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Vorwort Se i t e  1 

Im Wintersemester 1987/1988 nahm i c h  a l s  e r s t e r  bundesdeutscher Wissenschaft ler  

e ine Gastprofessur i n  der damaligen DDR wahr. Vorweggegangen war e ine  längere 

Zusammenarbeit m i t  der Sekt ion Psychologie der Kar l -Marx-Universi tät .  So konnte 

an läß l i ch  e ine r  Tagung zu "S t ruk tu r  und Funkt ion von Persönlichkeitsmerkmalen 

und Mögl ichkei ten i h r e r  Veränderung" im  Dezember 1984 i n  Le ipz ig  ( v g l  . Vorwerg 

1985, Alberg und Hardt 1986, Schröder und Guthke 1988) der Gedanke entstehen, 

d i e  Kooperation durch einen längeren Aufentha l t  fo r tzu führen.  Die Mögl ichke i t  

dazu bot der W i  1 helm-Wundt-Lehrstuhl , der f ü r  d i e  Berufung ausländischer Wis- 

senschaft ler  j ewe i l s  f ü r  e i n  halbes Jahr zur Verfügung stand. Daß s i ch  d ies  

Vorhaben im Jahr 1987 r e a l i s i e r t e ,  bedeutete l e t z t l i c h  doch e ine  große Überra- 

schung, da zu diesem Ze i tpunkt  Wissenschafts- und Kulturabbkommen zwar unmit- 

t e l b a r  bevorstanden, aber noch n i c h t  e r f o l g t  waren. 

Als i c h  am 1. Oktober meinen Dienst an t ra t ,  wußte i c h  noch n i c h t  auf welches 

Abenteuer i c h  mich eingelassen hat te .  Die b l e i e r n e  S i t u a t i o n  vor der Wende war 

nur a l l z u  schmerzhaft zu spüren. Und auszuhalten war es l e t z t l i c h  nur, indem 

i c h  mich ohne Arroganz auf den A l l t a g  der DDR e inzus te l l en  versuchte, so wie e r  

war. Dies bedeutete, ohne m i t  meiner I den tä t  a l s  marx is t ischer  Wissenschaft ler  
- und damals M i t g l i e d  der DKP - zu brechen, b le iben  zu können, aber g le i chze i -  

t i g  o f f e n  zu sein, f ü r  a l l e s  was an Zerstörung von Mensch und Natur nur a l l z u  

o f f e n s i c h t l i c h  war und was i c h  durch d i e  psychotherapeutische A rbe i t  i n  der 

Studentenberatungsstelle der Sekt ion i n  bestimmten Facetten nochmals v e r t i e f t  

e r fuhr .  H i l f r e i c h  waren m i r  h i e r  d i e  sehr he rz l i che  Aufnahme ebenso wie d i e  

sehr schnel l  r e a l i s i e r t e  Be re i t scha f t  zur o f fenen und überaus k r i t i s c h e n  Dis- 

kussion. Die Grenzen h i e r f ü r  im ö f f e n t l i c h e n  Raum waren g l e i c h z e i t i g  nur zu 

deu t l i ch  zu spüren. I c h  w i l l  auf  meine v i e l f ä l t i g e n  Erfahrungen h i e r  n i c h t  nä- 

her eingehen ( vg l  . a l s  p o l i t i s c h e  Auseinandersetzung damit das Gespräch m i t  der 

Wochenzei tschr i f t  DIE ZEIT, Stock 1988, sowie Jantzen 19891. 

E in  Te i lbere ich  der am Ende vereinbarten Zusammenarbeit war d i e  Bearbeitung und 

Herausgabe meiner Hauptvorlesung zum Thema "Psychologischer Material ismus, Tä- 

t i gke i t s theo r i e ,  marx is t ische Anthropologie". T ro t z  v i e l e r  Hindernisse und 

Schwier igkei ten i s t  dieses P ro jek t  nunmehr abgeschlossen. H i e r f ü r  habe i c h  dem 



Se i te  2 Vorwort 

damaligen Sekt ionsd i rek tor  Prof .  Dr. Harry Schröder ebenso zu danken, wie Frau 

Corne l ia  Patzschke. S ie  ha t  d i e  Transskr ip t ion  der Tonbandrnitschnitte vorgenom- 

men und d i e  redak t i one l l e  Bearbeitung des wesent l i ch  umfangreicheren Mater ia ls  

souverän und se lbs tänd ig  r e a l i s i e r t .  

Auf e i n i g e  Besonderheiten d iese r  Vorlesung w i l l  i c h  hinweisen: S ie  stand im 

deut l i chen Gegensatz zur herrschenden Marxi smusauffassung der o f f i z i e l l e n  DDR. 

S ie  versuchte d i e  Perspekt ive der ku l t u rh i s to r i schen  Schule der sowjetischen 

Psychologie ebenso wie d i e  Perspekt iven eines entwicke l ten  westeuropäischen 

Marxismus gegen d i e  vorgefundene R e a l i t ä t  und Ideo log ie  zu denken. Dies ver- 

1 angte, sehr s o r g f ä l t i g  auf zugängliche L i t e r a t u r  einzugehen und zu deren k r i -  

t i s c h e r  Verarbeitung anzuregen. Exemplarisch h i e r f ü r  habe i c h  sehr häuf ig  das 

"Philosophische Wörterbuch" von Georg Klaus und Manfred Buhr herangezogen. Au- 

ßerdem war es e r f o r d e r l i c h ,  i n  der DDR n i c h t  zugängliche L i t e r a t u r  gründ l ich  

und umfangreich darzuste l  len.  Sch l i eß l i ch  war d i e  Zahl der m i r  verfügbaren Bü- 

cher auch durch d i e  Ladekapazität meines Autos begrenzt, so daß i c h  mich auf 

ausgewählte L i t e r a t u r  beschränken mußte. Die Vorlesung se lbs t  wurde i n  Le ipz ig  

gänz l ich  neu e r a r b e i t e t  und d o r t  auf  Band mi tgeschn i t ten .  S ie  s teh t  i n  d e u t l i -  

chem Zusammenhang m i t  anderen Arbei ten,  auf denen s i e  fußt ,  d i e  g l e i c h z e i t i g  

und i n  i h r e r  Folge entstanden s ind  ( vg l .  u.a. Jantzen 1987, 1990 e, f, g). 

N i ch t  mitaufgenommen wurden d i e  M i t s c h n i t t e  der Diskussionen sowie von v i e r  

Zusatzterminen, d i e  s i c h  m i t  wei teren Aspekten der Sozialpsychologie, m i t  Neu- 

ropsychologie, Psychosomatik und dem Zusammenhang von Behinderung und E n t f a l -  

tung der Pe rsön l i chke i t  beschäf t ig ten.  Die Zusammenfassung der Ergebnisse der 

einzelnen Kap i t e l  wurde e rheb l i ch  gekürzt .  Insgesamt e r f o l g t e n  - gerade we i l  

d i e  Vorlesung i n  gewisser H ins i ch t  e i n  Dokument f ü r  d i e  Auseinandersetzung vor 

der S i t u a t i o n  der Wende d a r s t e l l t  - k e i n e r l e i  i n h a l t l i c h e  E i n g r i f f e .  Eine 

gründ l iche s t i l i s t i s c h e  Bearbeitung war notwendig, um e ine  f ü r  d i e  Druckfassung 

akzeptable Form zu f inden.  F r e i e  Rede hat  i h r e  V o r t e i l e  und Stärken, f ü h r t  aber 

auch dazu, daß i n  Anbetracht der Kommunikationssituation d i e  einen oder anderen 

T e i l e  ausführ l i cher ,  d i e  anderen obe r f l äch l i che r  behandelt werden. Auch h i e r  

wurde n i c h t s  geändert. Die Vorlesung s t e l l t  i n  d ieser  H ins i ch t  e i n  of fenes Dis- 

kussionsangebot dar, s i e  bestimmt pos i t ionen und ver langt  nach K r i t i k .  

Bremen, Dezember 1990 Wolfgang Jantzen 
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Kapi te l  1 

Kapitel 1 

Se i te  5 

Psychologischer Materialismus und die Stell ung der Psychologie in  System der 

Wissenschaften 

1. Vorbemerkungen: Was i s t  Mater ia l ismus - 

I n  d ieser  Veranstaltung s o l l  es um e i n  Thema gehen, das i n  der marx is t ischen 

Wissenschaftsdiskussion noch n i c h t  h inreichend d i s k u t i e r t  und e n t f a l t e t  i s t ,  

aber von Wygotski (1985 a)  b e r e i t s  1925 programmatisch a l s  dringend notwendig 

b e s t i r n t  wurde. Es geht um d i e  Frage der Entwicklung des psychologischen Mate- 

r i a l i smus  a l s  e ine r  wesent l ichen T e i l d i s z i p l i n  der marx is t ischen Phi losophie 

und g l e i c h z e i t i g  a l s  unabdingbare Ebene i n  der Entwicklung e ine r  Allgemeinen 

Psychologie. Wir werden uns das gesamte Semester m i t  d ieser  Frage beschäft igen, 

so daß heute n a t ü r l i c h  n i c h t  a l l e s  angesprochen werden kann. 

I c h  beginne heute m i t  dem Thema "Psychologischer Mater ia l ismus und d i e  S te l l ung  

der Psychologie im System der Wissenschaften" und werde dabei i n  d r e i  S c h r i t t e n  

vorgehen. Der e rs te  S c h r i t t  w i r d  es sein, Grundgedanken aus Wygotskis methodo- 

log ischer  A rbe i t  "Die K r i se  der Psychologie i n  i h r e r  h i s to r i schen  Bedeutung" 

vorzuste l len .  Im zweiten S c h r i t t  i s t  dann etwas zum Gegenstandsbereich "Psycho- 

log ischer  Mater ia l ismus" zu sagen und der d r i t t e  S c h r i t t  w i r d  s i ch  m i t  e i n i gen  

methodologi schen Grundpr inzipien der Entwicklung des psychologischen Mater i  a- 

l ismus befassen. 

I n  diesem Hause und a l s  Professor auf dem Wundt-Lehrstuhl i s t  es v i e l l e i c h t  

n i c h t  fa lsch,  d i e  Veranstaltung m i t  einem Z i t a t  zu beginnen, i n  dem Wygotski i n  

dem schon genannten Buch auf Wundt Bezug nimmt: "Die naturwissenschaf t l i che 

Decke über rückständige Metaphysik gebre i te t ,  konnte weder Herbart  noch Wundt 

re t t en .  Weder mathematische Formeln noch d i e  exakte Apparatur haben vor  dem 

Mißer fo lg  bewahren können, we i l  das Problem ungenau f o r m u l i e r t  war" (1985 a, S. 

131 

I c h  denke, wenn w i r  uns über psychologischen Mater ia l ismus unterha l ten ,  und d i e  

Verbindung "Psychologisch" und "Material ismus" i s t  j a  zunächst auch etwas unge- 

wöhnlich, dann s o l l t e n  w i r  kurz noch einmal bestimmen: Was i s t  e i g e n t l i c h  Mate- 
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r i a l i smus?  Wenn w i r  von Mater ia l ismus reden, taucht  i n  der Regel i n  unseren 

Köpfen d i e  E inhe i t  von h is tor ischem und d ia lek t ischem Material ismus auf, so 

etwa auch i n  dem Wörterbuch zu "Phi losophie und Naturwissenschaften" von Hörz 

und Koautoren ( 1983). 

Ganz so e in fach i s t  das aber n i c h t .  Wenn man zu den K lass ikern  des Marxismus 

zurückgeht und f r a g t ,  wie d o r t  Mater ia l ismus b e s t i r n t  worden i s t ,  so ze ig t  s i ch  

folgendes: Mater ia l ismus a l s  phi losophische Weltanschauung von der Bewegung der 

Welt, von der Erfassung der Welt i n  e ine r  monist ischen Bl ickweise bezieht s ich  

keineswegs nur  auf Gesetze der Geschichte - das i s t  der h i s to r i sche  Ma te r i a l i s -  

mus -, sondern bez ieht  s i ch  se lbs t ve rs tänd l i ch  auch auf Gesetze der Natur und 

Gesetze des Psychischen. Das l ä ß t  s i ch  an v i e l e n  S t e l l e n  be i  Marx und Engels 

f inden.  I n  besonderer D e u t l i c h k e i t  w i r d  d ies  be i  Lenin i n  "Material ismus und 

Empi r iokr i t i z ismus"  herausgearbei tet  i n  der Auseinandersetzung m i t  i d e a l i s t i -  

scher Phi losophie,  d i e  zur Begründung psychologischen Wissens herangezogen wur- 

de. An1 äßl i c h  der Ph i losoph ie  von Mach und Avenarius beschäf t ig te  s i ch  Lenin 

grundsätz l ich  m i t  den Problemen von Mater ia l ismus und Idealismus und h ä l t  dabei 

e i n i g e  Grundkategorien f e s t .  

Die e r s t e  und zen t ra le  i s t  d i e  Grundkategorie Mater ie  i n  Bewegung - "Die Mate- 

r i e  i s t  e i ne  phi losophische Kategor ie zur Bezeichnung der ob jek t iven Rea l i t ä t ,  

d i e  dem Menschen i n  seinen Empfindungen gegeben i s t ,  d i e  von unseren Empfindun- 

gen kop ie r t ,  f o t o g r a f i e r t ,  abgebi ldet  w i r d  und unabhängig von ihnen e x i s t i e r t "  

(LW Bd. 14, S. 124). 

Aber i n  d ieser  D e f i n i t i o n  i s t  n i c h t  nur der Gegenstand der Erkenntnis benannt, 

sondern auch d i e  Voraussetzung des Erkennens - daß lebendige Menschen e x i s t i e -  

ren, d i e  zu Empfindungen, zu Wahrnehmungen, zur Widerspiegelung i n  der Lage 

sind. Und f o l g l i c h  he iß t  es an anderer S t e l l e :  "Es i s t  l og i sch  anzunehmen, daß 

d i e  ganze Mater ie e ine Eigenschaft  bes i t z t ,  d i e  dem Wesen nach der Empfindung 

verwandt i s t ,  d i e  Eigenschaft  der Widerspiegelung" (LW Bd 14, S. 85).  Wenn For- 

men des Lebens und damit S u b j e k t i v i t ä t  entstehen, dann müssen diese Formen s i ch  

auf i h r e  ob jek t i ven  Umstände i n  i rgende iner  Weise widerspiegelnd beziehen kön- 

nen. 

Das i s t  aber nur d i e  e ine  Sei te,  von der aus durch d i e  m a t e r i a l i s t i s c h e  Ph i lo -  

sophie wesent l iche Grundbestimmungen f ü r  den psychologischen Mater ia l ismus kom- 

men. Die andere Se i t e  i s t  d i e  folgende: Wenn w i r  uns das Bewußtsein a l s  höch- 

s tes  Produkt der i n  besonderer Weise o rgan i s i e r ten  Mater ie ansehen, so i s t  zu 

fragen: Wie kommt dieses Bewußtsein a l s  solches höchstes Produkt zustande? 

Die allgemeine Antwort l a u t e t :  Durch d i e  Evo lu t i on  der T ä t i g k e i t  im  System Sub- 
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jek t -Tät igke i t -Ob jek t  auf e i n  neues Niveau, das dann systematisch m i t  dem Ar- 

b e i t s b e g r i f f  beschrieben werden kann. Die T ä t i g k e i t  e v o l v i e r t  zur A rbe i t  a l s  

Voraussetzung der Entstehung des Bewußtseins. Das he iß t  a l so  von den K lass ikern  

des Marxismus her - und das konnte i c h  nur ganz kurz  andeuten - s ind  es zwei 

wesentl iche Begriffsbestimmungen, von denen aus d i e  Ausarbeitung des psycholo- 

gischen Mater ia l ismus auszugehen hat.  Die e ine besteht dar in ,  daß es auf a l l e n  

Ebenen der lebendig o rgan i s i e r ten  Mater ie  spez i f i sche Formen der Widerspiege- 

lung g ib t ,  d i e  zweite, daß m i t  menschlichem Niveau, indem d i e  T ä t i g k e i t  zur 

Arbe i t  evo l v i e r t ,  e ine  neue Form des Psychischen, das Bewußtsein, en ts teht .  

Wenn i c h  beides zusammen betrachte,  f o l g t  daraus, daß das Niveau der Widerspie- 

gel  ung i n  d ia lek t i sche r  Verbindung m i t  dem Niveau der T ä t i g k e i t  s teht .  

Von h i e r  aus kommt man dann zu den Folgen, daß Widerspiegelung und Tä t i gke i t ,  

Abbi ld und Tä t i gke i t ,  Bewußtsein und T ä t i g k e i t  a l s  d i a l e k t i s c h e  E inhe i t  im  M i t -  

te lpunkt  der Entwicklung des psychologischen Mater ia l ismus zu stehen haben. 

Soweit d i e  kurzen Vorbemerkungen. Wir werden i n  diesem Semester bestimmt v i e l e  

Gelegenheiten haben, darüber we i t e r  zu d iskut ie ren.  

2. Wygotskis Buch "Die K r i s e  der Psychologie i n  i h r e r  h i s to r i schen  Bedeutung" - 

I c h  gehe j e t z t  über zu der Analyse der "Kr ise  der Psychologie", d i e  Wygotski 

vorgenommen hat.  H ierbe i  geht Wygotski sehr i n  das D e t a i l  der zeitgenössischen 

psychologischen Diskussion, d i e  e r  aber i n  diesem Buch aussch l ieß l ich  vom ph i -  

losophisch-methodologischen Standpunkt ana l ys ie r t  und n i c h t  a l s  Psychologe. 

E in ige Ergebnisse d ieser  Analyse w i l l  i c h  j e t z t  vo rs te l l en .  

Für Wygotski i s t  es notwendig - das i s t  se in  Ausgangspunkt -, d i e  i n  verschie- 

dene Psychologien gespaltene Psychologie zu e ine r  e i n h e i t l i c h e n  Psychologie zu 

entwickeln, a lso  zu e ine r  Allgemeinen Psychologie zu kommen, d i e  b i she r i ge  

T e i l d i s z i p l i n e n  wie z. B. d i e  Psychologie des normalen Erwachsenen - und das 

i s t  d i e  b isher ige  sogenannte "Allgemeine Psychologie" -, d i e  Psychopathologie, 

d i e  Tierpsychologie oder auch d i e  Entwicklungspsychologie systematisch zusarn- 

menfaßt und i n  s i ch  aufhebt. Er hebt hervor, daß es e i n  wissenschaftsgeschicht- 

l i c h  notwendiger Prozeß i s t ,  daß solche Zusammenfassungen zustandekommen. Denn 

i n  a l l e n  Wissenschaften s ind  zwei Phasen zu unterscheiden: Die e r s t e  Phase 

d ien t  der Verallgemeinerung des Wissens, und d i e  zweite Phase d i e n t  der Erk lä-  

rung des Wissens. Die Psychologie habe aber i n  diese zweite Phase e r s t  noch 

einzutreten. Er untersucht,  wie denn nun diese Erklärungsideen, a l so  d i e  Versu- 
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che, von e ine r  Verallgemeinerung des Wissens zu e ine r  Erklärung des Wissens 

voranzuschreiten, wie denn d iese Erklärungsideen h i s t o r i s c h  au f t re ten  und s ich  

entwickeln.  

Zunächst i s t  f es t zus te l l en ,  daß der Wechsel der Ideen n i c h t  aus s i ch  heraus 

geschieht, sondern durch bestimmte äußere soz ia le  Umstände hervorgebracht wird. 

Erstens s ind  das d i e  s o z i a l - k u l t u r e l l e n  Grundlagen der Epoche, zweitens d i e  

allgemeinen Bedingungen und Gesetze wissenschaf t l i cher  Erkenntnis und d r i t t e n s  

d i e  ob jek t i ven  Er fordern isse an wissenschaf t l i che Erkenntnisse. 

Diese Ideen, wenn s i e  s i c h  a l s  Erklärungsideen herausbilden. haben e i n  bestimn- 

t e s  allgemeines Schicksal, das Wygotski i n  fünf  Etappen d a r s t e l l t .  

Es beginnt m i t  der Aufdeckung i rgende iner  Tatsache mehr oder minder großer Be- 

deutung, d i e  d i e  Vors te l lung ändert, a lso  denken w i r  f U r  d i e  Gestaltpsychologie 

an d i e  ers ten Wahrnehmungsexperimente, d i e  auf das E x i s t i e r e n  von höher geord- 

neten P r i n z i p i e n  der Wahrnehmung hingewiesen haben. 

Zweitens: Es e r f o l g t  e i ne  Ausdehnung auf mehr Ma te r i a l  und damit e ine  Verände- 

rung der Idee. 

D r i t t ens :  Die Idee beherrscht j e t z t  mehr oder minder d i e  ganze D i s z i p l i n  und 

w i r d  zum abst rak ten P r i nz ip .  

Viertens: Die Idee beginnt s i c h  j e t z t  wieder von dem Grundbegr i f f  zu lösen. Sie 

ve r l äß t  d i e  Einzelwissenschaft  und w i r d  zur allgemein-philosophischen Idee. 

Wygotski k o n t e r k a r r i e r t  das später am G e s t a l t p r i n z i p  sehr schön , inso fe rn  er  

d i e  Überbetonung des Ges ta l t p r i nz ips  f ü r  d i e  Erklärung a l l e r  Lebensprozesse 

heraushebt und am Schluß f o r m u l i e r t :  "Gott  sprach, es werde Gestal t ,  und es 

ward Gesta l t  ." - Eine ähn l iche Überstrapazierung z e i g t  e r  auf f ü r  den Reflexbe- 

g r i f f  der Ref lexologie,  f ü r  den S e x u a l i t ä t s b e g r i f f  der Psychoanalyse usw. 

