und im einzelnen Fa11 nur nachgewiesen und belegt werden 
musste. Bei dieser Methode haben wir es allerdings mit einer naiven 
Annahme zu tun. Sie bezieht sich auf die ,,Selbstverstandlichkeit einer 
crniversalen exakten Kausalitat, die naturlich nicht durch Induktion alle- 
rerst aus der Nachweisung einzelner Kausalitaten zu gewinnen ist, son- 

34 Die wissenschafiliche Methodik der Bewahrung von Hypothesen mag sich zwar 
als Vorgehensweise im alltaglichen Verstehen bewahren, sie tuhrt allerdings weder zu 
einem Verstehen der Lebenswelt noch zu einem Verstandnis des Grundes. 
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dern allen lnduktionen besonderer Kausalitaten vorangeht und sie lei- 
tetC'.3s Was eine solche idealisierte Kausalitat leisten sol1 ist ,,eine ins 
Unendliche enveiterte VoraussichtL'.36 Durch die Induktivitat der ideali- 
sierten Kausalitat werden die Einzelheiten des alltaglichen Lebens ins 
Unendliche gesteigert, so dass sich eine fast prophetisch zu nennende 
Weltsicht ergibt. Dieser naive Seinsglaube wird allerdings nicht hinter- 
fragt und flieBt damit auch in die wissenschaftliche Aussage ein. 

Fur Husserl lasst sich diese Problematik nur klaren, ,,wenn der Wis- 
senschaftler in sich die Fahigkeit ausgebildet hat, nach dem Ursprcrn- 
gssinn aller seiner Sinngebilde und Methoden iuriickz~1fiagen".37 Diese 
Frage nach dem Sinnzusammenhang aber ist gemaB Husserl gerade 
> >  durch eine traditionell gegebene, zur z i p q  gewordene Wissenschaft 
verloren gegangen, soweit es uberhaupt bei ihrer Urstiftung bestim- 
mend war6'.3g Die maBgeblich durch Technik bestimmte Wissenschaft 
fragt nicht mehr nach dem Sinn ihrer Begriffe; sie bemerkt nicht ein- 
mal, dass die Frage nach Sinn uberhaupt klarungsbedurftig ist. Darin 
liegt fur Husserl das Versaumnis der modernen Wissenschaft, soweit 
sie sich im Gefolge von Galilei um die Idealisierung und Erfassung ide- 
aler Gestalten in der Natur und Welt bemuht haben. 

Im Anschluss an Husserl sucht insbesondere Heidegger den ur- 
spninglichen Sinnzusammenhang kausaler Folgen wiederherzustellen,'9 
wobei er von der Unterscheidung der Kausalitat in ihren vier Formen 
ausgeht, welche die Philosophie schon seit der Antike festgestellt hat: 
die causa materialis, die ca~rsa formalis, die causafinalis und die causa 
efSiciens.40 Heidegger erkennt dabei in den vier Ursachen ,,die unter 
sich zusammengehorigen Weisen des Verschuldens".4~ Denn etwas en- 
tsteht nicht allein durch sich selbst, sondern ist einem anderen ver- 
schuldet. Die Form der Kausalitat eroffnet sich insofern als die grun- 

35 Husserl E.: Die Krisis der europaischen Wissenschafien, a.a.0.. S. 38. 
36 Husserl E.: Die Krisis der europaischen Wissenschqfren, a.a.O., S. 5 1. 
37 Husserl E.: Die Krisis der errropai.scken Wissenschafien, a.a.O., S. 57. 
38 Husserl E.: Die Krisis der europaischen Wissenscliafien, a.a.O., S. 57. 
39 Zum Folgenden vgl. Gratzel S.: Raum-Zeit-Karrsalit&, a.a.O., S. 175-204. 
40 ,,l. die causa nzaterialis, das Material, der Stoff, woraus z.B. eine silbeme Schale 

verfertigt wird; 2. die causa formalis, die Form, die Gestalt, in die das Material eingeht; 
3. die causafinalis, der Zweck, z.B. der Opferdienst, durch den die benotigte Schale 
nach Form und Stoff bestimmt wird; 4. die causa efficiens, die den Effekt, die fertige 
Schale envirkt, der Silberschmied" Heidegger, M.: Die Frage nacll der Technik. In 
Heidegger, M.: Vortrage undAufSar:e. Stuttgart '2000, S. 9 4 0 ,  hier. S. 11-12. 

41 Heidegger : Die Frage nach der Technik, a.a.O., S. 12.M. 



34 Stephan Gratzel 

dende Form des Verschuldens im Sinne des Verdanktseins; ein Sinnzu- 
sammenhang, der in der idealisierten Kausalitat nicht bzw. nicht mehr 
erkennbar ist. Diese vier Weisen des Verschuldens sind f i r  Heidegger 
das, ,,was man spater Kausalitat nenntG'4', wobei es sich hierbei im ur- 
sprunglichen Sinn um vier Aspekte eines Herstellens bzw. der poiesis 
handelt, welches die vier Aspekte des Verdankseins versammelt. In die- 
sem Zusammenhang wird allerdings nicht nur etwas hergestellt, son- 
dern gleichzeitig entdeckt, aufgedeckt und zur Wahrheit gebracht. 

Die poiesis unterscheidet Heidegger im Ruckgriff auf Aristoteles in 
eine enge und eine weite Bedeutung: Die engere Bedeutung zeigt sich 
in der téclzne, als Herstellen oder Hervorbringen in einem anderen oder 
durch andere, also durch Kunstler oder Handwerker. Die poiesis in wei- 
terer Bedeutung erkennt Heidegger in der physis, ein Naturbegriff der 
als ein Durch-sich-selbst-Hervorbringen ubersetzt werden kann. Beide 
Bedeutungen der poiesis dienen der Aufdeckung und dem Hervorbrin- 
gen der Wahrheit - der a-létheia. Indem Heidegger diesen Begriff als 
Ent-bergen und als In-Erscheinung-Bringen ubersetzt, verleiht er dem 
Vergessen (Iéthe) einen konstruktiven Bezug. Der konstruktive Zug der 
Wahrheit ist das, was sie mit dem Begriff der Technik verbindet. Hier 
liegt der eigentliche Ursprung der Technik und der Grund ihrer Macht. 
Technik ist nichts anderes, als das Hervorbringen von Wahrheit. Denn 
sie stellt in ihrem urspringlichen Sinne etwas dar, was auf den Schul- 
dzusammenhang und seine vierfache Form des Verschuldens, in dem 
wir uns mit der Natur befinden, venveist. 

Die moderne Technik ist zwar auch ein Hervorbringen im Sinne ei- 
ner Produktion, doch ist sie nicht mehr Offenbarung eines alltaglichen 
Schuldzusammenhanges mit der Natur. Technik ist nurmehr die auf 
Wirkung abzielende Bestellung der Natur. Indem die Schuld zur bloBen 
Kausalitat geworden ist, spricht uns die Natur auch nicht mehr als Ge- 
genuber einer Schuldgemeinschaft an, sondem mutiert zum Warenla- 
ger, das die Techniker venvalten. Natur ist nicht mehr in oder durch 
sich selbst da, ist nicht mehr plzysis, sondern Produkt, welches im Wa- 
renlager zur Verfugung steht. Als moderne Techniker stehen wir in der 
Gefahr, nicht nur Gott, der, wenn uberhaupt, bestenfalls nur noch als 
bloBer Macher und Produzent begriffen wird, aus den Augen zu verlie- 
ren, sondern vor allem und zuerst die Natur; auch und gerade dann, 
wenn wir uns mit ihr wissenschaftlich beschaftigen. Dieser Mangel an 

4' Heidegger M.: Die F r q e  nnch &r Technik, a.a.0.. S. 14. 
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Besinnung auf den urspriinglich mit der Kausalitat verbunden Schul- 
dzusammenhang fuhrt nicht zuletzt zur Zers torun~ . . der ?Y;IIIII. sowohl 
der auBeren als auch der inneren. Wie aber konnen wir eine Besinnung 
auf den urspriinglichen Sinngehalt, der in der Kausalitat zum Ausdruck 
kornmt, wiedergewinnen? 