Das f ü n f t e  Stadium, das e r r e i c h t  wird, i s t  jenes, wo d i e  Theorie a l s  Erklä- 

rungsidee endgü l t i g  i n  e i n  k r i t i s c h e s  Stadium gelangt. I c h  z i t i e r e  Wygotski 

w ö r t l i c h :  "Die Entdeckung, d i e  s i ch  zu e ine r  Weltanschauung aufgeblasen hat  wie 

e i n  Frosch zu einem Ochsen, d ieser  Bürger im  Adelsstand, kommt nun i n  das ge- 

f ä h r l i c h s t e ,  das f ü n f t e  Entwicklungsstadium. S ie  p l a t z t  wie e ine Seifenblase" 

(ebd., S. 751). 

Und an anderer S t e l l e ,  i n  se iner  k lassischen A rbe i t  über "Das Bewußtsein a l s  

Problem e i n e r  Psychologie des Verhaltens", d rück t  Wygotski das Problem nochmals 

so aus: "Da u n i v e r s e l l e  Pr inz ip ien,  was i h r e n  Umfang anbelangt, dem Unendlichen 

zustreben, nähert s i c h  i h r  psychologischer I n h a l t  ebenso ungestüm dem Nu l l -  

punkt" (1985 b, S. 280). 
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Das heißt ,  wenn m i t  solchen Erk lärungspr inz ip ien gea rbe i t e t  wird, i s t  es e ine  

methodologi sch außerordent l ich e rns tha f te  und w ich t i ge  Frage, exakt den Punkt 

zu bestimmen, wo das Erk lärungspr inz ip  i n  d i e  Phi losophie übergeht und den Er- 

k lärungstatbestand der Einzelwissenschaft  ver läßt ,  um genau d o r t  zu prüfen: I s t  

das m i t  dem Erklärungs- und Verallgemeinerungsbestand des P r i nz ips  noch verein- 

bar? M i t  diesen Fragen befaßt s i c h  Wygotski im  folgenden i n  diesem Buch sehr 

genau. Er z e i g t  also, wie solche Erk lärungspr inz ip ien d i e  R e a l i t ä t  verlassen, 

und g r e i f t  nun erneut seine Forderung nach der Psychologie a l s  al lgemeiner Wis- 

senschaft auf. Wie kann diese aber en tw icke l t  werden? - Ohne Zweifel  muß d i e  

Psychologie a l s  Allgemeine Wissenschaft über e ine  Methodologie verfügen, m i t  

der Entwicklung von Erk lärungspr inz ip ien so umzugehen, daß d i e  Erk lärungspr in -  

z i p i en  n i c h t  übers t rapaz ier t  werden, sondern genau f ü r  einen und nur diesen 

Erklärungsbereich stehen und auch stehen bleiben. 

Es bedarf a lso  e ine r  spez i f i schen Methodologie der Verallgemeinerung der Er-  

kenntnis, und diese Methodologie unterscheidet s i c h  von i h r e r  Vorgehensweise 

her n i c h t  von der Methodologie i n  der Einzelwissenschaft .  Denn i n  der E inze l -  

wissenschaft wie i n  der Psychologie a l s  al lgemeiner Wissenschaft a r b e i t e t  d i e  

Methodologie m i t  denselben Verfahren und demselben Z i e l  an vergleichbarem Mate- 

r i a l .  Wicht ig i s t  es dabei zu sehen - so Wygotski -, daß es weder einen sponta- 

nen, unvoreingenommenen Umgang m i t  Tatsachen noch e i n  Theore t is ie ren ohne Tat-  

sachen g i b t ,  denn jedem B e g r i f f  l i e g t  e ine  Tatsache zugrunde, und jeder Tatsa- 

che l i e g t  e i n  B e g r i f f  zugrunde. Es geht aber darum, dieses Ve rhä l t n i s  von Tat-  

sachen und Beg r i f f en  i n  e ine r  gänz l ich  neuen Weise zu bestimmen, um d i e  Ent- 

wicklung e ine r  Allgemeinen Psychologie mögl ich zu machen. Das f ü h r t  dazu, daß 

d i e  Allgemeine Psychologie d i e  E inze ld i sz ip l i nen  a l s  w issenschaf t l i ches Mate- 

r i a l  zu nutzen hat und diese E i n z e l d i s z i p l i n e n  n i c h t  zum Gegenstand der K r i t i k ,  

sondern zum Gegenstand der Forschung zu machen hat.  Ansonsten würde s i e  i h r e  

methodologische Perspekt ive a l s  Allgemeine Psychologie ver feh len und würde s i c h  

auf d i e  g le iche Tatsachenebene wie d i e  einzelnen Psychologien begeben und damit 

i n  eine h e i l l o s e  Verwirrung geraten. 

Diese h e i l l o s e  Verwirrung a l s  Ausdrucksform der K r i s e  der Psychologie i s t  v i e l -  

f ä l t i g  zu f inden, und Wygotski ana l ys ie r t  s i e  i n  d r e i  Exkursen i n  i h r e n  wich- 

t i g s t e n  Aspekten. Er s p r i c h t  von der Krankhei t  der Psychologie, d i e  dringend 

der Heilung bedarf, und nennt d r e i  Symptomebenen. Die d r e i  Symptomebenen sind: 

- der Eklekt iz ismus 

- der Empirismus und 

- d i e  unexakte Sprache. 
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Er beschä f t i g t  s i ch  im  einzelnen m i t  d iesen d r e i  Ebenen und nennt be i  der Be- 

handlung des Eklekt iz ismus im  wesent l ichen d r e i  Arten, nämlich 

1. Die Ass imi l ie rung der Ergebnisse anderer Gebiete. Um e i n  Be i sp ie l  zu nen- 

nen: I c h  denke, S ie  s i nd  hinreichend m i t  der Psychotherapiediskussion i n  

der DDR v e r t r a u t  und haben - d i e  einen oder anderen - v i e l l e i c h t  d i e  Ar- 

be i t en  von Höck (z.B. 1981) gelesen. An d ieser  S t e l l e  f i n d e t  eine Assimi- 

l a t i o n  verschiedener E inze l theor ien  s t a t t ,  ohne daß das Ganze theore t isch 

durchgearbei tet  wird.  I c h  könnte we i te re  Be i sp ie le  nennen und werde i n  

der Vorlesung jewei ls ,  soweit m i r  Be i sp ie le  aus der DDR f ü r  bestimmte 

Aspekte bekannt sind, m i t  ihnen meine Überlegungen zu verdeut l ichen ver- 

suchen. 

2. Es kommt zu Bündnisübereinkünften. Eine k lass ische Bündnisübereinkunft, 

i n  der sozusagen e i n  Wa f fens t i l l s t and  oder e ine f r i e d l i c h e  Koexistenz 

zwischen zwei Theorien geschlossen wird, i s t  d i e  Bündnisübereinkunft zwi- 

schen Psychoanalyse und Marxismus i n  j e  untersch ied l icher  und neu aufge- 

l e g t e r  Form. Bei uns i n  der Bundesreublik etwa sehr d e u t l i c h  an dem Werk 

von Lorenzer zu sehen, das sehr k luge und w ich t i ge  Gedanken hat, aber i n  

bestimmten Fragen den h i s to r i schen  Mater ia l ismus a l s  allgemeine Theorie 

der Bewegungsgesetze der Gese l lschaf t  anerkennt und i n  anderen Fragen d i e  

Psychoanalyse a l s  allgemeine Theor ie der Bewegungsgesetze des Psychischen 

anerkennt, ohne beide miteinander v e r m i t t e l n  zu können - d ies  wäre eine 

Bündnisübereinkunft. 

3 .  Und s c h l i e ß l i c h  g i b t  es den Eklekt iz ismus i n  der Form, daß fremde Begr i f -  

f e  auf eigenem Te r ra in  benutzt  werden. Werden diese fremden B e g r i f f e  so 

benutzt ,  daß versucht wird,  m i t  dem eigenen methodologischen gedanklichen 

Instrumentar ium das zu bestimmen, was der fremde B e g r i f f  a l s  Z ie lgeb ie t ,  

a l s  Gegenstandsgebiet hat, dann i s t  das k e i n  Eklekt iz ismus, so Wygotski. 

Werden diese fremden B e g r i f f e  aber l e d i g l i c h  genommen, um eigenes Mate- 

r i a l  zu ordnen - nehmen w i r  be isp ie lsweise den Kathars is -Begr i f f  aus der 

Psychoanalyse, m i t  dem d ies  das e ine  oder andere Mal geschieht - dann i s t  

es i n  der Tat e i n  Eklekt iz ismus, der einen fremden B e g r i f f  auf dem e i -  

genen Te r ra in  versucht zu benutzen, ohne den methodologischen Status d ie-  

ses fremden Beg r i f f es  g e k l ä r t  zu haben. 

Der r i c h t i g e  Weg wäre es, m i t  dem eigenen Instrumentarium d i e  Sachverhal- 

t e  zu k lären, d i e  h i n t e r  'Kathars is '  stecken, um dann den Katharsisbe- 
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g r i f f  gegebenenfalls a l s  eigenen B e g r i f f  verwenden zu können. 

Weiterhin k r i t i s i e r t  Wygotski das Problem des Empirismus. Es se i  e i n  I r r tum,  

daß Wissenschaft nur das unmi t te lbar  Erfahrene untersuchen könne. Das macht e r  

an v i e l f ä l t i g e n  Verfahren der Physik deu t l i ch .  Es i s t  uns j a  heute aus der r a -  

santen Entwicklung der Naturwissenschaften nur  zu bekannt, daß s i ch  d i e  Unter- 

suchung k e i n e s f a l l s  auf das unmi t te lbar  Erfahrene beschränken muß und s i ch  zu 

beschränken hat.  Insofern,  sagt er ,  i s t  das, was o f t  a l s  e i n  gewicht iger  K r i -  

t i kpunk t  gegen i d e a l i s t i s c h e  Psychologie verwendet wird, nämlich d i e  Frage, ob 

Selbstbeobachtung e ine Methode se i ,  e i g e n t l i c h  auch nur e ine technische Frage 

und keine p r i n z i p i e l l e .  Es geht übe ra l l  darum, d i e  Erscheinungen zu deuten, und 

das heißt ,  " s i e  nach i h r e n  Spuren und E in f lüssen zu rekonst ru ieren"  (1985 a, S. 

138). Dabei i s t  aber d i e  Forschungsmethode von der Erkenntnismethode zu unter -  

scheiden. Dies i s t  sehr w ich t ig ,  um das Ve rhä l t n i s  von Experiment und t h e o r e t i -  

schem Ergebnis zu bestimmen. Während s i ch  das Experiment auf d i e  Apparatur be- 

z ieh t ,  muß s i ch  g l e i c h z e i t i g  d i e  Psychologie e ine "Phi losophie der Apparatur 

aufbauen" (ebd. S 1441, das he iß t  e i n  t heo re t i sch  g e l e i t e t e s  Einsetzen der Ap- 

paratur.  Und das kann n i c h t  von Fragen der Apparatur abhängen, sondern nur von 

Fragen der Psychologie. Das he iß t :  Es geht n i c h t  anders, d i e  Psychologie 

braucht e i n  methodologisches Rückgrat. 

Und noch einmal Wygotski zum Problem der Tatsachen: "Die Tatsachen, d i e  m i t  

verschiedenen Erkenntn ispr inz ip ien gewonnen wurden, beziehen s i ch  zwar auf d i e  

g le iche Rea l i t ä t ,  aber s i e  sind, indem s i e  m i t  verschiedenen Erkenntn ispr inz i -  

p ien gewonnen wurden, auch verschiedene Tatsachen" (ebd., S. 148). Das he iß t  

also, d i e  auf der Erkenntni sebene durch andere Erkenntn ispr inz ip ien zu ver-  

schiedenen Tatsachen gewordenen Ausschni t te der R e a l i t ä t  müssen i n  e ine r  A l l ge -  

meinen Psychologie m i t  e i ne r  ausgearbeiteten Methodologie wieder auf i h r e  rea- 

len, i n  der W i r k l i c h k e i t  ex is t ie renden Zusammenhänge zurückgeführt  werden, d. 

h. auch d i e  Widersprüche zwischen den Erk lärungspr inz ip ien müssen aufgehoben 

werden und d. h. d i a l e k t i s c h  aufgehoben. Das heißt ,  daß auch d i e  Psychoanalyse 

beispielsweise n i c h t  nur phi losophisch zu k r i t i s i e r e n  i s t ,  sondern daß auch 

e i  nzel wi ssenschaft 1 i c h  gezeigt  werden muß, wie i n  e ine r  e n t f  a l  t e te ren  psycholo- 

gischen Wissenschaft i h r e  Aussagesätze systematisch aufgenommen und weiterge- 

f ü h r t  werden können. I c h  z i t i e r e  dazu noch einmal Wygotski: 

"Nur so, nur, indem man jedes P r i n z i p  b i s  zu seinen l e t z t e n  Konsequenzen er -  

faßt ,  zu denen es s t reb t ,  indem man jeden Gedanken b i s  zu Ende untersucht,  i h n  

manchmal f ü r  den Autor zu Ende denkend, kann man d i e  methodologische Natur der 
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untersuchten Erscheinung ergründen" (ebd., S. 151 ). Es geht deshalb um eine 

bewußte und n i c h t  b l i n d e  Anwendung des B e g r i f f s  i n  der Wissenschaft. 

Und h i e r  haben w i r  e ine  d i r e k t e  Verbindung zur wissenschaftstheoretischen Dis- 

kussion, etwa i n  der Weise, wie Peter Ruben (1978) Wissenschaft a l s  " allgemei- 

ne A rbe i t "  bestimmt, a l s  A rbe i t  m i t  Begr i f fen ,  d i e  a l s  ge i s t i ge  M i t t e l ,  g e i s t i -  

ge Werkzeuge i n  vera l lgemeiner ter  Form den Prozeß der Produktion und Reproduk- 

t i o n  steuern im Unterschied zur konkret  e inzelnen Arbe i t .  

Deshalb - und das i s t  der d r i t t e  S c h r i t t  - kommt n a t ü r l i c h  der Ausarbeitung der 

W i  ssenschaftssprache zur Überwindung der K r i se  der Psychologie e ine enorme und 

weitreichende Bedeutung zu. Das hebt Wygotski an der Bedeutung Pawlows hervor, 

n i c h t  nur a l s  Experimentator, sondern a l s  exakter Methodologe auf d ieser  Ebene, 

a l s  Begründer e ine r  e i n h e i t l i c h e n  und i n  s i ch  woh ldef in ie r ten Wissenschafts- 

sprache f ü r  das Fachgebiet. Gegenwärtig i s t  es nun so i n  der Psychologie, und 

man muß diesem Gedanken, der j e t z t  vor mehr a l s  60 Jahren niedergeschrieben 

wurde, auch heute n i c h t s  hinzufügen, daß Wörter aus verschiedenen Sprachen ne- 

beneinander benutzt  werden: 

Erstens Wörter aus der Al l tagssprache. I n  bestimmten Bereichen der Psychologie, 

a lso  etwa i n  der Psychopathologie oder der k l i n i schen  Psychologie, i s t  das be- 

sonders deu t l i ch ,  we i l  d iese weitgehend von e ine r  Al l tagspsychologie der Medi- 

z i n e r  bestimmt s i nd  und noch n i c h t  von einem Anschluß an d i e  w issenschaf t l i ch  

en tw icke l t e  Psychologie. 

Zweitens Wörter der phi losophischen Sprache. Auch das f i nden  w i r  sehr o f t ,  daß 

an d i e  S t e l l e  woh lde f i n i e r te r  E i n z e l b e g r i f f e  der Psychologie - nehmen w i r  den 

marx is t ischen A rbe i t sbeg r i f f ,  den S innbeg r i f f  be i  Leontjew U. a. - allgemeine 

phi losophische P r i nz ip ien  gesetzt  werden, ohne daß konkret  im Psychologischen 

i h r e  Bedeutung und Relevanz herausgearbei tet  wurde. 

D r i t t ens :  Wörter und Sprachformen aus den Naturwissenschaften werden benutzt. 

Aber das Problem i s t :  "Das Wort, das e ine Tatsache bezeichnet, l i e f e r t  g l e i ch -  

z e i t i g  e ine  Ph i losop ie  der Tatsache" - so Wygotski (ebd. S. 158). 

Man kann das noch einmal unters t re ichen m i t  dem schon etwas ä l t e ren  Büchlein 

von Georg Klaus über "Semiotik und Erkenntn is theor ie"  (19691, i n  dem herausge- 

a r b e i t e t  wird,  daß d i e  Al l tagssprache a l s  Sprache s i ch  widerspiegelnd auf d i e  

Nullebene bezieht,  auf  d i e  m a t e r i e l l e  Existenz der Menschen, auf d i e  im A l l t a g  

erfahrenen Probleme, d i e  i n  der Al l tagssprache a l s  sprach1 i che r  Ebene 1 dann 

ve ra rbe i t e t  werden - während s i ch  Wissenschaftssprache s i ch  n i c h t  mehr unmit- 

t e l b a r  auf d i e  Nullebene bezieht,  sondern auf d i e  sprachl iche Ebene 1 a l s  Ba- 
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s i s .  I n  diesen Wissenschaften g i b t  es we i t e rh in  noch Sprachebenen höherer Ord- 

nung, so z. B. i n  Form der Mathematisierung. Jede Sprachebene höherer Ebene 

w i rd  n a t ü r l i c h  m i t  einem Ver lus t  an B r e i t e  des Wissens bezahlt, ha t  aber 

g l e i c h z e i t i g  einen höheren Grad an Präz is ion  des Wissens. Aber auf a l l e n  diesen 

Ebenen i s t  jeder B e g r i f f  bezogen auf e ine der darunter1 i egenden Ebenen, hat  

also von vornherein d i e  Bezeichnung e ine r  Tatsache zum Inha l t ,  i s t  e i ne  Ph i l o -  

sophie der Tatsache. 

Diese Probleme s ind a lso  i n  der "Kr ise  der Psychologie" aufzufinden. Und Tatsa- 

che i s t  es, daß d i e  Empir iker i n  der Regel d i e  Al l tagssprache gebrauchen und 

d i e  Ek lek t i ke r  zwei Sprachen, sowohl d i e  Al l tagssprache wie e ine  phi losophische 

Sprache, und daß f o l g l i c h  be i  methodologischen Untersuchungen i n  der Psycholo- 

g i e  i n  Zukunft auch e i n  Löwenanteil auf  das Problem der Terminologie zu f a l l e n  

hat. 

Soweit zur Diagnose der Symptome der Kr ise.  und nun: Worin besteht d i e  Kr ise? 

Das Problem l i e g t  dar in ,  sagt Wygotski, daß i n  a l l  diesen Theorien n i c h t  e r -  

kannt wurde, daß auf menschlichem Niveau das Soz ia le  zwischen das Psychische 

und das Biologische gedrungen i s t  und beide n i c h t  mehr unmi t te lbar  untersuchbar 

sind. F o l g l i c h  ze ig t  s i ch  h i n t e r  diesen kr isenhaf ten Erscheinungen der Psycho- 

l o g i e  l e t z t l i c h  auch wieder das Problem von Mater ia l ismus und Idealismus, denn 

wenn schon n i c h t  erkannt wurde, daß das Soz ia le  dazwischengedrungen i s t ,  dann 

l a u t e t  d i e  Frage zwangsläufig: Packe i c h  d i e  Probleme beim Biologischen an oder 

beim Psychischen? - Und damit b i n  i c h  be i  der Frage von Mater ia l ismus und Idea- 

l i smus . 
Nun glaubt Wygotski nachweisen zu können, und i c h  denke, daß e r  rech t  hat, daß 

(ebenso, wie das Denken der Naturwissenschaft ler  spontan m a t e r i a l i s t i s c h  i s t )  

das Denken der Psychologen zunächst spontan i d e a l i s t i s c h  i s t  und d i e  naturwis- 

senschaft l iche Methode, a lso  das Experiment, e r s t  sekundär i n  d i e  Psychologie 

aufgenommen wurde. 

Die Ursache h i e r f ü r  war d i e  Entwicklung der angewandten Psychologie. Diese re -  

sul  t i e r t e  daraus, daß d i e  Prax is  neue Formen der Psychologie ver langte.  Denken 

Sie b i t t e  an d i e  Zeiten, a l s  Wundt h i e r  i n  diesem Hause l eh r te .  I n  der Umstruk- 

t u r i e rung  der imper ia l i s t i schen  Gese l lschaf t  tauchten v i e l f ä l t i g e  Praxisproble- 

me auf, von denen man s i ch  Relevanz f ü r  d i e  Psychologie versprach. E iner  der 

bedeutendsten Wundt-Schüler, Kraepelin, i s t  j a  auch f o l g l i c h  i n  methodologi- 

scher H ins ich t  zum Vater der deutschen Psych ia t r i e  geworden. Dieses Eingehen 
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der Psychologie i n  d i e  Prax is  ver langte  aber auch e ine  neue Methodologie, a lso  

neue phi losophische Überlegungen. Und g l e i c h z e i t i g  ergab s i ch  aus beidem d i e  

Notwendigkeit, beide Se i ten  zu verbinden und zu p rak t i sch  handhabbaren Verfah- 

ren  der Steuerung des Verhaltens zu kommen, wobei Wygotski a l s  e rs te  Form d i e  

Psychotechnik benennt. Wir wissen, daß danach sehr v i e l e  d ieser  Verfahren zu- 

standegekommen sind. 

Wie können w i r  be i  diesem Problem des Widerspruchs von Mater ia l ismus und Idea- 

l ismus i n  der K r i se  der Psychologie Fuß fassen be i  der notwendigen Aufgabe, 

e ine  allgemeine Psychologie herauszubilden? 

A ls  l e t z t e s  und wesent l iches Stück se iner  Analyse bestimmt Wygotski d i e  a- 
dologischen Grundlagen, w ie  das geschehen kann, indem e r  nachweist, daß auf 

a l l e n  Ebenen von Wissenschaft von der unmit te lbaren Verarbeitungsebene der Em- 

p i r i e  b i s  i n  d i e  Phi losophie h i n e i n  das Wechselprinzip von Indukt ion  und Analy- 
se a l s  Grundlage zu ge l t en  habe. I c h  z i t i e r e  ihn,  i c h  komme aber später noch - 
einmal darauf zurück. "Die Analyse i s t  a lso  p r i n z i p i e l l  n i c h t  der Indukt ion  

entgegengesetzt, sondern m i t  i h r  verwandt. S ie  i s t  deren höchste Form und ne- 

g i e r t  deren Wesen ( d i e  V ie l zah l ) .  S ie  s t ü t z t  s i ch  auf d i e  Indukt ion  und s teuer t  

s ie .  S ie  s t e l l t  d i e  Frage. S ie  l i e g t  jedem Experiment zugrunde. Jedes Experi- 

ment i s t  e ine  Analyse i n  Aktion, wie jede Analyse e i n  Experiment i n  Gedanken 

i s t "  (1983 a, S. 227). 

Damit i s t  i n  al lgemeiner Form d i e  Methodologie bestimmt. Es i s t  gezeigt  worden, 

daß es e i n  allgemeines methodologisches Moment g i b t ,  das s i ch  über d i e  ver- 

schiedenen Ebenen des Wissenschaftsaufbaus hindurchzieht.  Die v i e l f ä l t i g e n  Feh- 

le rmögl ichke i ten  s ind  genannt worden. Und auf d ieser  Grundlage kann Wygotski 

dann a l s  e r s t e r  den "psychologischen Mater ia l ismus" fo rdern .  Das l i e s t  s ich  

dann so: "Die Theorie des psychologischen Material ismus, a lso  d i e  D i a l e k t i k  der 

Psychologie, das i s t  es, was i c h  a l s  allgemeine Psychologie bezeichne" (1985 a, 

S. 252). 

Soweit und vorweg zur Methodologie. - I c h  h a t t e  über das Wygotski-Buch, bevor 

i c h  es lesen konnte - es i s t  j a  noch n i c h t  lange verfügbar -, aus e ine r  Disser- 

t a t i o n  von I n g r i d  Rissom (1981 erfahren. S ie  erwähnt dor t ,  daß sowjet ische 

Kollegen, d i e  dieses Buch i n  Manuskriptform gelesen hatten, es f ü r  eines der 

bedeutendsten wissenschaftstheoretischen Werke dieses Jahrhunderts h ie l t en .  I c h  

denke, man kann be i  d ieser  Einschätzung b le iben.  Es i s t  a l l e rd ings  e i n  Werk, 

das s i ch  n i c h t  so ganz e in fach e rsch l i eß t .  I c h  muß auch dazu sagen, es i s t  un- 

terdessen meine d r i t t e  Lektüre,  und i c h  entdecke s tänd ig  Neues dar in.  Deshalb 
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habe i c h  es an den Anfang g e s t e l l t ;  denn über psychologischen Mater ia l ismus zu 

sprechen, b l i ebe  e i n  unbegründetes Unterfangen, wenn n i c h t  auch methodologisch 

d i e  Notwendigkeit bestimmt werden könnte, aus der heraus e r  ausgebaut werden 

muß, und wie e r  aufgebaut werden kann. 

3. Zum Gegenstandsbereich psychologischen Mater ia l ismus -- 

Nun e in iges zum Gegenstandsbereich des psychologischen Mater ia l ismus. Wygotski 

ha t t e  i n  den M i t t e l punk t  se iner  Analyse g e s t e l l t ,  daß es um den S t r e i t  zweier 

Ideen i n  der Psychologie geht, um den S t r e i t  zwischen Mater ia l ismus und Idea- 

l ismus. Nun i s t  es aber so, daß der Ideal ismus i n  der Psychologie gerade ab 

dann, wenn d i e  Psychologie zur Prax is  kommt, e i g e n t l i c h  nahezu kaum noch i n  

r e i n e r  Form a u f t r i t t ,  sondern i n  der Regel i n  einem dua l i s t i schen  Gewand. 

Der Dualismus a l s  zen t ra le  phi losophische Theor ie i s t  durch Descartes begründet 

worden, d. h. d i e  Erkennbarkeit der na tü r l i chen  Welt auf  der einen Sei te,  aber 

d i e  bloße Verstehbarkei t  der psychischen Prozesse auf  der anderen Se i t e  i n  Form 

von zwei p a r a l l e l e n  Ere ign is re ihen w i r d  p o s t u l i e r t .  Dieser Dualismus w i r d  dann 

im Occasionalismus des Hol länders Geulincx - "occas io '  s teh t  f ü r  Gelgenhei tsur-  

sache - und be i  Malbranche i n  einen Tr ia l i smus verwandelt. An läß l ich  äußerer 

Gelegenheitsursachen g r e i f t  das G ö t t l i c h e  i n  d i e  psychischen Prozesse e i n  und 

veranlaßt d i e  Bewegung des Psychischen und d i e  T ä t i g k e i t  ( vg l  . Dawydow und I 1 -  

lesch 1982). I n  diesem Tr ia l i smus s teck t  e i n  g ö t t l i c h e s  P r i n z i p  h i n t e r  dem Pa- 

ra l le l i smus,  zwischen Psyche und Geist .  Nun mag das manchem von uns h i e r  a l s  

etwas a n t i q u i e r t  erscheinen und a l s  zu belächeln. Es i s t  aber e ine  absolut  mo- 

derne Erscheinung. 

I n  den Büchern des engl ischen Nobelpreisträgers S i r  John Eccles ( vg l .  u.a. 

19851, d i e  bei  uns mehrfache und hohe Auflagen erreichen, w i r d  genau von einem 

solchen Konst ruk t ionspr inz ip  der psychischen Prozesse ausgegangen. Eccles 

sch l i eß t  s i ch  an d i e  Drei-Welten-Theorie von Popper an. Es g i b t  nach diesem 

d re i  unvereinbare, nebeneinanderstehende Welten, nämlich d i e  Welt der physika- 

l i schen Objekte, d i e  Welt der sub jek t iven Erfahrungen und d i e  Welt der o b j e k t i -  

ven k u l t u r e l l e n  Erfahrungen. Wir werden sehen, daß s i ch  h i n t e r  d ieser  E i n t e i -  

lung i n  d r e i  Welten r e a l e  Differenzierungsprobleme i n  den Bewegungsformen der 

Mater ie verbergen. So i s t  das be i  Popper aber n i c h t  gemeint, obwohl Poper zuge- 

steht,  daß diese d r e i  Welten s i ch  a l s  Ergebnis der Evo lu t i on  trennen, und be i  

Eccles e r s t  r ech t  n i ch t ,  der dieses s t r i k t  b e s t r e i t e t  und davon ausgeht, daß 

d i e  Au f te i l ung  d ieser  d r e i  Welten e i n  Werk der g ö t t l i c h e n  Substanz i s t  ( v g l .  
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Eccles und Popper 1982). Die g ö t t l i c h e  Substanz r e a l i s i e r t  zudem nach Eccles 

d i e  ständige Vermit t lung d ieser  d r e i  Welten. Dies i s t  e ine moderne Form des 

Dualismus. Es e x i s t i e r t  aber n i c h t  nur diese. Und es i s t  auf andere Formen noch 

einzugehen. 

I c h  muß zunächst d i e  aufgegr i f fene Frage nach der Mögl ichkei t  des psychologi- 

schen Mater ial ismus fo r t f üh ren ,  we i l  d ieser Dualismus s i ch  i n  verschiedenen 

Arten des Dualismus i n  der Psychologie zeigen kann. Wovon haben w i r  nun auszu- 

gehen, wenn w i r  einen psychologischen Materialismus entwickeln wo1 len? 

Wygotski se lbs t  verweist  darauf, daß das Soziale zwischen Biologisches und 

Psychisches dazwischengetreten i s t .  Für L u r i a  bedeutet das, daß d i e  Psychologie 

a l s  Wissenschaft von der soz ia len Herausbildung von Naturphänomenen zu verste- 

hen i s t .  Oder an anderer S t e l l e  sagt e r  das so, daß d i e  gese l lschaf t l i chen For- 

men der T ä t i g k e i t  das Gehirn zwingen, auf neue Weise zu funkt ion ieren und neue 

f u n k t i o n e l l e  Organe hervorzubringen ( L u r i a  1978). Wygotski drückt  dies so aus, 

daß d i e  höheren psychischen Funktionen h i s to r i sch ,  k u l t u r e l l  und ins t rumente l l  

s ind. Sie s ind h i s to r i sch ,  we i l  s i e  über das dazwischentretende Soziale vermit- 

t e l  t werden. Das dazwischentretende Soziale i s t  h i s t o r i s c h  e i n  Produkt der Ge- 

sch ichte  und der menschlichen Arbe i ts te i lung.  Sie s ind k u l t u r e l l ,  we i l  im Über- 

gang von " i n t e r "  zu " i n t ra " ,  von dem sozialen Verkehr zwischen zwei Personen 

zum innerpsychischen Verkehr, es i n  diesem Übergang davon abhängt, ob d i e  j e  

ex is t ie renden Menschen i n  diesen sozialen Verkehr einbezogen s ind oder n icht .  

Es hängt a lso  von der Re ichha l t i gke i t  der Ku l tu r  und der Zugänge des einzelnen 

Menschen zu der Ku l tu r  ab, wie s i ch  seine psychischen Prozesse en t fa l t en .  Und 

d i e  psychischen Prozesse s ind ins t rumente l l  i n  i h ren  höheren Formen, indem d i e  

soz ia l  erworbenen M i t t e l  a l s  M i t t e l  der eigenen Steuerung verwendet werden, 

insbesondere über das System der Sprache d i e  eigene T ä t i g k e i t  i n  neuer Form 

r e g u l i e r t  werden kann - so a lso wicht ige Autoren der ku l t u rh i s to r i schen  Schule 

( v g l .  auch Lu r ia  1979). 

Wenn w i r  uns d ies  nun im De ta i l  ansehen, so tauchen verschiedene Varianten des 

Dualismus, d i e  zu überwinden sind, i n  der Praxis der Psychologie auf. Es geht 

um d i e  soz ia le  Herausbildung von Naturphänomenen i n  Form psychischer Prozesse, 

so hat ten w i r  f e s t g e s t e l l t .  Wir haben a lso Übergänge vom Sozialen zum Psych- 

ischen und w i r  haben Übergänge von Naturphänomenen zum Psychischen, denn d i e  

Übergänge zwischen Sozialem und Natürl ichem s ind  immer v e r m i t t e l t  über d i e  Pro- 

zesse der Widerspiegelung, s i e  er fo lgen n i c h t  d i r e k t .  W i r  können demnach einen 
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Dualismus a l s  psychosoziales Problem und a l s  psychophysisches Problem v o r f i n -  

den. Und es ze ig t  s i ch  sch l i eß l i ch ,  daß noch e ine  d r i t t e  A r t  von Dualismus be- 

steht,  der schon i n  der Descarteschen Au f te i l ung  i n  Erk lären und Verstehen an- 

gelegt war. Er fand dann i n  der Lebensphilosphie a l s  Hauptphilosophie e i n e r  

bestimmten imper ia l i s t i schen  Epoche ( v g l  . Lukacs 1979, 1980, 1974) seinen Aus- 

druck und ze ig t  s i ch  i n  der Psychologie dann wiederum a l s  Gegensatz von ver-  

stehbaren und erk lärbaren Prozessen bzw. von Emotion und Kogni t ion.  

M i t  diesen d r e i  Dualismen haben w i r  uns i n  unserem Gegenstandsbereich zu be- 

schäftigen, wenn w i r  e inen psychologischen Mater ia l ismus aufbauen wollen. Zum 

ersten, zum psychosozialen Problem, s k i z z i e r e  i c h  j e t z t  ebenso kurz  d i e  Lö- 

sungsrichtung, i n  d i e  w i r  denken müssen wie zu den anderen Ebenen. Wie d i e  Lö- 

sungen im De ta i l  aussehen, damit werden w i r  uns i n  der gesamten Vorlesung be- 

schä f t i  gen. 

Der entscheidende Schlüssel zum psychosozialen Problem l i e g t  dar in,  daß von der 

philosophischen Kategor ie der A rbe i t  zur psychologischen Kategor ie der A r b e i t  

übergegangen wird, indem a lso  b e g r i f f e n  wird, wie soz ia le  Werkzeuge zu psych- 

ischen Werkzeugen werden und damit das ausge fü l l t  wird,  was Wygotski seinem 

ers ten programmatischen Ansatz (1985 b )  m i t  dem Marx-Zi tat  aus dem "Kap i t a l "  

vorweggestel l t  h a t t e  - daß nämlich der sch lechtes te  Baumeister s i c h  von der 

Biene dadurch unterscheidet,  daß e r  das Produkt vorher i n  seinem Kopf gebaut 

hat. Der Terminus "gebaut" an d ieser  S t e l l e  i s t  w i ch t i g .  Der Baumeister ha t  das 

Produkt m i t  den ihm h i s to r i sch ,  soz ia l  verfügbaren M i t t e l n  gebaut. 

I n  der ers ten Phase der Theor iebi ldung wurde d iese r  Übergang vom Sozialen i n s  

Psychische a l s  d i e  Herausbildung psychischer Werkzeuge über d i e  Zeichenfunkt ion 

der Sprache bet rachte t .  Es wurde dann jedoch erkannt, daß das Wesentl iche der 

Sprache i s t .  daß s i e  Träger von Bedeutungen i s t  und d i e  Bedeutungen d i e  e igent -  

l i chen  Werkzeuge sind. Es f i n d e t  a lso  e i n  Übergang von Bedeutungen, d i e  i n  der 

gese l l scha f t l i chen  Erfahrung vorhanden sind, i n  sub jek t i ve  Bedeutungen s t a t t .  

Dabei e r f o l g t ,  d ies  i s t  d i e  w i ch t i ge  Entdeckung von Leontjew (1988), der Aufbau 

der inneren psychischen Prozesse nach dem Modell der äußeren psychischen Pro- 

zesse. Dies wurde dann auch exper imentel l  i n  der I n t e r i o r i s a t i o n s t h e o r i e  von 

Galper in nachgewiesen. 

Dieser Aufbau von außen nach innen d a r f  aber n i c h t  so verstanden werden, a l s  ob 

d i e  Bedeutungen ohne Transformat ion nach innen gelangen - das i s t  das Wesentl i- 

che, was Leontjew i n  seinen Arbe i ten  i n  der Charkower Z e i t  M i t t e  der d re iß ige r  

Jahre herausarbei tet  - sondern der Umbau f i n d e t  so s t a t t ,  daß d i e  Bedeutungen, 
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indem s i e  über d i e  T ä t i g k e i t  i n  d i e  inneren Prozesse gelangen, zu s innhaften 

Bedeutungen werden. S ie  behal ten dabei g l e i c h z e i t i g  i h r e n  Bedeutungsgehalt, 

a l so  ob jek t i ve  Mögl ichkei ten des Menschen i n  e ine r  ma te r i e l l en  Welt widerzu- 

spiegeln, zum anderen müssen s i e  aber bedür fn is re levanten Dimensionen, s innhaf-  

t e n  Dimensionen se iner  T ä t i g k e i t  entsprechen, damit s i e  überhaupt zu Bedeutun- 

gen f ü r  i h n  werden können. Die Transformation des Dings an s i ch  " soz ia le  Bedeu- 

tung" i n  das Ding f ü r  mich " i n d i v i d u e l l e  Bedeutung" kann nur geschehen, wenn 

d iese i n d i v i d u e l l e  Bedeutung im  Aufbau meiner bedürfnisrelevanten T ä t i g k e i t  

bestimmte Funktionen übernehmen kann - so d i e  allgemeine Lösung f ü r  das psycho- 

soz ia le  Problem. 

Das ve r l ang t  aber geradezu - und i s t  h i e r  schon angelegt - auch d i e  Überwindung 

der d r i t t e n  Form des Dualismus, d.h. des Dualismus von Emotion und Kognit ion, 

sonst w i r d  d ieser  Bedeutungsaufbau und Bedeutungstransfer n i c h t  begre i fbar  

sein. Daß das ke ine l e i c h t e  und e ine noch vor uns stehende Aufgabe i s t ,  das mag 

daraus ersehen werden, daß a l l e  psychologischen Lerntheor ien über Schule und 

U n t e r r i c h t  s i ch  b i s  heute d iese r  Frage noch n i c h t  einmal g e s t e l l t  haben. 

E in  zweites Problem, m i t  dem w i r  uns i n  der nächsten Si tzung v e r t i e f t  befassen 

werden, i s t  das psychophysische Problem. Wie i s t  der Zusamnenhang zwischen 

Psychischem und Physischem zu denken, wenn n i c h t  dua l i s t i sch ,  wenn n i c h t  para l -  

l e l i s t i s c h ,  wenn n i c h t  isomorph, wie das Köhler noch f o r m u l i e r t  hat? H ier  wer- 

den w i r  uns m i t  Fragen beschäft igen müssen, d i e  Anochin (1978) m i t  dem B e g r i f f  

der vorauseilenden Widerspiegelung benannt hat und d i e  i n  der modernen Theorie 

der  Se1 bstorgani  sa t i on  un te r  dem Aspekt der Informationskonstrukt ion d i s k u t i e r t  

werden. 

I c h  deute h i e r  nur d i e  Lösung an, wie i c h  s i e  m i r  gegenwärtig v o r s t e l l e :  Damit 

lebende Systeme i n  e ine r  m a t e r i e l l  gegebenen Welt e x i s t i e r e n  können und Erfah- 

rungen verarbe i ten  können, beda,rf es eines Prozesses, daß s i e  i n  i h r e n  inneren 

Prozessen Dinge abzubilden vermögen, d i e  der Außenwelt zugehörig s ind.  Sie müs- 

sen i n  e ine r  b e s t i r n t e n  Z e i t r e l a t i o n ,  nämlich i n  Mikroze i te inhe i ten ,  das abb i l -  

den, was i n  der Außenwelt i n  Makrozei te inhei ten v e r l ä u f t .  Diese allgemeine E i -  

genschaft - so Anochin, und man kann das von den Ergebnissen der Verhal tensfor-  

schung auf entsprechendem Niveau her unteressen v o l l  bes tä t igen - i s t  m i t  der 

Existenz der lebendigen Mater ie  se lbs t  entstanden. S ie  ändert n a t ü r l i c h  i h r  

Hierarchieniveau m i t  der Herausbildung der Prozesse des Psychischen. 

Das psychophysische Problem erweis t  s i ch  a l so  zunächst auf der Ebene elementar- 

s t e r  Mechanismen a l s  d i e  Herausbildung schne l le r  Reakt ionsketten im Inneren von 
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Organismen, d i e  s i ch  auf d i e  Bedingungen der Außenwelt beziehen. Auf höheren 

Niveaus übernimmt dann das zen t ra le  Nervensystem d iese Eigenschaften und s teh t  

i n  einem interessanten Ve rhä l t n i s  zu den physischen Prozessen. I c h  werde d ies  

das nächste Mal v e r t i e f t  behandeln. A l l e  psychischen Prozesse e x i s t i e r e n  nur i n  

der f l ießenden Gegenwart (beziehen s i ch  aber auf d i e  Zukunft)  ; i h r e  Vergangen- 

h e i t  w i rd  zur Physiologie,  zum Niederschlag i n  m a t e r i e l l e n  Gedächtnisstruktu- 

ren. Das heißt ,  das psychophysische Problem i s t  e i n  Problem von Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft und muß i n  diesem Kontext systematisch ge lös t  werden. 

Schließ1 i c h  i s t  das emotional - kogn i t i ve  Problem zu nennen, das i n  Wygotskis 

Lösungsvariante e ine andere phi losophische T r a d i t i o n  aufnimmt a l s  d i e  des Des- 

cartes.  Die phi losophische Lösung des emot ional-kogni t iven Problems i s t  be i  

Spinoza b e r e i t s  vorgenommen, auf den s i ch  Wygotski immer wieder bezieht,  um 

eine e i n h e i t l i c h e  Theorie des emot ional-kogni t iven Prozesses herauszuarbeiten. 

Leontjew i s t  zunächst der Ansicht, das zeigen d i e  uns j e t z t  zugänglichen unver- 

ö f f e n t l i c h t e n  F rühsch r i f t en  (Leontjew 19881, daß Wygotski s i ch  auf einem I r rweg 

bef indet ,  wenn e r  h i n t e r  den Denkprozessen nach der emotionalen Steuerung 

f ragt .  I n  späteren Arbe i ten  s p r i c h t  Leontjew davon, es se i  e i n  Unterschied i m  

Weg und n i c h t  i n  der Sache gewesen. Warum? - Vermut l ich we i l  e r  zu diesem Ze i t -  

punkt d i e  Kategor ie des persönl ichen Sinns v e r t i e f t  e r a r b e i t e t  und d i e  R o l l e  

der Emotionen se lbs t  genauer bestimmt hat.  