Heidegger - .- venveist auf Kunst und Dichtung. was zunachst mer- 
kwurdig anmuten mag. Doch die herausragende L Stel1un;r. die dem 
V e n n o e n  des Dichtens in diesem Zusammenhang zukommt. begrun- 
det sich darin, dass lediglich - die poiesis den Sinn- und Erzahizusam- 
menhann darstelien kann. welcher den Schuldzusarnmenhang re~rasen-  
tiert. in h e m  wir uns befinden. Fur Heideg~er  L L Iàsst dabei cias ilicnten 
das Woiinen insotèrn allererst ein Wohnen sein: ..Dicr,ten ist uas ei9cn- 
tliche \iiiohneniassen".fl Das Dichten ist .. eewisserma13en chs kinricriten 
in unser .In-sein'. Dichten ist ein urspningliches Proauzieren und Stit- 
ten von sinnzusammenhangen. durch die \vir ekeriiieii. wo ~iriu in ,vel- 
c h i ?  imfc id  wir uns befinden. Es ~ i b t  Aui'scliiuss darliber. v ie wi!. 
uns in :iiesen~ urnkici einrichten undstittet den Sciiulazusaininennanq 
niit der Ilieit, aer uns durch die bloBe iechnik verloren geht. Erst im 
Bewusstsein diesss Lusaninienhan~es wird L.en:i.! be!iaiist aiic iiei- 
niisch. 

. . iieidcg~zi-. 34.:  .,. . ~!ic~htcr-i.sc.li  I I . O I I I I ~ ~ /  C/<,,. !;'cr~.v:.i! , , . i: lieicleget:. .$,l,: \'o,r- 
! i i  i I .  a a . .  S I P IIC1X. liier S. 183 

..M :,)rails .ibt:r das \Verdeii 1st tlcn scientlen I>iliycn. in  i!?> liineiii ~ c ~ ~ h i i l i i  a~icti . . ihr 'v~r;:cheii nacn dz: Schui,.ii$eit; denii sie zdileti ciii~iiitc:- ,rziesiire >trai: iin~i !rii$ 
. 1  fli:- 'h--  ~ J ~ ~ e i x h t ~ e k ~ ~ t  n x h  dcr Zeit Ai iordn~in~. '  Dic!,:, 7 : .  :,-;:n7, \+.' I: l - < : .  ,,, t ,  

. - .  ~ h : ) : . :, I -  , , ! : ; r  p , :  , '! . .  I . I., 
. .  . V r l .  hierzu insilccondere: iielsen. H.: V L ' I ~ I  ! . ; : i ?  ii. < i .  L I I ! I C I I .  ! : . . I  . < ,  *:, 

v!.;:,! ! !~ l re l - . \ ~rc~ /~rrr~~~ .  H~sL'. V.  Ernst Topitsch. LVien I KOlr: 1 , ,  '..l . b. , , I I ,  
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Schuld, die aus dem archaischen Rechtsgrundsatz erfolgt, ist nicht sel- 
bstverschuldet und deshalb maBlos und grenzenlos. Sie kann nur durch 
Ruckgabe gesuhnt werden.46 

Die Differenzierungen des modernen juristischen Schuldbegriffs be- 
handeln Schuld nur in soweit, als sie im Sinne der Vonverfbarkeit a- 
bgeklart werden kann. Damit ist das Schuldproblem selbst aber nicht 
erfasst. Denn Schuld tritt nicht nur bei Verfehlungen auf, sondem - und 
dies ist ein stark unterschatzter Faktor - auch spontan und ohne Anlass; 
sie ist nicht zwangslaufig begleitet von einem Wissen um Verfehlung, 
sei es gesetzlicher oder moralischer Art. Bei einer solchen schuldlosen 
Schuld sind aber die eigentlichen Wurzeln der Schuld zu suchen, sie 
stellt die Grund-Erfahrung des Menschen im Alltag dar. 