Die Lösung l i e g t  dar in,  daß es bestimmte Grundger ichtethei ten i n  a l l e n  Prozes- 

sen des Lebens g ib t ,  Grundger ichtethei ten auf d i e  eigene Gattung, d i e  m i t  be- 

stimmten emotionalen Besetzungen verbunden sind, und daß im  Rahmen d ieser  

Grundgerichtethei t e n  d i e  Auseinandersetzung m i t  den Gegebenheiten der Welt e r -  

f o l g t .  Entsprechend der Über1 egung Spi nozas (19871, daß der Gei s t  i n  se iner  

T ä t i g k e i t  über zwei Grundqual i täten ver fügt ,  s i ch  zu f reuen oder zu le iden, und 

daß d ies  von der Angemessenheit se iner  Ideen über d i e  Dinge der Welt abhängt, 

e r g i b t  s i ch  folgendes: 

Die auf neuer Ebene e r faß te  R e a l i t ä t  w i r f t  neue Fragen des Leidens oder neue 

Fragen des Genusses auf, so daß es m i t  e i n e r  D i f fe renz ierung der Kogn i t ion  auch 

zu e ine r  D i f fe renz ierung der A f fek te  kommt. Das werden w i r  im  D e t a i l  behandeln. 

Es ze ig t  sich, daß i n  d ieser  H ins i ch t  dann d i e  marx is t ische Phisolophie zwar 

rech t  hat, wenn s i e  sagt, daß e i n  Bedürfnis nach A rbe i t  e x i s t i e r t ,  daß s i e  e i n  

anderes Grundbedürfnis, näml ich das Grundbedürfnis des Menschen nach dem Men- 

schen, aber noch n i c h t  genügend präz ise  herausgearbei tet  hat .  Auch das wäre 

eine Aufgabe des psychologischen Material ismus, d ies  zu tun. 
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Noch zwei we i te re  kurze Bemerkungen zum Gegenstandsbereich. Al les,  was i c h  

j e t z t  e r ö r t e r t  habe, bezog s i c h  auf das Widerspiegelungsproblem. Das Verhä l tn is  

Psychisches - ob jek t i ve  R e a l i t ä t  i s t  aber n i c h t  denkbar und ana lys ierbar  ohne 

das Dazwi schenschalten der Tä t i gke i t ,  d. h. d i e  Herausarbeitung eines psycholo- 

gischen Mater ia l ismus ve r l ang t  e ine  exakte Bestimmung des Tä t i gke i t sbeg r i f f es ,  

indem h i e r  von einem A l l t a g s b e g r i f f  oder einem phi losophischen B e g r i f f  oder 

einem bloß naturwissenschaf t l i chen B e g r i f f  zu einem psychologischen B e g r i f f  

übergegangen wird.  I c h  denke, daß Leontjew e ine  solche Lösung vorgelegt hat. 

Über s i e  werden w i r  noch d i sku t i e ren .  

Und e i n  l e t z t e s :  I n  der Tat haben w i r  es im Gegenstandsbereich m i t  jenem Pro- 

blem zu tun, das Popper a l s  das Problem der d r e i  Welten kennzeichnet. Psych- 

isches muß un te r  den d r e i  Aspekten ana l ys ie r t  werden, f ü r  d i e  diese Welten s te-  

hen: nämlich d i e  Welt der Existenz m a t e r i e l l e r  Prozesse bzw. oder d i e  i n  der 

ob jek t i ven  Außenwelt gegebenen m a t e r i e l l  ex is t ie renden Strukturen, d i e  Welt des 

sub jek t iven Psychischen und d i e  Welt der k u l t u r e l l e n  Prozesse. Was aber be i  

Popper und be i  Eccles d r e i  Welten sind, s i nd  be i  Leontjew (1979) d r e i  Ebenen, 

d i e  i n  der Betrachtung des ganzhe i t l i chen  Menschen zu beachten sind. Keine d ie-  

ser  Ebenen d a r f  auf  d i e  andere verkürz t  werden. Die Wechselverhältnisse d ieser  

Ebenen müssen r i c h t i g  bestimmt werden. Es s i n d  d i e  b i o t i s c h e  Ebene, d i e  psych- 

ische Ebene und d i e  soz ia le  Ebene, wobei d i e  soz ia le  Ebene d i e  höchste i s t .  Es 

g i b t  Wechselverhältnisse d ieser  Ebenen, wobei d i e  j e  höhere Ebene von der Ex i -  

stenz der niederen abhängig i s t ,  aber i n  diese niedere e i n g r e i f t  und s i e  ge- 

s t a l t e t ,  d. h. de te rm in ie r t .  Diese Wechselverhältnisse s ind  n i c h t  zu a l l e n  Zei- 

t e n  der Ontogenese g le ich ,  sondern verändern s i c h  i n  der Ontogenese se lber  zu- 

gunsten der höheren Ebenen. Auf diesem Hintergrund i s t  d i e  Leontjewsche Er- 

kenntn is  zu begrei fen,  daß w i r  m i t  soz ia len M i t t e l n  i n  d i e  Prozesse unserer 

eigenen Persönl ichkei tsentwicklung e ing re i f en  können. Auch dieses i s t  genauer 

zu bestimmen, denn nun (indem w i r  das Problem der d r e i  Welten i n  das Problem 

d r e i  Ebenen übergeführt  haben und damit i n  d r e i  Existenzformen der Materie, 

nämlich i n  d i e  Existenzform der Naturprozesse, i n  d i e  Existenzform der psych- 

ischen Prozesse, i n  d i e  Existenzform der gesel 1 s c h a f t l  ichen Prozesse) gewinnen 

w i r  e i n  Instrumentarium, um Reduktionismus i n  der Psychologie zu vermeiden. Und 

davor müssen w i r  uns gerade be i  der Herausbildung des psychologischen Materia- 

l ismus außerordent l ich hüten. 

Das he iß t ,  jede Form von Reduktionismus i n  d iese r  Frage, se i  es Biologismus, 

Psychologismus oder Soziologismus, v e r b i e t e t  s ich .  Deshalb s teh t  a l s  zweiter 
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B e g r i f f  im  T i t e l  d ieser  Vorlesung der B e g r i f f  "marx is t ische Anthropologie".  

Die Herausbildung eines psychologischen Mater ia l ismus muß m. E. auf das engste 

verbunden se in  m i t  der Herausbildung e ine r  marx is t ischen Anthropologie, d i e  von 

den i n d i v i d u e l l e n  Menschen her f r a g t ,  wie Natür l i ches und Gesel l  schaf t l i ches 

s i ch  verbinden, wie Psychisches auf menschlichem Niveau en ts teh t  und wie d i e  

i n d i v i d u e l l e  Ent fa l tung der S u b j e k t i v i t ä t ,  aber un te r  den konkreten gese l l -  

scha f t l i chen  Bedingungen und nur un te r  diesen, s t a t t f i n d e t .  - Soweit zum Gegen- 

standsbereich. 

4. Zur Methodologie  psychologischen Mater ia l ismus -- 

J e t z t  zur Methodologie e i n i g e  sk izzenhaf te  Bemerkungen. Es geht h i e r  um das 

folgende Problem. - Wenn jedes Wort d i e  Ph i losoph ie  e ine r  Tatsache i s t ,  was 

s ind unsere zent ra len Kategorien i n  der Psychologie, und wie kommen w i r  zu i h -  

nen? Hierzu l i e f e r t  Marx i n  der E in le i t ung  zu den Grundrissen der K r i t i k  der 

p o l i t i s c h e n  Ökonomie (MEW Bd. 42) e i n i g e  sehr re levan te  methodologische Aussa- 

gen. Unter anderem i s t  d o r t  e i n  B e g r i f f  fes tgeha l ten ,  der m i r  besonders geeig- 

net erscheint ,  d i e  zen t ra le  Kategor ie e ine r  allgemeinen Psychologie zu werden, 

aber eben n i c h t  voraussetzungslos. - Dies i s t  der B e g r i f f  der Persön l ichke i t ,  

i nso fe rn  - so schre ib t  es Marx i n  der E in le i t ung  zu den Grundrissen -, a l s  d i e  

d i f fe renz ier tes ten und e n t f a l t e t s t e n  Verhä l tn isse e r s t  den d i f f e r e n z i e r t e s t e n  

und e n t f a l t e t s t e n  Typ von Pe rsön l i chke i t  hervorbringen. Das i s t  durch v i e l f ä l -  

t i g e  psychologische Studien, d i e  i c h  h i e r  noch v o r s t e l l e n  möchte, b e s t ä t i g t .  

I c h  verweise b e r e i t s  h i e r  einmal exemplarisch auf I g o r  Kon "Die Entdeckung des 

Ichs" (1983). 

Wenn aber "Persön l ichke i t "  d i e  allgemeine Kategor ie werden kann und s o l l ,  dann 

da r f  s i e  n i c h t  ek lek t i sch  gedacht werden oder im  eigenen System der B e g r i f f e  

n i c h t  a l s  e i n  B e g r i f f ,  der aus einem anderen System her komnt, übergenonen 

werden, sondern s i e  muß bestimmt werden. Und zur Bestimmung e ine r  allgemeinen 

Kategor ie d ieser  A r t  gehört d i e  Überprüfung, ob s i e  geeignet i s t ,  d i e  T o t a l i t ä t  

der Zusammenhänge abzubilden. Das i s t  der e r s t e  S c h r i t t ,  den Marx, bezogen auf 

d i e  Analyse der Ökonomie, i n  den "Grundrissen" e ra rbe i t e te .  

Die T o t a l i t ä t  der Zusammenhänge abbilden, das he iß t ,  s i c h  darüber k l a r  zu wer- 

den, ob d i e  Kategor ie Pe rsön l i chke i t  von jedem der inneren Momente und =- 
greifenden Momente her, d i e  i n  s i e  eingehen, bet rachte t ,  immer noch a l s  a l l g e -  

meine Kategor ie bestehen kann und ob s i e  d iese E i n h e i t  der inneren und über- 



Se i te  22 Kap i te l  1 

grei fenden Momente abzubilden vermag, d i e  i n  i h r  zusammenwirken. Bei Marx s i eh t  

das verg le ichbar  f ü r  d i e  Ökonomie so aus: Er ana l ys ie r t  un ter  der Perspektive, 

daß "Produktion" (bzw. dann h i s t o r i s i e r t  "Produktionsweise"), d i e  allgemeine 

Kategor ie se in  könnte, d i e  Produkt ion vom Standpunkt der j e  anderen Prozesse 

(Z i r ku la t i on ,  Konsumtion, D i s t r i b u t i o n ) ,  b e s t i r n t  damit innere  Verhäl tn isse 

zwischen den Kategorien und bestimmt zug le ich  e i n  übergreifendes, e i n  t re iben-  

des Moment - d ies  i s t  d i e  Tä t i gke i t .  Und auf dem Hintergrund dieses Satzes von 

kategor ia len Bestimmungen kann e r  dann sagen: "Produktion" i s t  i n  der Tat d i e  

allgemeine Kategorie, d i e  d i e  T o t a l i t ä t  d ieser  Verhä l tn isse i n  s i ch  abb i lde t ,  

i s t  a l so  e ine  vernünf t ige  Abst rak t ion .  

I n  g le i che r  Weise l ä ß t  s i ch  m i t  der Frage Pe rsön l i chke i t  verfahren, und es g i b t  

gu te  Gründe, e ine  so en tw icke l t e  Kategor ie Pe rsön l i chke i t  a l s  allgemeine Kate- 

g o r i e  i n  den M i t t e l punk t  der Psychologie zu s t e l l e n .  I s t  d ies  getan, dann s ind 

damit zwangsläufig e ine Reihe von inneren und übergrei fenden Momenten b e r e i t s  

bestimmt ( vg l .  Jantzen 1986, Kap. 8 und 9).  

A ls  übergrei fendes Moment erweis t  s i ch  auch f ü r  d i e  Psychologie d i e  Tä t i gke i t ,  

genauergenommen d i e  zen t ra le  D i a l e k t i k  zwischen Abb i ld  und Tä t i gke i t .  Die inne- 

ren  Momente s ind  bestimmt durch d i e  v i e l f ä l t i g e n  Wechselverhältnisse zwischen 

Emotion, Bedürfnis, Motiv, Abb i l d  usw. usf .  

I s t  d iese Bestimmung gelungen, dann kann das s ta t t f i nden ,  was im zweiten 

S c h r i t t  Marx a l s  Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten bestimmt, nämlich von 

der vernünf t igen ~ b i t r a k t i o n  - j e t z t  m i t  Hege1 gesprochen - zum Gedankenkonkre- 

tum vorzudringen, auf der Basis der vernünf t igen Abst rak t ion  d i e  Re ichha l t ig -  

k e i t  der rea len Verhä l tn isse im  Kopf zu reproduzieren. Und das kann nur i n  

Bezug auf den Or t  geschehen, wo d i e  Verhä l tn isse w i r k l i c h  r e a l  sind, wo s i e  

un te r  den e n t f a l t e t s t e n  h i s to r i schen  Bedingungen auf t re ten,  n i c h t  mehr i n  ab- 

s t r a k t e r  Al lgemeinhei t .  Das he iß t ,  Pe rsön l i chke i t  kann dann im  Gedankenkonkre- 

tum nur un te r  den j e  ex is t ie renden r e i c h h a l t i g s t e n  gese l l scha f t l i chen  Verhäl t -  

n issen bestimmt werden. 

Im d r i t t e n  S c h r i t t  kann dann das P r i n z i p  des Histor ismus systematisch einge- 

f ü h r t  und en tw icke l t  werden, we i l  nunmehr nach Gewinnung der vernünf t igen Ab- 

s t rak t i on ,  nach En t fa l t ung  des Gedankenkonkretums bestimmt werden kann, wie d i e  

notwendigen Stufen der Herausentwicklung d ieser  Re i chha l t i gke i t  gewesen sind, 

im  Naturprozeß wie im  Gesel lschaftsprozeß - notwendig n i c h t  im  Sinne von präde- 

t e r m i n i e r t ,  sondern notwendig aus der D i a l e k t i k  von Notwendigkeit und Zu fa l l ,  
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Mögl ichke i t  und Wi rk l i chke i t ,  d i e  i n  ihrem Kern zu rekonst ru ieren i s t .  

Das wäre a lso  d i e  systematische Einführung des P r i nz ips  des Histor ismus i n  d i e  

Psychologie. 

Diese P r i nz ip ien  stehen i n  einem d ia lek t i schen  Zusammenhang. M i t  der Gewinnung 

der a l  1 gemeinen Kategor ie oder e ine r  unterha lb  d ieser  allgemeinen Kategor ie 

angelegten Kategor ie i s t  noch keineswegs zur nächsten (besonderen) Kategor ie 

vorgedrungen. Und w i r  haben wieder den mühsamen Gang durch d i e  T o t a l i t ä t  der 

Verhäl tn isse j e t z t  schon bezogen auf e i n  t e i l w e i s e  e n t f a l t e t e s  Kategoriensystem 

b i s  h i n  zur h i s to r i schen  Rekonstrukt ion vorzunehmen. 

Abbi 1 dunq 1 
Ebenen von Wissenschaft -- 

Ebene 1 : Zusammenhänge i n  der ob jek t i ven  R e a l i t ä t  ("Real konkretum" ; 

Ebene 2: Aktualempirische, e inze lw issenschaf t l  i che  Theorien (z.B. d i e  Theo- 
r i e  der etappenweisen Herausbildung g e i s t i g e r  Funktionen); 

Ebene 3: Die Kategor ia lanalyse innerha lb  der Einzelwissenschaften (Physik, 
B io log ie ,  Pädagogik, Psychologie usw. ) ; 

Ebene 4: Die Analyse naturwissenschaf t l i cher ,  subjektwissenschaft l icher und 
gese l lschaf tswissenschaf t l i cher  Theoriebildungsprozesse entsprechend den zu 
unterscheidenden Ebenen der Bewegungsformen i n  der ob jek t i ven  Rea l i t ä t ;  

Ebene 5: Philosophische Analyse der Erkennbarkei t  der Welt, der Gesetzmäßig- 
ke i t en  des wissenschaft l ichen Erkennntisprozesses usw. Dies i s t  d i e  Ebene, 
auf der das "Realkonkretum" i n  a l lgemeins ter  Form zum "Gedankenkonkretum" 
wird, z.0. i n  den Termini der phi losophischen Fachsprache, a lso  i n  i h r e n  
Kategorien, i n  logischen Kalkülen usw. 

I n  d ieser  K l a s s i f i k a t i o n  s i nd  i n  al lgemeiner Form d r e i  Ebenen zu unterscheiden, 
d i e  i c h  m i t  Hege1 a l s  Realkonkretum, Vorstellungskonkretum und Gedankenkonkre- 
tum benenne, wobei auf der Ebene des Gedankenkonkretums wiederum d r e i  Stufen 
der Wissenschaftsentwicklung zu unterscheiden sind. 

I n  d ieser  b isher  da rges te l l t en  methodologischen Überlegung stoßen w i r  erneut 

auf e i n  Problem, was Wygotski schon angedeutet ha t .  Das Ve rhä l t n i s  zwischen 

einzelnen psychologischen Richtungen und Theorien und al lgemeiner Psychologie 

s t e l l t  s i ch  a l s  Ebenenproblem der Wissenschaft. I c h  se lbs t  habe das einmal i n  

Anlehnung an Erpenbeck und Röseberg (1977) sowie an Klaus Holzkamp (1983) i n  

fünf Ebenen festgehal ten, auf denen d i e  Analyse des Gegenstands e r f o l g t  und auf 

d i e  w i r  achten müssen, um der T o t a l i t ä t  der Verhä l tn isse und der I n t e r d i s z i p l i -  

n a r i  t ä t  unseres wissenschaft l ichen Prozesses gerecht zu werden. (Jantzen 1987, 
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S. 79) Abbildung 1 (S.O. g i b t  d iese Zusamnenhänge wieder. 

Das Realkonkretum - das s ind  d i e  i n  der D i a l e k t i k  der Natur, der D i a l e k t i k  der 

Bewußtseinsprozesse und der D i a l e k t i k  der gese l l scha f t l i chen  Prozesse r e a l  ex i -  

st ierenden Verhäl tn isse, a l so  Dinge an sich, auf d i e  s i ch  unsere Erkenntnis zu 

beziehen hat.  

Das Vorstellungskonkretum i s t  das, was w i r  aus diesen Verhäl tn issen herausheben 

und uns zur Vors te l lung br ingen können. Auf d ieser  Ebene l i e g t  d i e  hohe Bedeu- 

tung a l l e r  empirischen Verfahren. Der Posi t iv ismus hat  unrecht, wenn e r  meint, 

daß das Anheben der R e a l i t ä t  auf  d i e  Ebene des Vors te l  lungskonkretums m i t t e l s  

der s t a t i s t i s c h e n  Beschreibung schon der Übergang zur Wissenschaft sei; Adorno 

(1965) verweist  zu Recht darauf, d ies  se i  l e d i g l i c h  d i e  Verdoppelung der Rea l i -  

t ä t .  Auf diese s t a t i s t i s c h e  Verdopplung der R e a l i t ä t  kann aber n i c h t  ve rz i ch te t  

werden, insbesondere dor t ,  wo d i e  Prozesse so komplex sind, daß s i e  m i t  anderen 

M i t t e l n  n i c h t  von der Ebene des Realkonkretums auf d i e  Ebene des Vorstel lungs- 

konkretums übergehen können. Ob i c h  ethnograhische Beschreibungen betrachte, 

exper imente l le  Datenerhebung, biographische Forschung und E inze l f a l l ana l yse  

nehme - es geht j ewe i l s  darum, d i e  Sachverhalte auf d i e  Ebene des Vorstel lungs- 

konkretums zu heben, wobei n a t ü r l i c h  über d i e  Methodologie zu sprechen i s t .  

E r s t  im nächsten S c h r i t t  komme i c h  zu der Problematik des Übergangs auf d i e  

Ebene des Gedankenkonkretums. H ie r  lassen s i ch  i n  systematischer Form noch 

einmal d r e i  Ebenen unterscheiden, wobei d i e  j e  niedere a l s  Ebene des zu analy- 

sierenden Gegenstandes das Realkonkretum b i l d e t ,  auf  das s i ch  das Vorstel lungs- 

konkretum der j e  höheren bez ieht  ( so fe rn  es d o r t  zur Kenntnis genomnen wi rd) .  

Dies f ü h r t  a l l e r d i n g s  noch n i c h t  zwangsläufig dazu, daß auf der höheren Ebene 

d i e  Prozesse und Verhä l tn isse im Gedankenkonkretum r e k o n s t r u i e r t  werden, son- 

dern nur be i  Beachtung der genannten methodologischen Grundsätze (Erfassung der 

T o t a l i t ä t ;  Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten; Histor ismus im  Sinne der 

Rekonstrukt ion der logischen Gesta l t  des Werdens und Gewordenseins). 

Das i s t  zunächst d i e  ka tego r i a l e  Analyse i n  den einzelnen Wissenschaften, d i e  

w i r  f ü r  e inze lne Bereiche i n  der Psychologie noch l e i s t e n  müssen. Die Physik 

hat  i h r e  Grundkategorien wie K ra f t ,  Masse, Temperatur usw., auch wenn s i e  im 

h i s to r i schen  Prozeß noch d i f f e r e n z i e r t e r  bestimmt werden und werden müssen. Wir 

haben s i e  zum T e i l  noch n i c h t ,  w i r  s ind  dabei, s i e  zu gewinnen, und zwar i n  

einzelnen Bereichen unserer Tä t i gke i t .  n i c h t  nur auf der Ebene des psychologi- 

schen Material ismus, d. h. e i ne r  allgemeinen theore t ischen Psychologie. 

Zweitens haben w i r  e ine  allgemeine Theor ie des Faches zu unterscheiden, so wie 

Wygotski d ies  anlegt.  H ier  aber t r e f f e n  w i r  i n  der Phi losophie auf das Problem, 
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daß auf d ieser  Ebene der allgemeinen Theor ie des Faches d i e  allgemeinen Theo- 

r i e n  e inze lner  Fächer z. T. zug le ich  d i e  allgemeinen Theorien von Bewegungsfor- 

men der Mater ie sind, so i s t  der psychologische Mater ia l ismus zug le ich  a l l ge -  

meine Psychologie. Für andere Fächer i s t  d i es  e i n  Stück anders: So be i  den 

Technikwissenschaften und den Kulturwissenschaften, d i e  s i c h  n i c h t  auf e ine  

Existenzform der Mater ie  beziehen, sondern auf d i e  Vermi t t lung von zwei spezi-  

f i schen Existenzformen der Materie, d i e  Technikwissenschaften auf d i e  Vermi t t -  

lung von Natur und Gesell schaf t  und d i e  Ku1 turwissenschaften auf  d i e  Vermi tt- 

lung von Psychischem und Gesel l  schaft .  Während w i r  h i e r  aufsteigend von der 

Einzelwissenschaft, e ine  verg le ichbare  Ebene zur Psychologie haben, haben w i r  

beim Absteigen von der Phi losophie i n  der zent ra len Frage "Was i s t  der Mensch?" 

eine weitere, eingeschobene Ebene i n  der K l a s s i f i k a t i o n  von Wissenschaft. 

Dies i s t  d i e  Ebene der Anthropologie, wobei e r s i c h t l i c h  der psychologische Ma- 
t e r i a l i smus  f ü r  den Aufbau e i n e r  marx is t ischen Anthropologie - so denke i c h  - 
d i e  entscheidende Schlüsselwissenschaft se in  wird.  

Und s c h l i e ß l i c h  ( d r i t t e n s )  haben w i r  d i e  Phi losophie,  wiederum a l s  E inze lw is -  

senschaft, a l s  Wissenschaft neben den anderen, n i c h t  über den anderen Wissen- 

schaften, d i e  d i e  Ergebnisse der anderen Wissenschaften zum systematischen Ge- 

genstand i h r e r  Analyse macht, und zwar auf der Basis von Indukt ion .  Deshalb 

kann auch d i e  Phi losophie i n  bestimmten Bereichen erkenntnismäßig gegenüber den 

Einzelwissenschaften we i te r  sein, we i l  d i e  B r e i t e  i h r e r  Induktionsprozesse, 

a lso  der Bereich dessen, was s i e  a l s  "Verschiedenes" i n  der E i n h e i t  der Analyse 

zusammenfaßt, größer i s t ;  s i e  r i s k i e r t  aber zug le ich  d i e  größere Ungenauigkeit 

im De ta i l .  d i e  durch d i e  D i a l e k t i k  des Erkenntnisprozesses zwischen Ph i losoph ie  

und Ei nzelwi  senschaften dann zu überwinden i s t .  

I n  diesem Sinne der größeren Re ichha l t i gke i t  der Phi losophie stehen w i r  erneut 

vor dem Erbeproblem, das Engels i n  se iner  S c h r i f t  "Ludwig Feuerbach und der 

Ausgang der k lassischen deutschen Phi losophie" (MEW Bd. 21) angesprochen hat.  

I c h  denke, w i r  haben d i e  k lass ische deutsche Ph i losoph ie  beerbt, was d i e  Auf- 

k lärung b e t r i f f t .  Was den Humanismus b e t r i f f t ,  haben w i r  s i e  nur sehr einge- 

schränkt beerbt, und was i h r e  Mögl ichke i t  f ü r  d i e  Entwicklung e ine r  Psychologie 

b e t r i f f t ,  haben w i r  s i e  noch gar n i c h t  beerbt. I c h  denke, es i s t  k e i n  Zu fa l l ,  

daß es weder i n  der DDR noch i n  der bundesdeutschen Linken kaum e ine  Diskussion 

um Spinoza g ib t ,  obwohl Franz Mehring i h n  weitaus höher a l s  Kant schätzt ,  a l s  

einen mutigen und revo lu t ionären Aufk lärer ,  während e r  Kant i n  l e t z t e r  Ins tanz 

a l s  P h i l i s t e r  ansieht (Mehring 1983, S. 67 ff.. S. 59). 
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Damit können w i r  nochmals und im  e rwe i te r ten  Verständnis überlegen: Wie i s t  nun 

unsere Methodologie be i  der Herausarbeitung des psychologischen Material ismus 

i n  diesen verschiedenen Ebenen der Rea l i t ä t ,  a l s  b io t ische,  psychische und so- 

z i  a le?  I n  diesen verschiedenen Ebenen von Wissenschaft und zwischen ihnen kön- 

nen w i r  uns das a l s  i n t e r d i s z i p l i n ä r  organ is ie r ten,  kooperat iven Prozeß dar- 

s te l l en ,  i n  dem f ü r  jede Wissenschaft d i e  i nduk t i v -ana l y t i sche  Basis zur Gewin- 

nung i h r e r  B e g r i f f e  g i l t .  

Wir gehen aus von der unmi t t e l ba r  psychologischen Forschungspraxis. Die exper i -  

mentel l -empir ische Basis i s t  im  Bereich der K l in ischen Psychologie oder Behin- 

dertenpädagogi k vor  a l lem d i e  Basis der "Naturexperimente", so wie das be i  Paw- 

low oder auch be i  Leontjew schon bestimmt i s t .  Und es s ind d i e  i n  der B io log ie  

und Psychophysiologie herausgearbei teten Grundtatsachen der ma te r i e l l en  Organi- 

s i e r t h e i t ,  d i e  man zu beachten hat.  Wenn d i e  Psychophysiologie erweist ,  daß es 

untersch ied l iche Formen von Aufmerksamkeit im  psychophysischen Sinne g i b t ,  dann 

kann d i e  Psychologie n i c h t  mehr e ine e i n h e i t l i c h e  Kategor ie von Aufmerksamkeit 

au f rechterha l ten ,  sondern muß d i f f e renz ie ren .  Und ebenso, wie d i e  einzelwissen- 

scha f t l i chen  Theorien i h r e  i nduk t i ve  Basis haben, so hat  d i e  ka tego r i a l e  Ausar- 

be i tung jeder  Einzelwissenschaft  und ebenso d i e  Herausarbei tung allgemeiner 

Wissenschaften (z. B. der Psychologie a l s  al lgemeiner Wissenschaft oder der 

Ph i losoph ie  i h r e r  i nduk t i ve  Basis. 

I c h  fasse zusammen: I c h  denke, f ü r  d i e  Herausarbeitung eines psychologischen 

Mater ia l ismus i s t  es wesent l ich,  d i e  folgenden d r e i  Punkte festzuhal ten. Es mag 

sein, daß es noch mehr Punkte g i b t ,  aber das s ind  die,  d i e  m i r  zunächst einmal 

d i e  w i ch t i gs ten  zu se in  scheinen. 

1. Der psychologische Mater ia l ismus muß von se iner  Methodologie her s t r i k t  na- 

t u rw i ssenscha f t l i ch  angelegt sein.  Er  kann n i c h t  geisteswissenschaftlich-idea- 

l i s t i s c h  angelegt sein. Also stehen Experiment und Naturexperiment f ü r  d i e  Ebe- 

ne des Übergangs vom Realkonkretum zum Vorstellungskonkretum und logische Ein- 

fachhei  t und Widerspruchsfrei  h e i t  im  Gedankenexperiment, a lso  im  Übergang zum 

Gedankenkonkretum, im  Vordergrund. Das heißt ,  es geht durchgängig um d i e  Anwen- 

dung der indukt iv -ana ly t ischen Methode. Es geht i n h a l t l i c h  um d i e  Herausbildung 

von Naturphänomenen durch soz ia le  Prozesse. Und d ies  i s t  l e t z t l i c h  auch nur 

v e r m i t t e l t  über e ine  adäquate naturwissenschaf t l i che Basis bestimmbar. Zu hüten 

haben w i r  uns vor dem Redukt ioni  smus, der Psychisches i n  Biologisches a u f l ö s t  

das wäre Biologismus, oder der Soziales i n  Psychologisches a u f l ö s t  was Psycho- 

logismus wäre, oder a l s  Soziologismus Psychisches i n  Soziologisches au f l ös t .  

2. Die Psychologie kann nur  en tw icke l t  werden auf der Basis eines Verständnis- 
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Ses der soz ia len Prozesse; denn wenn s i e  soz ia le  Herausbildung von Naturphäno- - --P 

menen i s t ,  muß e r fo rsch t  werden, wie soz ia le  Prozesse systematisch auf Natur- 

phänomene einwirken, muß a l  so d i e  R e a l i t ä t  soz ia le r  Prozesse se lbs t  zum Gegen- 

stand gemacht werden. Das brauchen w i r  a l s  Psychologen n i c h t  a l l e s  se lbs t  zu 

tun, aber w i r  haben es immerhin zur Kenntnis zu nehmen und zu berücksichten, um 

n i c h t  zu fa lschen Aussagen über sub jek t i ve  Möglichkeitsräume zu gelangen. 

3. Psychologischer Mater ia l ismus kann nur auf der Basis des Histor ismus ange- 

l e g t  sein. Das bedeutet konsequente H i s to r i s i e rung  der eigenen Kategorien. Das 

beginnt m i t  den Prozessen der Na tu rd ia lek t i k ,  indem d i e  Entstehung der voraus- 

ei lenden Widerspiegelung se lbs t  auch von Psychologen m i t  e r a r b e i t e t  werden muß 
- gemeinsam m i t  Naturwissenschaft lern - a l s  zen t ra le r  Prozeß, der m i t  der Ent- 

stehung des Lebens a u f t r i t t  und s i ch  über d i e  gesamte Naturgeschichte des 

Psychischen e rs t reck t .  Das geschieht über d i e  Veränderungen, d i e  i n  der Natur- 

geschichte des Psychischen durch d i e  Entwicklung im  Säuget ierbereich auf t re ten,  

womit zunehmend das Soz ia le  a l s  eigene h i s t o r i s c h e  Dimension t i e r i s c h e r  Trad i -  

t ionsb i ldung a u f t r i t t ,  d i e  auf  menschlichem Nieau zur soz ia len Vergegenständli- 

chung und damit zunehmend zur Gese l l scha f t l i chke i t  f ü h r t .  

Das geschieht i n  der H i s to r i s i e rung  der Prozesse der i n d i v i d u e l l e n  Menschwer- 

dung, i n  der Ontogenese, sowie i n  der Beg r i f f sb i l dung  im  Augenblick, a l so  i n  

der Aktualgenese. I n  d ieser  Weise i s t  a lso  Psychisches jewei 1s h i s t o r i s c h  auf-  

zulösen, und neben d i e  Ontogenese a l s  allgemeine Theor ie der Herausbildung i n -  

d i v i d u e l l e r  S u b j e k t i v i t ä t  tritt d i e  E inze l fa l lana lyse,  um d i e  R e i c h h a l t i g k e i t  

der Herausbildung i n d i v i d u e l l e r  S u b j e k t i v i t ä t  zu erfassen und diese Reichhal- 

t i g k e i t  auch i n  i h r e n  Möglichkeitsräumen i n  o rgan i s i e r ten  gese l l scha f t l i chen  

Prozessen (Erziehung, Bildung, Therapie) und der Schaffung entsprechender Vor- 

aussetzungen zugänglich zu machen. 

Und sch l i eß l i ch  tritt e ine wei te re  H i s to r i s i e rung  e in .  Das, was be i  Descartes 

noch hieB " I ch  denke, a lso  b i n  ich" ,  d i e  Se lbs t re f lex ion,  kann m i t  diesen M i t -  

t e l n  r e s t l o s  h i s t o r i s c h  e r f a ß t  werden und i n  der Dimension der Frage nach der 

Entdeckung der Innenwelt, der H i s t o r i s i e r u n g  des eigenen Bewußtseins und des 

Weltbildes, das s i ch  m i t  Bedeutungen f ü l l t  (so Leontjew 1981 a)  e r f o r s c h t  wer- 

den. Das heißt ,  auch das, was i n  der i d e a l i s t i s c h e n  Psychologie m i t  der Methode 

der Selbstbeobachtung e r fo rsch t  wurde, kann und muß h i s t o r i s i e r t  werden und auf 

seine ma te r i e l l en  Grundlagen i n  den Lebenprozessen der Menschen zurückgeführt  
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5. Zusammenfassunq - 

I c h  habe m i t  einem Thema begonnen, dessen Br isanz v i e l l e i c h t  n i c h t  g l e i c h  auf- 
gegangen i s t ,  m i t  dem Thema "Psychologischer Mater ia l ismus und d i e  Ste l lung der 
Psychologie im  System der Wissenschaften". I c h  habe behauptet, daß es einen 
psychologischen Mater ia l ismus geben müsse und geben könne. Das i s t  e ine  keines- 
wegs unbes t r i t t ene  Annahme, wie das d ie jen igen wissen, d i e  d i e  Verteidigung des 
Buches von Manfred Vorwerg anwesend haben.(l) Der Kol lege Arnold hat dieses 
sehr ausdrück l ich  b e s t r i t t e n .  I c h  fasse a lso  e i n  r e l a t i v  heißes Eisen damit an. 
I c h  denke aber, daß es angefaßt werden muß und daß k e i n  Weg daran vorbe i führ t ,  
auch wenn man d i e  K lass iker  des Marxismus-Leninismus e rns t  nimmt. Deshalb ha t te  
i c h  auch ausdrückl ich m i t  Lenins "Material ismus und Empi r iokr i t i z ismus"  begon- 
nen und herausgearbei tet ,  daß w i r  e ine  besondere Eigenschaft der Mater ie  anneh- 
men müssen, nämlich d i e  Fäh igke i t  zur Widerspiegelung. und daß n i c h t  nur diese 
Fäh igke i t  zur Widerspiegelung das Subjekt m i t  dem Objekt verbindet,  sondern 
zug le ich  d i e  T ä t i g k e i t  das Subjekt m i t  dem Objekt verbindet.  Ansonsten kämen 
w i r  zu e ine r  abstrakten Gegenüberstellung von Subjekt und Objekt. 

I c h  habe versucht, diesen Aspekt methodologisch auszuführen. Das bedeutete, 
zunächst einen Überbl ick über d i e  Hauptgedanken desjenigen zu geben, der e r s t -  
mals das Programm des psychologischen Mater ia l ismus f ü r  d i e  Psychologie auf d i e  
Tagesordnung gesetzt  hat, nämlich Wygotski. I c h  habe se in  methodologisches Vor- 
gehen i n  dem Buch "Die K r i s e  der Psychologie" r e f e r i e r t .  Wesentl ichste Uberle- 
gung dabei war es, daß es unumgänglich i s t ,  um zu e ine r  allgemeinen Psycholo- 
gie,  a lso  zu Erklärungswissen über das ganze Gebiet zu kommen, bestimmte analy- 
t i sche,  methodologische P r i nz ip ien  zu erarbei ten,  d i e  Wygotski im wesentl ichen 
i n  der indukt iv -ana ly t ischen Methode s ieht ,  d i e  auf a l l e n  Ebenen anzuwenden 
i s t ,  d i e  genauso f ü r  das Experiment und d i e  unmi t te lbare  Empir ie wie f ü r  d i e  
Bearbeitung von Theorien g i l t .  

I nso fe rn  f ü h r t  der Weg zu e i n e r  allgemeinen Pychologie methodologisch darüber, 
systematisch das b isher  vorhandene Mater ia l  der untersch ied l ichen Psychologien 
- i c h  nenne e x p l i z i t  d i e  Tierpsychologie,  d i e  Entwicklungspsychologie, d i e  k l i -  
n ische Psychologie und d i e  b i she r i ge  allgemeine Psychologie, d i e  n i ch t s  anderes 
a l s  e ine Psychologie des normalen Durchschnittsmenschen i s t  - nun zum Gegen- 
stand der Forschung zu machen, s t a t t  wie b isher  zum Gegenstand der K r i t i k  und 
m i t  der a n a l y t i  sch- indukt iven Methode dieses Ma te r i a l  d i a l e k t i s c h  aufzuheben, 
indem i n  der Analyse d i e  V i e l f a l t  der Indukt ionen d i a l e k t i s c h  aufgehoben wird. 
Das i s t  d i e  Methode, d i e  Wygotski vorschlägt.  

Dieser Weg kann aber n i c h t  ohne weiteres begangen werden, wenn man s i ch  n i c h t  
k l a r  i s t ,  wor in d i e  K r i s e  der Psychologie begründet i s t .  I h r e  Symptome s ind 1. 
der Eklekt iz ismus, 2. der Empirismus und 3. d i e  ungenaue Sprache. 

Der Eklekt iz ismus z e i g t  s i c h  dar in ,  daß nach untersch ied l ichen Methoden unver- 
e inbare Aussagen verbunden werden, ohne daß ana l y t i sch  d i e  V i e l f a l t  der induk- 
t i v e n  Folgerungen, d i e  d o r t  zu ziehen wären, aufgehoben i s t .  Der Empirismus 
neg ie r t  hingegen d i e  Notwendigkeit der Aufhebung auf höherem Niveau, was aber 
p rak t i sch  dazu f ü h r t  - so kann i c h  das ergänzen -, da8 dann e ine Alltagssycho- 

1 Ö f f e n t l i c h e  Verteidigung des Buchmanuskripts "Persönl i chke i  tspsychologi-  
sche Grundlagen der i n d i v i d u e l l e n  Handlungsfähigkei t  - Eine E in le i tung"  
von M. Vorwerg; 9. Oktober 1987, Sekt ion Psychologie der Karl-Marx-Uni- 
v e r s i t ä t  Le ipz ig  
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l o g i e  oder A l l tagsph i losoph ie  l e t z t l i c h  zur Anlage und auch zur Auswertung der 
Empirie f ü h r t ,  ohne daß d ieser  Prozeß se lbs t  r e f l e k t i e r t  wird.  Das Problem der 
Sprache ze ig t  s i ch  dabei a l s  eines der Kernprobleme, denn e ine exakt e ra rbe i t e -  
t e  Methodologie ver langt  auch einen exakt e ra rbe i t e ten  sprachl ichen kategor ia -  
l en  Apparat, we i l  jedes Wort b e r e i t s  e ine Theorie des Gegenstandes be inha l t e t .  

Soweit zu den Symptomen der K r i se  der Psychologie. Wygotski f i n d e t  a lso  übe ra l l  
Eklektizismus, Empirismus und ungenaue Sprache. I c h  denke, diese Symptome las -  
sen s i ch  b i s  heute fo r tschre iben.  

Zum Wesen der Kr ise :  H ier  geht es e i g e n t l i c h  um den Kampf zweier Psychologien 
i n  jeder einzelnen ausgeführten Psychologie, nämlich um d i e  i d e a l i s t i s c h e  und 
d i e  ma te r i a l i s t i sche  Richtung, wobei es s i ch  ze ig t ,  daß h i s t o r i s c h  d i e  Psycho- 
l o g i e  primär i d e a l i s t i s c h e  Wisenschaft i s t ,  d i e  e r s t  durch d i e  Aufnahme des 
Experiments, und damit des Kerns e ine r  naturwissenschaf t l i chen Methode, anfängt 
m a t e r i a l i s t i s c h  zu werden, d i e  a lso  e r s t  durch d i e  Prax is  m a t e r i a l i s t i s c h  wird.  

I n  diesen Auseinandersetzungen um Mater ia l ismus und Idealismus w i r d  d i e  K r i s e  
der Psychologie p rak t i sch  auf mater ia l i s t i schem Wege zu überwinden versucht, 
während g l e i c h z e i t i g  d i e  i d e a l i s t i s c h e n  Vorannahmen theo re t i sch  e rha l t en  b l e i -  
ben. Dar in l i e g t  das Wesen der Kr ise .  Das he iß t ,  das Wesen der K r i s e  der Psy- 
chologie l i e g t  i n  einem Dualismus, der überwunden werden muß. - Soweit Wygots- 
k i s  Analyse. 

I n  den dann folgenden Te i l en  habe i c h  versucht, d i e  verschiedenen Ebenen und 
Dimensionen dieses Dualismus anzusprechen. Er z e i g t  s i ch  a l s  psychosozialer 
Dualismus, a l s  psychophysischer Dualismus, auf den w i r  im  weiteren eingehen 
wollen, und a l s  Dualismus zwischen Emotion und Kognit ion.. Le t z te re r  e r g i b t  
s ich  i n  der Geschichte der Psychologie auch a l s  Dualismus zwischen Erk lären und 
Verstehen, a lso  von e i n e r s e i t s  naturwissenschaf t l i chen Var ianten der Psycholo- 
g i e  und anderersei ts lebensphilosophischen Varianten, d i e  i n  e i n  bestimmtes 
Ergänzungsverhältnis get re ten sind. 