Heidegger hat diese diffuse schuldlose Schuld als ,schlafende 
Schuld' bezeichnet.47 Diese schlafende Schuld tritt zunachst nicht dort 
auf, wo wir uns durch das Gewissen irgendeiner bestimmten Schuld 
bewusst werden. Hier kommt es vielmehr zum Bewusstsein der Schuld, 
dem bereits die schlafende Schuld zugrunde liegt, welche aus der Ver- 
fassung unseres Selbstverstandnisses hervorgeht, insofern wir unseres 
eigenen Seins nie machtig sind. Im Gewissen wird dieser Abgrund des 
Wissens laut, die schlafende Schuld geweckt und aktualisiert.48 Dieser 
Aktualisierungsvorgang ist deshalb ein Ruf, weil hierin ein Rechtferti- 
gungsvorgang gegenuber dem grundsatzlichen Schuldigsein des Sel- 
bstverstehens zum Ausdruck kommt. Diese Notwendigkeit, uns in der 
Grundlosigkeit unseres Daseins selbst zu begriinden, notigt uns, ruft 
uns an und wird darin als Anspruch erfahren, fur oder gegen mein eige- 

Seinsordnung als Rechtsordung vgl. auch: Heidegger, M.: Der Spruch des Anuximan- 
der (1964). In: Heidegger, Martin: Holzwege. Frankfurt a. M. 1994, S. 321-373. 

46 Diese Form der Schuld kann nicht einfach durch Strafe gesuhnt werden, weil sie 
auf keiner personlich vonverfbaren Tat beruht, sondem aus dem Leben selbst resultiert. 
Diese Problematik wurde von mir bereits ausftihrlich an anderer Stelle behandelt. Ver- 
wiesen sei in diesem Zusammenhang insbesondere auf mein Buch Dasein ohne Schuld. 
Gratzel, S.: Dasein okne Sckuld. Dimensionen menschlicher Sch~tld aus pliilosophi- 
scker Perspektive. Gottingen 2004. 

47 ,,,1stc Schuld nur ,da', wenn ein SchuldbewuBtsein wach wird, oder bekundet 
sich darin, daB die Schuld ,schlafi', nicht gerade das ursprtingliche Schuldigsein?" Hei- 
degger: Sein und Zeit, a.a.O., S 286. 

48 ,,Nur weil das Dasein im Grunde seines Seins schuldig ist und als geworfen fal- 
lendes sich ihm selbst verschlieBt, ist das Gewissen moglich, wenn anders der Ruf die- 
ses Schuldigsein im Grunde zu verstehen ist" Heidegger M.: Sein und Zeit, a.a.O., S 
286. 
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nes Dasein zu sein. Entweder stelle ich mich der Grundlosigkeit oder 
ich verschlieBe mich. Es ist die Wahl einer Haltung, die sich fur oder 
gegen das Leben entscheidet. Diese Grundwahl entsteht aus der Alter- 
native fur oder gegen die Offenheit, in der sich das Dasein grundsa- 
tzlich befindet. Indem ich mich aber auf mich selbst fixiere und mir ei- 
nen Grund gebe, bleibt die schlafende Schuld immer als diffuses Be- 
wusstsein, mich zu verfehlen, gegenwartig. 

4. Schluss: Ermaclztig~~ng und Entmaclztigung 

Unter dem Titel der ,ErmachtigungC und der ,Entmachtigung649 sol1 
abschlieoend ein Ausblick hinsichtlich der Anwendung der Praktischen 
Philosophie im Rahmen eines Projektes der Wiedergewinnung der Le- 
benswelt geben werden.50 