I m  l e t z t e n  T e i l  habe i c h  dann versucht, e i n i g e  methodologische P r i n z i p i e n  zu 
fo rmul ie ren und auf d i e  Psychologie anzuwenden. I c h  g ing  aus von Uberlegungen, 
d i e  Marx i n  der E in le i t ung  der "Grundrisse" (MEW Bd. 42) a n s t e l l t .  I c h  habe 
versucht zu k l a s s i f i z i e r e n ,  auf welcher Ebene von Wissenschaft d i e  Problematik 
allgemeine Psychologie und psychologischer Mater ia l ismus angesiedel t  i s t ,  und 
kam zu der Aussage, daß der psychologische Mater ia l ismus unterha lb  der Ebene 
der D i a l e k t i k  e ine der d r e i  Hauptrichtungen der Phi losophie i s t ,  d i e  s i ch  an 
den d r e i  w ich t igs ten Bewegungsformen der Mater ie  zu o r i e n t i e r e n  haben: e ine r -  
sei  t s  an den physikal ischen, chemischen und b io log ischen Gegebenheiten (Di  a lek-  
t i k  der Natur), andererse i ts  an den Gesetzmäßigkeiten der Geschichte das wäre 
der h i s to r i sche  Mater ia l ismus -, während der psychologische Mater ia l ismus s i c h  
an den Gesetzmäßigkeiten der En t fa l t ung  des Psychischen auf a l l e n  Ebenen der 
Naturgeschichte zu o r i e n t i e r e n  hät te .  

I n  diesem Gesamtgebiet bedarf  es dann - und das w i r d  uns später i n  der Vor le-  
sung beschäft igen - e ine r  Wissenschaft, d i e  Aussagen über konkrete h i s t o r i s c h e  
Menschen wieder zusammenfaßt; denn s i e  z e r f a l l e n  auf der phi losophischen Ebene 
i n  diesen Te i l ph i  losophien j a  i n  gesel l schaf tswissenschaf t l i che Aussagen, i n  
psychologische Aussagen und i n  naturwissenschaf t l i che Aussagen. Die E inhe i t  
d ieser  Bereiche muß aber n i c h t  nur i n  der Phi losophie w iederhegeste l l t  werden, 
sondern auch i n  der Einzelwissenschaft ,  und e ine solche S t e l l e  könnte d i e  mar- 
x i s t i s c h e  Anthropologie übernehmen. Aber davon w i r d  später d i e  Rede sein. Auch 
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das i s t  e i n e  ungewöhnliche Forderung, d i e  zwar be i  e t l i c h e n  marxist ischen Wis- 
senschaft lern s ich  finden l ä ß t ,  i n  der marxist ischen Phi losophie aber i n  keiner 
Weise Allgemeingut i s t .  



P R O B L E M E  D E R  E N T W I C K L U N G  
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Kapitel 2 

Das psychophysische Problem 

Se i te  33 

1. Vorbemerkungen: Die Kategor ie "Widerspiegelung' fi Phi losophie und - 
Psychologie 

Das psychophysische Problem i s t  das zen t ra le  Problem, an dem Mater ia l ismus und 

Idealismus s i ch  scheiden. Es taucht  normalerweise a l s  das Leib-Seele-Problem 

auf. 

Das Wesen der sub jek t i v - i dea l i s t i schen  Lösung des Leib-Seele-Problems a r b e i t e t  

Lenin i n  "Material ismus und Empi r iokr i t i z ismus"  (LW Bd. 14, S 13 f f . )  un ter  

Bezug auf den Bischof Berkeley wie f o l g t  heraus: Die Dinge, d i e  Ind iv iduen 

wahrnehmen, das s ind Gruppen von Ideen, Ideen aber n i c h t  verstanden a l s  Beg r i f -  

f e, sondern a l  s Empfindungen . Gruppen von Empfindungen werden wahrgenommen. Das 

i s t  d i e  e ine Se i t e  d ieser  i d e a l i s t i s c h e n  Konst ruk t ion .  Anderersei ts besteht 

daneben, perzipierend, d. h. a l s  wahrnehmende Ins tanz etwas, das a l s  Gemüt, 

Geist, Seele oder I c h  gekennzeichnet werden kann. Die Ideen können n i c h t  anders 

e x i s t i e r e n  a l s  im Geiste, der s i e  wahrnimnt. Die Objekte e x i s t i e r e n  a l so  n i c h t  

außerhalb des Geistes. Der Geis t  se lber  e r s c h a f f t  d i e  Dinge. Soweit Berkeley, 

d. h. d i e  k lass ische Pos i t i on  des sub jek t iven Idealismus. 

Dies i s t  e ine der Varianten, d i e  i n  der Auseinandersetzung um Ideal ismus und 

Mater ia l ismus ex i s t i e ren .  Diese Auseinandersetzung s t e h t  i n  besonderer Weise 

auf der Tagesordnung s e i t  dem Cartesianischen Dualismus, seitdem Descartes e in -  

e r s e i t s  m i t  " I ch  denke, a l so  b i n  i c h "  d i e  i d e a l i s t i s c h e  Ref lex ion über d i e  

"erkennende Substanz" f ü r  d i e  Psychologie auf d i e  Tagesordnung setzte,  anderer- 

s e i t s  aber d i e  naturwissenschaf t l i che Methode zur Erforschung der Naturprozesse 

("ausgedehnte Substanz") i n  den M i t t e l punk t  s t e l l t e .  Zwischen beiden Phänome- 

nen, den ge i s t i gen  wie den natür l i chen,  wurde e ine  i rgendwie gear te te  Verbin- 

dung i n  Form von p a r a l l e l e n  Reihen angenommen ( vg l .  Wallon 1987) . 
Dieser Dualismus hat sehr schne l l  seine Ergänzungen und Ersetzungen er fahren i n  

Form eines Okkasionalismus oder Tr ia l ismus, der von Geulincx und Malebranche 

entwicke l t  wurde. "Occasio" bedeutet "Gelegenheitsursache". Das he iß t ,  be i  Ge- 
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legenheitsursachen der äußeren Welt g r e i f t  der g ö t t l i c h e  Geis t  i n  d i e  ge i s t i gen  

Prozesse e i n  und bewi rk t ,  daß das Subjekt i n  der rea len  Welt t ä t i g  w i r d  ( vg l .  

Dawydow und I l l e s c h  1982). 

Eine solche Konzeption i s t  keineswegs überwunden, sondern f i n d e t  s i ch  z. B. bei  

Eccles und Popper i n  dem Buch "Das Gehirn und se in  Se lbs t "  (19821, wo entspre- 

chend der Konzeption Poppers d r e i  nebeneinander ex i s t i e rende  Welten angenommen 

werden: d i e  ma te r i e l l e ,  o b j e k t i v  gegebene Welt, d i e  Welt der sub jek t iven Be- 

wußtseinszustände und d i e  Welt der ob jek t iven Bewußtseinszustände, a lso  der 

k u l t u r e l l e n  Prozesse. 

Eccles geht davon aus, daß der Geis t  i n  e ine r  i rgendwie gearteten und von Gott 

gelenkten Weise i n  d i e  K l a v i a t u r  des Gehirns, das he iß t  i n  d i e  Neuronenensem- 

b les  des Neokortex e i n g r e i f t  und d o r t  den Körper e i n e r s e i t s  zur Bewegung b r i n g t  

und andererse i ts  d i e  In format ion  des Körpers a b l i e s t .  Das i s t  e ine  durchaus 

moderne Var iante d ieser  Theorie. 

Der andere Weg, der besch r i t t en  wird, l i e g t  s e i t  S ~ i n o z a  und Hege1 i n  einem 

Monismus, der aber durchaus i d e a l i s t i s c h e r  Natur se in  kann. Und auch e i n  mate- 

r i a l  i s t i s c h  versuchter Monismus schütz t  n i c h t  vor i d e a l i s t i s c h e n  Konsequenzen, 

wie i c h  d ies  nachher an der Theor ie der Se lbs torgan isa t ion  von Maturana dar- 

s t e l l e n  werde. 

Was i s t  nun der Standpunkt des Mater ia l ismus? I c h  habe b e r e i t s  auf Lenins An- 

nahme verwiesen, daß d i e  gesamte Mater ie  d i e  Eigenschaft  zur Widerspiegel ung 

b e s i t z t ,  daß a l so  durch das Entstehen von Systemen des Typs Sub jek t -Tät igke i t -  

Objekt das Objek t ive  und das Sub jek t ive  über d i e  T ä t i g k e i t  und über d i e  Wider- 

Spiegelung verbunden sind. 

Was ve rs teh t  nun Lenin un te r  Widerspiegelung? Es i s t  in teressant ,  s i ch  das e t -  

was genauer anzusehen. Dies h i l f t ,  e inen p l a t t e n  Mater ia l ismus zu überwinden, 

und e r n s t h a f t  m i t  der Theor ie der Se lbs torgan isa t ion  und der Rea l i t ä t ,  auf  d i e  

s i e  s i c h  bezieht,  umzugehen. 

Lenin geht zunächst davon aus, daß d i e  D i a l e k t i k  a l s  Widerspiegelung der ewigen 

Entwicklung der Welt i n  e i n e r  ganz bestimmten Weise aufzubauen i s t .  H ier  i s t  

noch einmal das Ve rhä l t n i s  von Ph i losoph ie  und Einzelwissenschaften angespro- 

chen. Die D i a l e k t i k  i s t  aus der Geschichte der Phi losophie und der Einzelwis-  

senschaften aufzubauen. Und a l s  Einzelwissenschaften werden e x p l i z i t  genannt: 

Die g e i s t i g e  Entwicklung des Kindes, d i e  g e i s t i g e  Entwicklung der Tiere, d i e  

Geschichte der Sprache p lus  Psychologie und Phys io log ie  der Sinnesorgane (vg l .  
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Abb. 27 im  vorl iegenden Text, Kap. 12). Das he iß t ,  Len in  hat  h i e r  e ine sehr 

genaue Vors te l lung gehabt, daß i n  d i e  Fundierung der D i a l e k t i k  d i e  Naturge- 

schichte der Widerspiegelung systematisch m i t  h ineingehört .  I c h  glaube, anders 

kann man diese Passage aus den "Philosophischen Heften" n i c h t  verstehen (LW Bd. 

38, S. 335). 

Das i s t  auch notwendig, we i l  d i e  Frage der Widerspiegelung f ü r  d i e  Erfassung 

der sub jek t iven Bewegungsmomente auf menschlichem Niveau und insbesondere auch 

im Übergang von der Arbe i te rk lasse an s i ch  zur Klasse f ü r  s i ch  e ine  absolut  

entscheidende Frage i s t :  Wie o r g a n i s i e r t  s i c h  Bewußtsein? 

Und Lenin h ä l t  h i e r  fo lgende w ich t i ge  Bestimmung f ü r  Bewußtseinsprozesse fes t ,  

d i e  ze ig t ,  daß seinen Überlegungen i n  ke iner  Weise e i n  sensua l is t ischer  B e g r i f f  

von Widerspiegelung zugrunde l i e g t .  Leontjew sagt einmal (1981 1 : Das Abb i ld  i s t  

ke in  B i l d .  Und Lenin f ü h r t  aus - i c h  z i t i e r e  -: "Das Bewußtsein des Menschen 

widersp iege l t  n i c h t  nur d i e  ob jek t i ve  Welt, sondern s c h a f f t  s i e  auch" (LW Bd. 

38, S. 203). Das i s t  nun überhaupt k e i n  Idealismus, sondern i s t  genau i n  dem 

Sinne des Marxschen Baumeis terz i ta ts  (MEW Bd. 23, S. 192) zu verstehen, wor in  

davon d i e  Rede i s t ,  daß der Baumeister das Produkt, bevor e r  es h e r s t e l l t  - und 

meist w i rd  f a l s c h  z i t i e r t :  " a n t i z i p i e r t "  -, im Kopf "gebaut" hat, das he iß t ,  

indem e r  es m i t  den ihm b isher  verfügbaren soz ia len Bedeutungen vorweg im  Kopf 

h e r g e s t e l l t  hat .  I n  diesem Sinne s c h a f f t  das Bewußtsein auch d i e  o b j e k t i v e  

Welt. Diese Problematik l i e ß e  s i ch  m i t  e in igen weiteren Aspekten aus den "Phi- 

losophischen Heften" model l ieren. I c h  kann h i e r  nur  darauf hinweisen, daß d o r t  

außerordent l ich r e i c h h a l t i g e  Anregungen f ü r  unser Thema zu f i nden  sind. 

Wie aber damit umgehen? Wie i s t  d ieser  Prozeß des Schaffens der Welt im  Kopf, 

der Widerspiegelung, des Bewußtseins nun ma te r i a l i s t i sch -mon is t i sch  zu denken? 

I c h  g r e i f e  zunächst i n  d i e  Psychologiegeschichte zurück und hebe jene Psycholo- 

g i e  heraus, d i e  e rs tma l i g  das Problem der Widerspiegelung nach dem Sensualismus 

wieder systematisch auf d i e  Tagesordnung gesetz t  hat, nämlich d i e  Gestal tpsy- 

chol  ogi  e. 

Nach Jaroschewski (1975) i s t  j a  d i e  große Wiederentdeckung der Gestal tpsycholo- 

g i e  d i e  Kategor ie des Abbildes, a lso  der Gesta l t ,  d i e  mehr i s t  a l s  d i e  Summe 

i h r e r  ausmachbaren psychophysiologischen Te i l e .  Dies f ü h r t  zu methodologischen 

Problemen, wie dieses Ergebnis von der Organisat ion der höheren Nervenprozesse 

her denkbar . i s t ,  und f ü h r t  h i e r b e i  zu untersch ied l ichen Konzeptionen. Zunächst 

i s t  das Isomorphiekonzept von Wolfgang Köhler zu nennen, der annimmt, daß es 

entsprechende Feldorganisationsprozesse im  Gehirn g i b t ,  d i e  den Gestal ten ent-  
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sprechen. Ku r t  Go lds te in  hat  e ine etwas andere Lösung versucht, indem e r  davon 

ausgeht, daß jede Zone des Gehirns spez i f i s ch  i s t ,  was d i e  s i nn l i che  Verarbei- 

tung b e t r i f f t ,  a lso  e i n e r s e i t s  T e i l  i s t ,  andererse i ts  unspez i f i sch  i s t ,  was d i e  

allgemeine Gehi rn le is tung b e t r i f f t ,  a lso  andererse i ts  Ganzes, d. h. g e s t a l t b i l -  

dend i s t .  Wygotski ha t  d iese Annahme i n  a l l e r  Schärfe k r i t i s i e r t ,  we i l  s i ch  

diese Annahme a l s  n i c h t  ha l t ba r  erweis t .  Aber es ze ig t ,  daß d i e  Gestal t theore- 

t i k e r  keineswegs einem p l a t t e n  Dualismus oder Para l le l i smus ge fo lg t  sind, son- 

dern j e n s e i t s  h iervon versucht haben, das Problem aufzuhel len.  Aus bestimmten 

h i s to r i schen  Gründen i s t  d i es  n i c h t  gelungen. 

Michael S tad ler  (1981 ) z e i g t  i n  einem Aufsatz, wie das Isomorphieproblem, von 

Köhler h in ter lassen,  dann von Pribram e i n  Stück we i te r  ge lös t  wurde. Auch diese 

Lösung w i l l  i c h  vo rs te l l en .  

Für Pribram l i e g t  d i e  Lösung des Problems d a r i n  und h i e r  f o l g t  e r  e i g e n t l i c h  

e i n  Stück we i t  Go lds te in  -, daß es einen Prozeß g i b t ,  der n i c h t  dynamisch loka- 

l i s i e r t  i n  bestimmten H i r n t e i  l e n  l i e g t ,  sondern der s i ch  im gesamten Gehirn 

n iedersch lägt .  Das i s t  der Gedächtni sb i  ldungsprozeß. Diesen s t e l l t  P r i  bram s i ch  

nach A r t  von Hologrammen o r g a n i s i e r t  vor, nämlich so: Wenn T e i l e  eines Holo- 

gramms ve rn i ch te t  werden, b l e i b t  t rotzdem das gesamte B i l d  erhal ten,  aber weni- 

ger scharf .  Damit versucht Pribram, den Hirnabtragungsexperimenten von Lashley 

Rechnung zu tragen, der geze ig t  hat, daß Gedächtnisfunktionen s i ch  nach dem 

Al les-oder -N ich ts -Pr inz ip  verhal ten,  n i c h t  aber an spez ie l l e  Zonen gekoppelt 

s ind.  Pribram (1979) übe r l eg t  nun, wie Gedächtnis zustande kommt, und entwik- 

k e l t  d i e  gen ia le  Idee, daß Gedächtnis a l s  Modus e ine r  f requenzanalyt ischen Ein- 

hei tssprache des Gehirns zustande kommt. Das he iß t ,  d i e  Verarbeitungswei se des 

Zentralnervensystems s e t z t  a l l e  s i nn l i chen  Reize, d i e  aus der Außenwelt kommen, 

i n  e ine  i n t e r n e  Form um, nämlich i n  b ioe lek t r i sche  Frequenzen. Und diese bioe- 

l e k t r i s c h e n  Frequenzen kann das Zentralnervensystem nach dem Modus der Four ie r -  

Analyse analysieren. Es kann s i e  nämlich i n  einfache Sinuskurven zerlegen, und 

m i t  jeder  einfachen Sinuskurve, d i e  u n t e r l e g t  wird, e r f o l g t  e i n  hohes Maß an 

Varianzaufklärung. Es g i b t  p l a u s i b l e  Argumente, daß das Zentralnervensystem so 

a r b e i t e t .  I c h  werde im  nächsten Kap i te l ,  i n  dem i c h  auf das Tät igkei tsproblem 

und damit auch auf d i e  Bewegungsphysiologie eingehe, diese Frage noch etwas 

aus füh r l i che r  e rö r te rn .  

Pr ibram kommt somit zu e ine r  sehr in teressanten Lösung des Isomorphieproblems: 

Es besteht i nso fe rn  e ine Isomorphie, a l s  f requenzanalyt ische Prozesse im  Inne- 

ren  des Nervensystems von ihrem I n h a l t  her Prozessen der Außenwelt entsprechen. 

Und d iese Isomorphie i s t  i n  b e l i e b i g e r  D ich te  gegeben, denn d i e  Packungsweise 



Kapi te l  2 S e i t e  37 

von Frequenzen kann unendl ich d i c h t  sein, es können a lso  b e l i e b i g  v i e l e  I n f o r -  

mationen kod ie r t  werden. 

I n  ähn l icher  Richtung hat  i n  der DDR Sinz (1979) m i t  der Dszil lator-Resonanz- 

Theorie des Gedächtnisses argument ier t .  Er geht davon aus, daß Gedächtniseffek- 

t e  s i ch  i n  o s z i l l a t o r i s c h e n  Eigenschaften von suprazel lu lären, z e l l u l ä r e n  und 

superze l lu lä ren St ruk turen i n  der Großhirnr inde niederschlagen. Indem d iese 

osz i l l a to r i schen  Eigenschaften s i c h  ändern, en ts teh t  Gedächtnis, und durch neue 

Eindrücke werden Resonanzen d ieser  Osz i l l a to ren  hervorgerufen. 

H ier  werden a lso  i n  e ine r  sehr in teressanten Weise d i e  psycho-physiologische 

Grundlage des Widerspiegelungsproblems b e r e i t s  bearbe i te t ,  wenn auch d i e  beste- 

henden Fragen noch n i c h t  endgü l t i g  ge lös t  werden. I c h  werde später darauf e in -  

gehen, warum n i ch t ,  und s k i z z i e r e  d ies  zunächst damit, daß d i e  Frage b i she r  

f a l s c h  g e s t e l l t  war. I c h  beziehe mich auf das St ichwor t  "Psychophysisches Pro- 

blem" von Achim Thom i n  dem Wörterbuch "Phi losophie und Naturwissenschaften" 

(Hörz 1983). Thom verweist  darauf, daß d i e  Frage nach Wechselwirkungen zwischen 

neurophysiologischen und psychischen Prozessen f a l s c h  g e s t e l l  t i s t ,  daß man 

aber sehr wohl nach Wechselwirkungen fragen kann, d i e  der Organismus, das Sub- 

j e k t  m i t  einem Nervensystem, m i t  der Umwelt e ingeht und d i e  der Organismus 

(Subjekt m i t  einem Nervensystem) m i t  se iner  eigenen m a t e r i e l l e n  Existenz e in-  

geht; d ies  wäre das psychosomatische Problem (ebd., S. 766). 

I c h  denke, e ine rse i t s  hat  Thom recht ,  daß man so f ragen muß, aber andererse i ts  

beginnen d i e  Fragen e r s t  danach. Denn was i s t  m i t  den Wechselwirkungen zwischen 

diesen beiden Wirkweisen? E ine rse i t s  haben w i r  a l so  e ine  (psychosoziale) Wech- 

selwirkung zwischen Subjekt und äußerer Welt, andererse i ts  e ine (psychosomati- 

sche) Wechselwirkung zwischen Subjekt  und eigener kö rpe r l i che r  M a t e r i a l i t ä t .  

Was i s t  d i e  Wechselwirkung zwischen beiden? 

Trotzdem, e i n  ganz w ich t i ge r  Gedanke i s t  fes tzuha l ten ,  der auch schon be i  P r i -  

bram i n  e ine r  anderen A rbe i t  en tw i cke l t  i s t :  Pribram ha t  i n  dem Buch "Languages 

o f  t he  b ra in "  (19771 d i e  These en tw icke l t :  Damit das Gehirn f unk t i ons fäh ig  i s t ,  

i s t  jewei ls  e i n  T e i l  des Gehirns Hintergrund und e i n  anderer a k t i v  ( s t a t e  ope- 

rator-Hypothese) , i s t  a l so  jewei 1s nach Bedingungen wechselnd " s ta te "  oder 

"operator" .  So i s t  im  Schlaf  das Großhirn z. B. " s ta te "  und d i e  Stamnhirnfunk- 

t i o n  "operabor", i n  der A k t i v i t ä t  des Großhirns s i n d  d i e  Starmhirnfunkt ionen 

"state",  e rha l ten  d i e  Ak t i v i e rung  und den Tonus, und das Großhirn i s t  "opera- 

t o r " .  I n  den a r b e i t s t e i l i g e n  Prozessen zwischen l i n k e r  und rech te r  Hemisphäre 
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i s t  tei ' lweise d i e  rech te  Hemisphäre " s ta te "  und d i e  l i n k e  "operator", so z. B. 

im sprachl ichen Denken, i n  der logischen Abstrakt ion,  im  logischen Durcharbei- 

t e n  von Prozessen, oder aber i n  globalen kompl iz ie r ten  Anforderungen i s t  dann 

d i e  l i n k e  Hemisphäre " s ta te "  und d i e  rechte  "operator". 

I nso fe rn  nehme i c h  den Gedanken von Thom auf und verknüpfe i h n  m i t  einem Gedan- 

ken aus späteren Arbe i ten  von Pribram (insbesondere 1981). Es g i b t  e r s i c h t l i c h  

e ine d i a l e k t i s c h e  Beziehung, auf d i e  Thom aufmerksam macht, e i n e r s e i t s  zwischen 

dem B i l d  der Außenwelt und der Widerspiegelung der Außenwelt und anderersei ts 

dem B i l d  des eigenen Körpers, der Widerspiegelung des eigenen Körpers im Kör- 

pe rse lbs tb i l d .  Beide stehen i n  einem bestimmten d ia lek t i schen  Zusammenhang. Um 

diesen aber genau zu e rö r te rn ,  f e h l t  uns h i e r  noch e in iges an Wissen. I c h  muß 

a l so  e r s t  noch e i n i g e  S c h r i t t e  d a r s t e l l e n  und gehe j e t z t  über zur Theorie der 

Selbstorganisat ion.  

2. Annahmen der Theor ie der Se lbs torgan isa t ion  

Die Theor ie der Se lbs torgan isa t ion  t r e n n t  i n  d ieser  Frage n i c h t  körper l i ches 

S e l b s t b i l d  und B i l d  der Außenwelt, aber s i e  f r a g t ,  wie i n  den Prozessen des 

Organismus genere l l  d i e  Stabi  1 i t ä t  des Organismus o r g a n i s i e r t  werden kann, wie 

a l so  aus den Prozessen der b io log ischen I n t e r a k t i o n  des Organismus auch das 

Psychische e r k l ä r t  werden kann. I nso fe rn  bea rbe i t e t  s i e  e ine z u t i e f s t  mater ia-  

l i s t i s c h e  Fragestel lung. S ie  f ü h r t  aber be i  Maturana zug le ich  i n  e ine subjek- 

t i v - i d e a l i s t i s c h e  Konsequenz und auch Gerhard Roth, den i c h  a l s  zweiten Autor 

v o r s t e l l e n  w i l l ,  entgeht d iese r  Konsequenz n i c h t  v ö l l i g .  

Beginnen w i r  m i t  Maturana: Zunächst muß man fragen, warum diese Theorie i n  den 

l e t z t e n  Jahren so e ine außerordent l iche Bedeutung e r l ang t  hat.  Maturanas A rbe i t  

"B io log ie  der Kogni t ion",  d i e  i n  dem Buch "Erkennen - d i e  Organisat ion und Ver- 

körperung von Wirk1 i c h k e i  tu (Maturana 1982) wiederabgedruckt i s t  , war i n  e ine r  

deutschen Arbeitsübersetzung ab 1977 zugänglich. I c h  se lbs t  habe s i e  1981 i n  

einem längeren Aufsatz m i t  ve ra rbe i t e t ,  aber größere Aufmerksamkeit ha t  diese 

Theor ie der Se lbs torgan isa t ion  e r s t  s e i t  d re i ,  v i e r  Jahren gefunden. 

Betrachten w i r  e inen f ü r  d i e  Psychologie w ich t igen Ve r t re te r  d ieser  Theorie, 

nämlich E r i k  Rosseel: I n  seinem Büchlein "Persons as au topo ie t i c  u n i t i e s "  

("Personen a l s  autopo ie t ische E inhe i ten" )  - i c h  werde den B e g r i f f  Autopoiese 

g l e i c h  noch e rk lä ren  - h ä l t  e r  ideo log ische Konnotationen der a l t e n  Psychologie 

f e s t ,  d i e  b isher  e x i s t i e r t e ,  und der neuen Psychologie, d i e  e r  auf der Grundla- 
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ge von Maturana zu entwicke ln  versucht (Rosseel 1986, S. 58). Er s p r i c h t  davon, 

d i e  neue Psychologie se i  e i ne  Aktor-Psychologie, a l so  e ine  Psychologie der Han- 

delnden. In teressant  i s t  es, daß etwa zur g le ichen Z e i t  i n  der m a t e r i a l i s t i -  

schen Psychologie das Konzept Handlungsfähigkei t  d e u t l i c h  i n  den M i t t e l punk t  

gerückt i s t .  Rosseel f ü h r t  aus, d i e  neue Psychologie se i  e i ne  Psychologie des 

"Human freedom", und es se i  e i ne  "Anarch is t ic  psychology". I h r  s e t z t  e r  d i e  

Systembetrachtungsweise i n  der Psychologie gegenüber, d i e  von einem "Environ- 

mentalism", a lso  von e ine r  Umwel tbezogenhei t und Umwel ts teuerbarke i  t des I n d i -  

viduums, ausgeht und d i e  i n  i h r e n  Konsequenzen t o t a l i t ä r  se i .  

I ch  denke, man geht n i c h t  f e h l ,  den Boom d iese r  Theorien i n  Zusamnenhang zu 

br ingen m i t  der Schärfe der nat iona len und i n te rna t i ona len  Auseinandersetzungen 

um Fr ieden und Abrüstung, um Zerstörung der Natur und Ausbeutung der D r i t t e n  

Welt. H ier  l i e f e r n  diese Theorien i n  der Tat e i n  Po ten t i a l ,  das e i n e r s e i t s  d i e  

Ohnmacht der Menschen, d i e  s i c h  auflehnen, w idersp iege l t ,  aber auch i h r e  Ver- 

antwortung, das notwendige Bekenntnis zu i h r e r  Autonomie a l s  handelnde Subjek- 

t e .  

Insofern  haben w i r  a l s  Marxisten auch sehr e r n s t h a f t  m i t  diesen Ideo log ien um- 

zugehen, n i c h t  nur wegen i h r e s  I nha l t s ,  sondern auch wegen i h r e s  soz ia len Or- 

tes, an dem s i e  entstehen, wegen der Notwendigkeit, gerade h i e r  i n  d i e  Diskus- 

s ion zu t re ten .  

Was v e r b i r g t  s i ch  nun h i n t e r  d ieser  Theorie? - Sch lüsse lbeg r i f f  i s t  der B e g r i f f  

der Autopoiese. Unter Autopoiese w i r d  e ine  b e s t i r n t e  S t ruk tu r  von Selbstorgani-  

sa t ion  verstanden. Durch d i e  Arbe i ten  von Pr igogine zur Se1 bs torgan isa t ion  a l  l- 

gemein, von Eigen und Schuster zur Entstehung b io log i sch  se l  bs torgan is ie render  

Systeme i n  den Formen des Hyperzyklus t r a t  i n  der B i o l o g i e  e i n  gänz l ich  anderes 

und neues Verständnis der Welt auf  d i e  Tagesordnung, das einen t i e f e n  Bruch m i t  

cartesianischem Mechanismus und Maschinendenken bedeutet. Die Folgerungen f ü r  

d i e  B io log ie  sehen im  Kern so aus: Wenn mechanisch nach Maschinenmodellen kon- 

s t r u i e r t e  lebendige Systeme e x i s t i e r e n  würden, wäre es absolut  unwahrschein- 

l i c h ,  daß s i e  s i ch  überhaupt über kurze Z e i t  e rha l t en  könnten. S ie  müssen i n  

Form se lbs torgan isa tor ischer  und s e l b s t r e f e r e n t i e l l e r  Prozesse gedacht werden, 

d i e  3 einen So l lwe r t  f ü r  s i ch  und n i c h t  von außen haben, d i e  a lso  i h r  

System unter  a l l e n  Umständen z i r k u l ä r  (und r e k u r s i v )  w iederhers te l len .  Das 

meint  Autopoiese, was w ö r t l i c h  "Selbstschöpfung" bedeutet, d. h. a lso  z i r k u l ä r e  

oder besser sp i ra l f ö rm ige  Wiederherstel lung i n  auto- und crosskata ly t ischen 

Vorgängen, i n  denen das System s i c h  immer wieder neu reproduz ier t .  Und d e r a r t i -  
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ge Prozesse gehen m i t  der Entstehung des Lebens von Anfang an einher. 

Die Erforschung dieses Problems der Autopoiese i s t  f ü r  Maturana m i t  der k lass i -  

schen naturwissenschaft l ichen Betrachtungsweise des "äußeren Beobachters" un- 

vereinbar.  Da auf solche Systeme n i c h t  e in fach m i t  dem Modell des Bedingens 

gewi rk t  werden kann, we i l  es zu ihrem Wesen gehört, permanent i h r e  Autonomie 

aufrechtzuerhal ten und zu organisieren, muß d i e  Theorie den Standpunkt des 

"inneren Beobachters" a l s  vom System her gedacht aufnehmen, um das System be- 

g r e i f e n  zu können. Das heißt,  der Beobachter muß s i ch  vom Standpunkt des Sy- 

stems a l s  Außenbedingung se lbs t  im System mitdenken, um das System zu begrei- 

fen. 

Lebende Systeme s ind a l so  autonome Systeme. Damit s ind s i e  zweckfreie Systeme, 

außerhalb des Zweckes, i h r e  eigene Autonomie aufrechtzuerhal ten. Es g i b t  keine 

Telonomie, keine Z i e l g e r i c h t e t h e i t  außerhal b des Systems (Maturana 1982, S. 

191). Was Maturana zuläßt und was bei  Roth noch deu t l i che r  wird, i s t  Geschichte 

a l s  Konst ruk t ionspr inz ip .  Diese Systeme s ind evo lu t ionär  geworden und evolvie- 

ren. 

E in  we i te re r  Gesichtspunkt i s t  folgender: Maturana geht davon aus, daß diese 

Systeme i h r e  eigenen Zustände auf rechterha l ten und daß s i e  d ies  i n  Form infor- 
mationel  l e r  Geschlossenheit tun. Jedes System i s t  a l s  autonomes System so ge- 

baut, daß es s i c h  a l s  System auf rechterhä l t ,  und zwar über den Ausgleich, d. h. 

d i e  Harmoni s ierung seiner inneren Zustände. Die Leistung des Systems, d i e  von 

außen her s ich tbar  wird, i s t  i n  W i r k l i c h k e i t  e ine innere Leistung, indem das 

System auf Störbedingungen m i t  Autonomie reag ie r t .  

Das Nervensystem w i rd  damit a l s  e i n  geschlossenes Netzwerk von In terakt ionen 

verstanden (ebd. S. 18). Es i s t  n i c h t  e i n s e i t i g  durch das Medium determiniert ,  

i n  dem es l e b t .  Den B e g r i f f  "Medium1' s e t z t  Maturana ans te l l e  "Umwelt" oder 

"Mi l ieu" .  Das Nervensystem entnimmt diesem Medium - das i s t  d i e  extreme Posi- 

t i o n  von Maturana - keine Informat ion, es s c h a f f t  se lbs t  a l l e  Informationen. 

I c h  z i t i e r e  ihn: " I ch  habe a lso d i e  Vors te l lung aufgegeben, daß das Nervensy- 

stem i n  der Gegenwart e ine Umwelt errechnet. Das Nervensystem errechnet v i e l  - 
mehr aussch l ieß l ich  seine eigenen Übergänge von Zustand zu Zustand, und zwar i n  

einem i n  s i ch  geschlossenen Prozeß des Operierens a l s  konkret gegebene St ruk tur  

h i e r  und j e t z t ,  a l s  e ine S t ruk tu r  a l le rd ings,  d i e  durch e ine Geschichte er -  

f o l g r e i c h e r  s t r u k t u r e l l e r  Koppelung an e i n  s i c h  veränderndes Medium durch eben 

dieses se in  Operieren ausgebi ldet wurde." (ebd. S. 19) ~ i e s  i s t  der Grundgedan- 

ke be i  Maturana: I n fo rma t ione l l e  Geschlossenheit. 
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Daneben g i b t  es e ine s t r u k t u r e l l e  Koppelung nach außen, aber d iese i n t e r e s s i e r t  

i h n  n ich t ,  e r  neg ie r t  s i e  sogar. I c h  z i t i e r e :  "Mi t  anderen Worten: S t r u k t u r e l l e  

Koppelung an e i n  Medium und adäquates Verhal ten i n  diesem Medium s ind  notwendi- 

ge h i s to r i sche  Folgen des Operierens eines Organismus und seines Nervensystems 
a l s  geschlossene s t ruk tu rde te rm in ie r te  Systeme, um i n  einem s t a b i l e n  oder s i c h  

verändernden Medium s tänd ig  i h r e  Organisat ion zu e rha l t en  und i h r e  Anpassung 

durchzuführen." Und we i te r  im Z i t a t :  "Im P r i n z i p  bedarf  es ke iner  darüber h in -  

ausgehenden Erklärung (ebd. S. 21). Also "ignoramus, ignorabimus", was das Ver- 

h ä l t n i s  zur Umwelt b e t r i f f t .  Deshalb k r i t i s i e r t  Hans-Jörg Sandkühler (1986, 

1988) an diesem Ansatz zu Recht, daß e r  a n s t e l l e  des Schemas Sub jek t -Tät igke i t -  

Objekt das Gl ied  Tät igke i t -Ob jek t  a u f g i b t  und f a k t i s c h  einen im  Subjekt  zurück- 

kehrenden In terak t ionsrozeß an diese S t e l l e  se tz t ,  a l s  z i r k u l ä r e  I n te rak t i on ,  

i n  der s i ch  zwar das Subjekt  verändert, aber d i e  Bedingungen im  Austausch m i t  

der Umwelt n i c h t  mehr s i ch tba r  werden, unter  denen das Subjekt s i c h  verändert. 

Das he iß t ,  e i n  d e z i d i e r t  m a t e r i a l i s t i s c h e r  Ansatz, angetreten um das psycho- 

physische Problem zu lösen, f ü h r t  i n  d ieser  Konsequenz i n  den Solipsismus. D ie  

Welt i s t  das, was das System auf Grund se iner  eigenen Zustände kons t ru ie r t ,  d i e  

zwar i n  s t r u k t u r e l l e r  Koppelung m i t  der Welt verbunden sind, aber das i n te res -  

s i e r t  uns n i ch t ,  sondern uns i n t e r e s s i e r t  d i e  Autnomie des Systems selber.  

E in  zweites Problem i s t  es, daß m i t  dem Terminus " s t r u k t u r e l l e  Koppelung" an- 

s t e l l  e eines exakt zu untersuchenden Übergangsgl iedes, z. B. Widerspiegel ung 

oder Tä t i gke i t ,  e i n  Mystizismus gesetz t  wird.  S t r u k t u r e l l e  Koppelung e r k l ä r t  

a l l e s  und e r k l ä r t  somit gar n i ch t s .  Im P r i n z i p  i s t  es verboten, nach dem Wesen 

der s t r u k t u r e l l e n  Koppelung zu fragen, wenn man s i ch  noch auf Maturana beziehen 

w i l l .  

E in  d r i t t e s  Problem i s t  es, daß Maturana s i c h  i n  unentwirrbare Probleme im  

Übergang von Ebenen h ine inbeg ib t .  E ine rse i t s  ho r i zon ta l  . Er kann n i c h t  mehr 

Subjekt- und Objektübergänge model l ieren. Es b le iben a l so  l e d i g l i c h  z i r k u l ä r e  

Prozesse im Subjekt er faßbar.  Anderersei ts aber auch v e r t i k a l .  Er nimmt derar-  

t i g e  Selbstorganisat ionsprozesse und autopo ie t ische Prozesse auf un te rsch ied l i -  

chen Ebenen an. An i rgende iner  S t e l l e  f ü h r t  e r  am Be isp ie l  von Bienen aus: 

Autopoiet ische Prozesse g i b t  es im  Bienenstaat a l s  Ganzem, i n  der einzelnen 

Biene und i n  der Z e l l e  der einzelnen Biene. Wenn aber jede Z e l l e  autopo ie t isch 

i s t ,  wie e rk lä re  i c h  d i e  s t r u k t u r e l l e  Koppelung der Ze l l en  zu einem gesamten 

Organismus? Wenn jede Biene autopo ie t isch i s t ,  e i n  geschlossenes System, wie 

e rk lä re  i c h  i h r e  s t r u k t u r e l l e  Koppelung an den Bienenstaat und i n  ihm? Dies 

a lso  s ind  Probleme des Übergangs, d i e  Maturana s i ch  einhandel t  und d i e  e r  n i c h t  
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lösen kann. 

Unabhängig h iervon trifft aber zu, daß h i e r  von ihrem Kern her eine i n  der Tat 

e ine  sehr in teressante  und b io log i sch  f u n d i e r t e  Theor ie v o r l i e g t ,  d i e  auf d i e  

Entwicklung der Widerspiegelung i n  der Naturgeschichte b i s  d o r t h i n  anwendbar 

i s t ,  wo, wie Lenin bemerkt, das Bewußtsein auch d i e  R e a l i t ä t  scha f f t .  Und d ie-  

sen Kern - denke i c h  - muß man sehr e rns t  nehmen. 

Nun hat  Gerhard Roth, e i n  Bremer Neurowissenschaftler, e i n i g e  in teressante  Auf- 

sätze vorgelegt,  d i e  d iese Frage wesent l i ch  wei terentwickeln.  Gerhard Roth 

( 1986) s p e z i f i z i e r t  e i n i g e  B e g r i f f e  genauer, d i e  Maturana verwendet. 

A ls  e rs tes  w i r d  "Se lbs torgan isa t ion"  bestimmt. Se lbs torgan isa t ion  i s t  f ü r  Roth 

e i g e n t l i c h  genaugenommen noch keine b io log ische Se1 bstorganisat ion,  sondern e i n  

Prozeß, der durch Energiezufuhr i n  Elementarzuständen der physikal ischen Mate- 

r i e ,  d. h. auch im  Übergang zur b io log i sch  o rgan i s i e r ten  Materie, a u f t r i t t .  Das 

he iß t ,  durch Energiezufuhr kommt es zu bestimmten Verknäuelungen von Molekülen. 

Se lbs torgan isa t ion  i s t  a lso  e i n  Problem der Thermodynamik des Ungleichgewichts: 

Wie entstehen Systeme f e r n  vom Gleichgewicht? Zunächst geht es h i e r  noch n i c h t  

um Selbs torgan isa t ion  im  e igen t l i chen  Sinne, we i l  ke in  Selbst  e x i s t i e r t .  Trotz-  

dem verwendet Roth f ü r  d iese Ebene den B e g r i f f  Selbstorganisat ion.  

A ls  zweite Ebene untersche idet  e r  d i e  "Se1 bs the rs te l  lung". Se lbs thers te l  lende 

Systeme s ind Systeme, d i e  i n  der e in fachsten Form s i c h  nach Energiezufuhr i n  

e i n e r  bestimmte Weise verha l ten  und Zustände aufs neue h e r s t e l l e n  oder m i t  e i -  

genen M i t t e l n  he rs te l l en .  Also etwa das Phänomen der chemischen Uhren wäre das 

Resu l ta t  solcher se lbs the rs te l l ende r  Prozesse. 

Das Wesentl iche i s t  nun f ü r  d i e  Entwicklung des Lebens - so Roth -, daß s i ch  

Prozesse der Se1 bs torgan i  s a t i  on und der Se1 bs the rs te l  1 ung verbinden. Damit w i rd  

es möglich, zur "Selbsterhal tung" überzugehen, denn das System kann j e t z t  

se lbs to rgan i s i e r te  Prozesse he rs te l l en .  E in  solcher Prozeß i s t  spätestens m i t  

der Entstehung des Genoms und der ident ischen Redupl ika t ion  gegeben. Zu diesem 

Prozeß der Se lbs terha l tung gehört  auch das, was w i r  dann aus der Ze l lphys io lo-  

g i e  kennen: d i e  Ausbildung eines autonomen Rands und damit d i e  Schaffung eines 

i n  s i c h  geschlossenen Systems von In terak t ionen.  Diese Se lbs thers te l lung w i rd  

zur Se lbs terha l tung U. a. durch d i e  Schaffung des autonomen Rands, a lso  durch 

i h r e  räumliche Organisat ion.  

D ie  nächste Stufe, d i e  auf der Se lbs terha l tung aufbaut, d i e  schon im Sinne von 

Maturana Autopoiesis i s t ,  a lso  z i r k u l ä r e  Wiederherstel lung der biologischen 
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Struktur,  i s t  d i e  der "Selbstreferenzialität". Und h i e r  unterscheidet Roth d i f -  

f e renz ie r te r  a l s  Maturana, was f ü r  seine wei te re  Theor iebi ldung Bedeutung hat.  