Orientieren wir uns an Heideggers Technik-Kritik, so meint der Be- 
griff des ,FeststellensG keine bloB faktische Feststellung, sondern auch 
die technische Konstruktion als ein Vorgang, der die Wissenschaften 
wesentlich bestimmt. Durch den Weg der Ermachtigung werden die 
Begriffe Raum, Zeit und Kausalitat zu den Paradigmen, als die sie fur 
ein wissenschaftliches Denken fungieren. Raum, Zeit und Kausalitat 
sind Ergebnisse bzw. Produkte einer Ermachtigung des Denkens, wobei 
diese Ermachtigung keinesfalls rein negativ zu verstehen ist. Eine nega- 
tive Bedeutung erhalt diese Ermachtigung in dem Augenblick, in dem 
sie ausschlieBlich die Vorherrschaft uber die Lebenswelt ausubt, Atmo- 
sphare, Geschichte und Grund also fest-gestellt und insofern verdeckt 
werden. Hier aber wird vermeintlich etwas festgestellt, was sich in le- 
tzter Konsequenz nicht feststellen Iasst, namlich die Quellen lebenswel- 
tlicher Erfahrungen. Die Gegenbewegung zu dieser Ermachtigung des 
Denkens fassen wir unter den Begriff der Entmachtigung. Die Entma- 
chtigung ist das Wesen des Spiels und der Kunst als einer Kunst, die in 
der Lage ist, eine kritische Auseinandersetzung mit dem Betrieb der 

49 Die Begriffe der Ermachtigung und der Entmachtigung sind in ihrem Zusam- 
menhang als Bewegung und Gegenbewegung zu verstehen. Insbesondere der Begriff 
der Entmachtigung wurde in diesem Sinne von mir bereits an anderer Stelle eingefihrt 
und verdeutlicht. Vgl. hierzu: Gratzel, S.: Der Ernst des Spiels. Vorlesungen :u einer 
Philosopkie des Spiels. London '2007. 

50 Zum Folgenden vgl.: Gratzel S.: Rarrm-Zeit-Ku~~salitat, a.a.O., S. 212-231, bes. 
S. 2 18-227. 
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Machte einzugehen und in eine Distanz zu ihren Machenschaften zu 
treten. Durch das Verkehren der Ermachtigung in eine Entmachtigung 
Iasst sich verstehen, wie Lebenswelten erschlossen werden konnen. 

Im Hinblick auf die Wiedereroffnung des Raumes in seiner lebens- 
weltlichen Bedeutung kommt diese Aufgabe nicht zuletzt der Architek- 
tur zu. Die eigentliche Aufgabe der arcliitektonischen Gestaltung liegt 
insbesondere darin, die geoinetrisch geschlossenen ~ ind  versiegclten 

ac ie!i Raume aufiubrechen, indem sie, als Kunst, die geschlossenen F1" -1 
und Raume wieder iiffnet. Ein geineinsames Projekt von Philosopliic 
iind Architektur n i r  Widergcwinnung der Lebenswelt kann an d i ~ w r  
Stelle nur angedeutet werden. Insgesamt aber ware ein solches Pwjeki 
daruni bemuht, das ErmRchtigte, die VerschlieBung und Versiegeluny, 
die das Bauen zunachst crzeugt, zu offnen, die Flachen und Linien. dic 
fur die Statik sorgen, durch kiinstlerisches Gestalten ~rufi.~ibrecIieii :ma 
zu gestalten. 

Auch bei der (;estaltun$ \m Zeiten konnten wir das C;rundpri!-~ip 
dei- Of f i iun~  erkennen als Fonn der 0 f i i u n g  w n  Horironteii. Diese Of- 
fnung ist ;illerdin~s - scliwc.xi- ;LI veranschaulichcn als In1 Falle der !?uv 
die Sinnc - rcstaltcnderi .4rchitt.ktur. Die Quelle Fur die .Ze;'lei-,'ahruiir L, als 
Rhythmus dcr Zcit ist nur iiber unil mit Erzahlunzen * frii.,i;icgen. EI: :~-  
hliingen im eigentliclien L 

Sinnc - insbesnndcre invthischi, :?,r-/alilun«en L - 

haben einen Anfang und eiri Ende und stellen dcnnoch 1;cwiplexc Gc- 
bilde dar. die sich wiedcrholen und darin unabgesclilcissri? siiid: Jedci. 
Anfang hat eine Vorgcscliiclite und jedes Ende eine Fach«eschicli~c .- 
Diese Unab~eschlossenheit L traN ,- nber zu i e n e ~  Ol'fenlieil \m Gesci-ti- 
chten bei, d i ~  e~ ermoglicht. auf andere Geschichten ninizreilèn. \ , \ , ' l .  

.. also in der chronolozisclicn L Zeit nicht moglich ist, gclinc.!: L. i r i  cier i::.:'-.- . - hlten Zeit. Cieschichtcn zeiecn - dabei eine Drariiaturgie. :'il: qich II:?~ O:.: 

Briiche Iieriim gestaltet, aus denen sich die Erzahlform q i b t :  An«e- - 
fangen bei den Grenzpunkten des Anfangs und des Endes. bis hin zi! 
den groBen Krisen des Lebens. Da unser eigenes Leben eine solclic 
Draniaturgie auf~veist. lernen wir voti den fremden Geschichteri. L)zs 
Verstehen \.nn Geschichten selingt nur u «renzLibci-schreiicnr! +n\.. ' 7 i ) i '  . . . . zontuberschrcitetid. indcm \\ i ! -  iinseren eigencn tlorizi:!it L : . L ~ ' ! S L ~ ~ : .  . . 
urid iins in  ciiicn aiidci-eli liinciiibcgeben. Wir erfalirci~ 2iL><c Di.:ii:~'  . 
gic v o n  uiid uber dic frcniden Geschichten. Lcbc i i s~ i~ l t l i z l ì  Zc.Iì;;-jcl- 
hrung ist tblglich die Ertàlirung und das Verstclieii clcr D~- i~ i~ la t~~rg ic :  ~ i i i -  

serer Lehen<geschichte am Reispiel erzahlter Geschichten. Wiiimnd 
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die Chronologie die Zeitraume abschlieBt und abtrennt. offnen poiésis 
und mimesis Horizonte. Es ware Aufgabe eines gemeinsamen. herme- 
neutisch ausgerich~eten L i'rojektes von Philosophie, Literatur-, T!ie:iter- 
und Filmwissenschaft und den angrenzenden Wissenschaftszweigen, 
diese Dramaturgie der Geschichten und Erzahlungen verstehend einzu- 
holen und fur die I'raxis bedeutsam wcrden zu lassen, so dass wir init 
den Geschichten verschmelzen konnen und der nachhaltige kathartische 
Effekt eintritt, dass wir von ihnen lernen, Krisen und Liinbruche un.wes 
eigenen Lebens zu hcwaitigen. 

Unsere Ausfihrunpen zur Kausalitat IieBen deutiicn \vcrd~ii.  ' : i s  

ivir uns angesicht?; des nicht erfahrbaren Grundes unsei-er Existzn7 ei- 
genrlicli im Hcieich des Abgundiyen und Grundlosen bewcnzr. .. Ccnn 
das Dasein des ivlenwhen ist nicht aus der eigenen k:.:io;?.i!i[5t iii::.;iii\ 
begt-iinabar - iiiid CiKret sich dem AbrrrLindi~en. L. L, woaurch es x c i :  iur  
Fremdbesii-nrniinzcn - an f5 l l i~  wira. Begriindung rneinr in diesc:ii Zii- 
saminennanq dic ileclititi-tieung -, des Lebens oder des i>as;in:; s c i t ~ a t .  
iiiic ra:i:)ri:iien Konsti-ui<ri;)neri erwcisen sich dabei letzriich ais t(: :- , i i : i i  

einer vcruzi-q-uccii.cn P.ecliiièrtirriingsarbeit. - Denn ciir \\z~:..iensslial- 
.. , -. tlic:t-::ci:. isch(: Yi . . rru;.. l r j n ~  \~erscliliel~i .,i- il g c ~ ~ i i ~ i ; e r  ;e !t.rz.te:.. 5 : -  . . 

I , ,L. <i:< ci;i:j ere~:iitiicii (;i-iintiiosi. cial-steilt. Das Vzt-s~.hiic 3eii il:!- 
C. . , . , 
riiti:,;i.iici? i:e-I-i . . t-rlul:~ <. ., zqeiiubcr - dem Abrrriintlinei: ./ L 5. : . .. , . i ; C  

:.tL. qis,;: F;.i.m l j r ' j i  - : -  11 -. L :x - 1112 . , dar. sit. vcrschlieB~ sich ~ilici-,l;iiy.: :, ich 
ilrren riie Li-iahrun~ c m -  Fxiiiuit. Dcnn das ;\.bqrundi(re eriiiii?liciit ce- 
i m e  ciii> t..rrjiii.iinn u:ia I;bernaiiine der n~ensciiiici:cn Frcinrir. Oci- 
ivicnscii \\.::-(i ]n  iiiii-, una d x c h  ès vor ciie .. rrr~indsatzlich~.: Wahi ~e:ii:ilt. 
ans i,ci!:en an;7~!r~ci:::~;.n x . : r  cs :<LI \erncinen. Die i lber-nahm ui2ser 
P;-eihc-ii ,wiiz:ent 'icn niaiS~.ebl!cli d~irc1-i die Lrrk6rnei-ui:~ iind i\iiei- 
munn \m Koiieri. dic wir- nicht nur im Schauspiel ~ i n d  llieater iinerne- 
nmen. .;ondern auch rin ailttiyliciien Leben. Natiirlicn strllen ivir un5 

dabri aiich Aci'rraheri. cie wir aus dei- Aufcabenstelluii~. - nicht a ~ s  der 
Koile hcraus ioseti. 'voi- dieser AulTabcnstellung und ihrer Losrin_e iieqt 
abcr ciic ic~:lic. ais ~ te i lungnahi i~c  gqeiiubcr dem Any-iinaigen iind 
Grlina.cscn. im LLIL'C ii:tser priiiiaren Haltungcn ~~e l imcn  wir Steiiung 
zii acr <;esciiiriite. i i i  uer wir auttauchen unti die ~ . i r  uhernehmer, ~nus -  
sen. Uei-in \vir ieben 1:: <;nein gescliichtlichen Lusainini.ni~anii . ,~ zenrnii- 
hc: \\zir iiiis nicht \erscii!ieben koiineri. d.h. wir taucheri in (Ìeschichten 
ai[:' und i n  G.:schichten ein und sind iinmer schon in sie verstrickt. 
Durcli u:e Stèiilincrnalirn:: .> i r i  der Rollc nehinen wir dei1 Pla:z i n  der (ie- 
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schichte ein, der sie zu unserer eigenen macht. Von hier aus wird es erst 
sinnvoll, einzelne Aufgaben zu ubernehmen. 

In dem Zusammenhang der Entmachtigung rationaler Rechtferti- 
gungsstrategien sei an Schillers Diktum erinnert: ,,Der Mensch spielt 
nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da 
ganc Mensch, wo er spieltu.51 Die Form des Spieles, wie es insbesonde- 
re Schiller verstanden wissen will, ist die Art und Weise, wie es dem 
Menschen gelingen kann, mit seinen schwersten Herausforderungen 
fertig m werden. Indem er Rollen ubemimmt oder verkorpert, kann er 
namlich in einer unbegrtindeten oder grundlosen Situation leben und 
hat er die Moglichkeit mit der ,Urschuld' zu spielen ohne sich dabei der 
Verantwortung zu entziehen, die sein Dasein vom Grunde her be- 
stimmt. 

Es konnte hier nur angedeutet werden, wie wichtig der Freiheitsge- 
danke im Konzept und im Umsetzen des Spiels ist, sowohl im philoso- 
phischen Nachdenken uber das Spie1 als auch in seiner praktischen 
Anwendung, die ihren Ausdruck in der padagogischen Umsetzung fin- 
det. 

5 '  Schiller, F.: Uber die asthetische Erriekung des Menschen in einer ReiAe von 
Bricfen. In: Schiller F . :  Siimtlicl~e Werke in fiinf Biinden, Bd.  V ,  Munchen 2004, S. 
570-669, hier S. 61 8. 