I c h  z i t i e r e :  " S e l b s t r e f e r e n t i e l l e  Systeme s ind solche Systeme, deren Zustände 

miteinander zyk l i sch  in terag ieren,  so daß jeder  Zustand des Systems an der Her- 

vorbringung des j ewe i l s  nächsten Zustandes k o n s t i t u t i v  b e t e i l i g t  i s t .  Se1 bs t re -  

f e r e n t i e l  l e  Systeme s ind  daher opera t iona l  geschlossene Systeme" (1986, S. 

201). Das System e r h ä l t  s i ch  j e t z t  durch seine In te rak t i onen  aufrecht,  oder 

wenn w i r  den Widerspiegelungsbegr i f f  anwenden, der uns das i n  besonderer Weise 

verdeut l ichen kann - das System e r h ä l t  s i ch  auf recht  durch d i e  Widerspiegelung 

der Prozesse der j ewe i l s  anderen Teilkomponenten i n  den j e  einzelnen Teilkompo- 

nenten. Es kommt a lso  zu i n te rnen  Widerspiegelungsprozessen der Teilkomponenten 

bezogen aufeinander . 
Diese s e l b s t r e f e r e n t i e l l e n  Systeme s ind f ü r  Roth opera t iona l  geschlossen; e r  

l äß t  damit aber zu, daß s i e  i n  gewisser H ins i ch t  - und das i s t  der Unterschied 

zu Maturana - i n fo rma t i one l l  o f f e n  s ind. S ie  s i n d  (ers tens)  i n fo rma t i one l l  i n -  

sofern of fen,  a l s  diese Systeme e ine  Geschichte haben. Auf jeden F a l l  wären s i e  

damit z. B. auf menschlichem Niveau i n  der f rühen Ontogenese i n  Form der ange- 

borenen Auslösemechanismen, der unbedingten Ref lexe U. ä. i n fo rma t i one l l  o f f e n  

(ebd. S. 207). Er sch l i eß t  aber auch zweitens n i c h t  r e s t l o s  aus, daß s i e  im  j e  

gegebenen Augenblick i h r e r  Existenz s i ch  über d i e  Umwelt o r i e n t i e r e n  und auch 

dor t  ( a l l e rd ings  nur im  physikal ischen, n i c h t  im  psychologischen Sinne) i n f o r -  

mat ione l l  o f f en  sind. Sie s i n d  - so sagt e r  - durch externe Ere ign isse modu- 

l i e r b a r  oder beeinf lußbar.  S ie  s i nd  a lso  n i c h t  von der Umwelt i s o l i e r t ,  s i e  

s ind aber n i c h t  steuerbar. S ie  def in ie ren,  welche Umweltereignisse i n  welcher 

Weise auf d i e  Erzeugung i h r e r  Zustandsfolgen e inwi rken können (ebd. S. 202). 

Weiterhin - h i e r  f o l g t  e r  wieder Maturana - s ind  Lebewesen f ü r  i h n  "homöostati- 

sche Systeme h i n s i c h t l i c h  i h r e r  Autonomie, n i c h t  i rgendeines vorgegebenen S o l l -  

wertes" (ebd. S. 203). 

Hier macht m. E. Roth einen grundsätzl ichen Fehler,  denn a l l e  Lebewesen haben 

einen vorgegebenen So l lwer t ,  m i t  dem s i e  s i ch  auf etwas außerhalb des Systems 

beziehen, nämlich auf d i e  Aufrechterhal tung der Gattung. Wenn w i r  n i c h t  e i n  

Maschinenmodell denken wo1 len,  das nur durch Se lek t ion  a rbe i t e t ,  muß i n  jedem 

Lebewesen, das se lbs to rgan i s i e r t  i s t ,  neben der Autonomiekonstante e i n  Gat- 

tungsbezug vorhanden sein, sonst würde weder d i e  sexue l le  Reproduktion g e l i n -  

gen, noch d i e  Aufzucht der Jungen, noch das Überleben i n  dem gat tungsspez i f i -  

schen Ökotop und Aufsuchen dieses Ökotops. Es müssen a l so  bestimmte Tendenzen 

der Ger ich te the i t  i n  jedem System bestehen. I nso fe rn  z i e l t  d i e  Autonomie auf  
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etwas, was außerhalb des Systems l i e g t .  Das erkennt Roth n ich t ,  und h i e r  l i e g t  

be i  ihm wohl der zen t ra le  Denkfehler. 

I c h  f o l g e  Roth noch e i n  k l e i nes  Stück: W i r  s ind  a l so  we i te rh in  beim psychophy- 

s ischen Problem. Der m a t e r i e l l e  Prozeß o r g a n i s i e r t  se lbs t  i n  s i ch  das, was 

Psyche i s t ,  und zwar o r g a n i s i e r t  e r  es - so Roth - i n  der E inhe i t  von Autopoie- 

se und Al lopoiese. Gerade we i l  das ZNS n i c h t  autopo ie t isch i s t ,  i s t  es zur I n -  

fo rmat ionskonst ruk t ion  i n  der Lage. Die Informationskonstrukt ion über d i e  rea le  

Welt i s t  möglich, we i l  das Zentralnervensystem e ine  s t r i k t e  Topologie hat und 

es d i e  Frequenzen danach bewertet, auf welchen Bahnen s i e  kommen. Kommen s i e  

vom Hinterhauptlappen, werden s i e  a l s  opt ischer  Eindruck bewertet. Kommen s i e  

aus dem Bereich vor oder h i n t e r  der Zentral furche, w i r d  d ies  a l s  sensomotori- 

scher Eindruck bewertet. Kommen s i e  aus dem Temporalbereich, werden s i e  a l s  

akust ischer  Eindruck bewertet usw. Kommen s i e  auf gewissen inneren Bahnen, wer- 

den s i e  a l s  e i n  Eindruck, der im  Organismus l i e g t ,  bewertet. 

W i r  stoßen h i e r  m i t  der Frage nach der Topologie wieder auf d i e  durch d i e  Be- 

fassung m i t  Thom (1983) aufgeworfene Frage nach der Loka l i sa t i on  des Körper- 

se lbs tb i l des  wie des B i l des  der Außenwelt. Und d iese Frage müßten psychophysio- 

log ische Theorien lösen, um bezogen auf das psychophysische Problem wei te rzu-  

kommen. Was Roth h i e r  a lso  e in füh r t ,  i s t  d i e  außerordent l ich w ich t ige  Frage der 

Topologie, d i e  be i  Maturana n i c h t  gedacht und n i c h t  behandelt wird.  

Roth f ü h r t  we i t e rh in  aus: "Diese externe Re izs i t ua t i on  der Umwelt" - und e r  

s i e h t  den Organismus n i c h t  abgetrennt von der Umwelt, sondern befaßt s i ch  aus- 

d r ü c k l i c h  m i t  Fragen des Übergangs - " w i r k t  auf d i e  Rezeptoren, aber n i c h t  auf 

das Gehirn" (ebd. S. 209). H i e r  kann i c h  Roth n a t ü r l i c h  zustimmen, aber zu- 

g l e i c h  g i l t :  Das Gehirn s t e l l t  d i e  Rezeptoren zu jedem Zei tpunkt ein.  Also w i rd  

das Gehirn d i e  Änderung der Rezeptoren a l s  Kor rek tur  seiner E ins te l lung der 

Rezeptoren erfahren. Dieser Aspekt der Ger i ch te the i t  e n t f ä l l t  i n  der Theorie 

von Roth. 

Und wei ter :  "Das Gehirn kann a l so  gar n i c h t  abbilden, we i l  es keinen Zugang zu 

irgendeinem U r b i l d  hat"  (ebd. 1 .  - Und wieder hat  Roth unrecht, denn das Gehirn 

hat  Zugang zu Urb i ldern .  I n  Form der angeborenen Auslösemechanismen der erb- 

koord in ier ten,  auf Sch lüsse l re ize  ger ich te ten Bewegungen m i t  ihrem emotionalen 

A n t e i l  ha t  jedes Gehirn Zugang zu einem Urb i ld ,  das i n  der Stammesgeschichte 

geworden i s t .  I nso fe rn  kann jedes Gehirn d i e  auf Grund dieses Urb i ldes  einge- 

s t e l l t e n  Perzeptionen auch s i n n v o l l  we i t e r  verrechnen und das B i l d  der Wirk- 

l i c h k e i t  aufbauen. Aber S ie  sehen schon: Gerhard Roth macht es uns n i c h t  ganz 

einfach. Die Se1 bstorgan isat ionstheoret i  ke r  zwingen uns, noch einmal sehr genau 
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über einen Sachverhalt nachzudenken, den w i r  a l s  Marxisten meinten schon s i che r  

zu wissen. 

Abschließend noch e i n  längeres Z i t a t  von Roth, um nochmals seine Pos i t i on  zu 

verdeut l ichen und zur Lektüre anzuregen: "Die Unüberschre i tbarke i t  der i n d i v i -  

due l len  kogn i t i ven Welt bedeutet aber keineswegs, daß diese Welt von der ü b r i -  

gen Welt v ö l l i g  abgesondert i s t .  oder daß d i e  r e a l e  Welt nur i n  meinem Kopf 

e x i s t i e r t .  Na tü r l i ch  g i b t  es e ine  r e a l e  Welt, i n  der e i n  r e a l e r  Organismus m i t  

einem rea len Gehirn e x i s t i e r t  und über d i e  Sinnesrezeptoren auf das Gehirn e in -  

w i r k t .  Dies i s t  jedoch n i c h t  d i e  Welt, i n  der das k o g n i t i v e  und kommunikative 

I ch  e x i s t i e r t .  Das Gehirn e r s c h a f f t  auf  der Grundlage der I n t e r a k t i o n  m i t  der 

Welt s e l b s t r e f e r e n t i e l l  e ine  k o g n i t i v e  Welt, e i ne  ' W i r k l i c h k e i t ' "  (ebd., S 

210). 

Dies i s t  genau das, was Leontjew (1981 m i t  der Erschaffung des Wel tb i ldes  

meint. und insowei t  können w i r  m i t  Roth übereinstimmen. Und we i te r :  "Das Gehirn 

i s t ,  da es n i c h t  au topo ie t isch i s t ,  vollkommen von der ma te r i e l l en  R e a l i t ä t  

abhängig, aber d i e  kogn i t i ve  W i r k l i c h k e i t  i s t  von d ieser  R e a l i t ä t  vollkomnen 

getrennt.  D. h., d iese m a t e r i e l l e  Bed ingthe i t  b i l d e t  keine Einschränkung f ü r  

d i e  kogn i t i ven Operationen" (ebd., S. 210). Und genau das i s t  es, was auch 

Leontjew f ü r  das Denken i n  der Innenwelt herausarbei tet ,  d i e  eben n i c h t  mehr 

von den ma te r i e l l en  Res t r i k t i onen  der Außenwelt bedingt i s t ,  sondern das Gehirn 

a rbe i t e t  m i t  Bedeutungen im  Prozeß des Aufbaus der Innenwelt. Auch deshalb i s t  

d i e  Theorie von Roth sehr in teressant ,  we i l  s i e  bestimmte Auffassungen von 

Leontjew, d i e  w i r  h i e r  noch im D e t a i l  behandeln werden, von der B io log ie  her 

untermauert und belegt.  

3. Anochins Theorie f u n k t i o n e l l e r  P s t e m e  --- 

Nun f e h l t  aber i n  a l l  diesen Theorien etwas Entscheidendes: S ie  sehen den Orga- 

n i  smus i n  e ine r  abgeschlossenen Vergangenheit, i n  e ine r  nur im  Augenblick e x i  - 
stierenden Gegenwart und nehmen n i c h t  das Moment der Zukunft auf. Und d iese 

Vermit t lung von Gegenwart und Zukunft, e i n  Aspekt, den Dubrowski und Tschernos- 

wi tow (1980) einmal a l s  " f l ießende Gegenwart" ausgedrückt haben, das i s t  das 

e i g e n t l i c h  Interessante,  denn nur i n  der f l ießenden Gegenwart e x i s t i e r t  das 

Psychische, nirgendwo sonst. 
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Abbildung 1: Modell des funktionellen p s t e m s  nach Anochin 

Anlasser 

A: Jener lugenblicl<. in dem die Entscheidung gefnlleii ist, den Satz aiiszuspreclicn, ii i icl  

in dem sich hereits der Hniirlliin~snkzeptnr für jedes Wort tles Sntzes gebildet Iint. 

B :  I ) ~ L :  l3c:t*iitligiiiig clrs Sutxes yi:Ii~ mit tlci Entsteliiiiig iiicklüuliger Allerciit:itioiii:ii nkiistisclien 
(:li;crnktri> riiilic-r, dic im Z~isuiiimerihuiip init (Icn riickliiiiiigt~ii Afferrnlntionrii \ - ~ i i  dcii 
Pnr:iiiii.irrii tlt-r Il:tiitlliiiig gclestipt wrrrlrn. G. (;ctliii.litiiic: M. .\loii\.:ition. 
(Allrieiix>yni hese. I.:ritst~ltcitliinp, I-l:iritlliiiigs:ilizeptnr i i i i i l  iiicliliuliyt: AITribentatloii.) 
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Dies i s t  meine zen t ra le  Hypothese, d i e  i c h  h i e r  f ü r  d i e  Lösung des psychophysi- 

schen Problems formul ie re :  Das Psychische e x i s t i e r t  nur i n  der f l ießenden E- 
genwart. Seine Vergangenheit i s t  psychophysiologische Organisation, a l so  b i o l o -  

g i  sche Änderungen, Gedächtni sprozesse (so wie S i  nz oder P r i  bram s i e  beschrieben 

haben), auf d i e  i c h  zurückgre i fen  kann, aber n i c h t  i n  jeder  Beziehung muß. Das 

hängt von den jewei l igen Vermittlungsbedingungen i n  der T ä t i g k e i t  ab. 

Bei der Lösung dieses Problems der Verklammerung von Gegenwart und Zukunft, das 

d i e  Kernfrage des psychophysiologischen Problems d a r s t e l l t ,  h i l f t  uns d i e  Theo- 

r i e  von Anochin. I c h  f üh re  j e t z t  e i n  Modell des f u n k t i o n e l l e n  Systems nach An- 

ochin (1967) e i n  (Abb. 21, das e i n  Be i sp ie l  au f  menschlichem Niveau en thä l t .  

Rechts i s t  e i n  Oval zu sehen, das möglicherweise einen Kopf symbol is ieren s o l l .  

Es i s t  gekennzeichnet durch einen Prozeß, der m i t  "Anlasser" übersetz t  i s t .  

Es e x i s t i e r e n  bestimmte Afferenzen, Anlasserafferenzen, d i e  von außen auf  das 

Subjekt e inwirken und d i e  seine Akt iv ie rung bewirken. Die Ak t i v i e rung  e r f o l g t  

unter Einschluß von Gedächtnisantei len und von mot iva t iona len Antei len.  Aber 

auch bevor diese Anlasserafferenzen auf das Subjekt  stoßen, i s t  das Subjekt  

immer ak t i v .  Es ve r füg t  über e ine Voraus löser - In tegra t ion  (Außer-Anlasser-Inte- 

g ra t i on )  . Es i s t  auf Afferenzen der Umgebung e i n g e s t e l l t .  Das Subjekt  be f i nde t  

s ich  immer im Verhä l tn is  Subjekt-Tät igkei t -Objekt ,  nimmt immer seine Umgebung 

wahr, auch im Schlaf  i n  eingeschränkter Weise. Durch Anlasserafferenzen, a l so  

durch äußere Ereignisse, d i e  zu einem Anlaß der T ä t i g k e i t  werden, k o m t  es zur 

Herausbildung e ine r  Entscheidung. 

Auf Grund d ieser  Entscheidung w i r d  e i n  Handlungsplan gebi l de t ,  i n  diesem Fa1 l e  

symbol is ie r t  m i t  "Geben S ie  m i r  das G1 as" . Durch diesen Handl ungspl an w i r d  d i e  

Entscheidung i n  e ine bestimmte e f fe rente ,  programmierte ( s i c h  programmi erendel 

S t ruk tur  umgesetzt, d i e  am Schluß zu der motorisch-sensorischen Handlungsabfol- 

ge f ü h r t .  G l e i c h z e i t i g  b l e i b t  e ine  Kopie dieses Befehls - Ho ls t  und M i t t e l -  

staedt (1969) haben s i e  "Efferenzkopie" genannt - a l s  Handlungsakzeptor, a l s  

z e i t w e i l i g e  Bi ldung solange bestehen, b i s  d i e  Handlung abgeschlossen i s t  oder 

dieser Handl ungsakzeptor, wenn d i e  Handl ung n i c h t  abschl ießbar i s t ,  durch einen 

anderen e rse tz t  w i rd .  Dann verschwindet der Handlungsakzeptor. Die entscheiden- 

de Reafferent ierung f ü r  d i e  Handlung, d i e  entscheidende Rückmeldung über den 

E r fo lg  der Handlung, d i e  sub jek t i v  i s t ,  d i e  e f f e k t o r i s c h  i s t ,  geschieht aber 

durch d i e  Bedingungen der Außenwelt. "Geben S ie  m i r  das Glas!" Wenn i c h  z. B. 

n i ch t  über d i e  deutsche Sprache verfüge, b i n  i c h  auf e i n  anderes Medium ange- 

I wiesen, z. B. e ine Fremdsprache. E in  Mensch m i t  e i n e r  motorischen Aphasie wäre 
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$ da@tff andi'afen, das Wort aufzuschreiben. Reagiert  meine Umwelt n i c h t  darauf, 
,.OJ / 

,~@,3dhdefiif Handl ungspl an ändern. 

* " -~ar "he iß t ,  das f u n k t i o n e l l e  System baut auf einen nü tz l i chen  Endeffekt  auf, und 

der n ü t z l i c h e  Endeffekt  r e a l i s i e r t  und erweis t  s i ch  i n  I n t e r a k t i o n  m i t  der Au- 

ßenwelt. Dieser Ansatz i s t  m i t  den Überlegungen von Roth vereinbar.  Die gesam- 

t e  Geschichte des Systems b i l d e t  d i e  Vorauslöser integrat ion.  Auf diese Voraus- 

l ö s e r i n t e g r a t i o n  w i r k t  e i n  Reiz. E in  Reiz aber bewi rk t  e ine  sub jek t i ve  Wertung 

durch das Subjekt und bedingt es n i c h t  l e d i g l i c h  mechanisch. Auf Grund dieses 

Reizes w i rd  e ine Entscheidung getrof fen,  e i n  Handl ungsakzeptor geb i lde t ,  und 

der n ü t z l i c h e  Endeffekt  entscheidet darüber, ob d i e  Handlung abgeschlossen i s t  

oder w iederho l t  wird.  Das g i l t  un te r  a l l e n  und jeden Umständen. 

Anochin ha t  damit zug le ich  m i t  der Theorie f u n k t i o n e l l e r  Systeme auch e ine ge- 

n e r e l l e  Theor ie der S u b j e k t i v i t ä t  f o r m u l i e r t .  Und das Interessante i s t  j e t z t :  

Es i s t  e i ne  Theor ie der S u b j e k t i v i t ä t ,  d i e  n i c h t  nur auf dem Niveau des ganzen 

Menschen g i l t ,  sondern d i e  auch auf dem Niveau jeder einzelnen Z e l l e  und jedes 

einzelnen organismischen Tei lsystems g i l t .  

Daß s i e  auf dem Niveau jeder  einzelnen Z e l l e  ge l t en  kann, w i l l  i c h  vorweg dar- 

s t e l l e n .  E in  Be i sp ie l  auf  e i n e r  sehr n iedr igen Lebensstufe i s t  das Verhalten 

von E inze l  l e r n  ohne Z e l l  kern, a l so  sogenannte Prokaryoten. Aus den Verhaltens- 

forschungen auf d ieser  Ebene w i r d  von einem bestimmten Bakterium folgendes Ver- 

h a l t e n  b e r i c h t e t  ( v g l  . Koshland 1980) : Dieses Bakterium o r i e n t i e r t  s i ch  i n  

e i n e r  Nährlösung auf Grund von molekularer Gradientenor ient ierung. Es hat zwei 

Modi der Fortbewegung: entweder e i n  gez ie l t es  Schlagen der Geißeln oder e i n  

Schlagen der Geißeln, das e i n  Taumeln bewi rk t .  En t fe rn t  s i ch  das Bakterium von 

höheren Nährstoffkonzentrationen i n  der F lüss igke i t ,  w i r d  zu Taumelzuständen 

übergegangen, b i s  wieder e ine  Zunahme des Nährs to f fg rad ienten e i n t r i t t  dann 

w i r d  zu gez ie l t en  Bewegungen der Geißeln übergegangen. 

Und außerdem i s t  in teressant ,  daß dieses Bakterium irgendwie weiß, wann es im 

d ich tes ten Zustand der Nährlösung i s t .  

Normalerweise würde man erwarten, daß es nach dem Modus der Gradientenor ient ie-  

rung unendl ich seine T ä t i g k e i t  f o r t s e t z t  und immer wieder aus den d ich tes ten 

Konzentrationen hinausschwimmt und anschließend wieder h ine in .  Aber so i s t  es 

n i c h t .  Das he iß t ,  es muß a l so  geschlossen werden, daß dieses Bakterium über e i n  

Kurzzei tgedächtnis ver fügt .  Und das l ä ß t  s i ch  i n  der Tat nachweisen. Dieses 

Gedächtnis umfaßt e ine ganz bestimmte Anzahl von Fortbewegungsei nhei ten, wenn 

man d ies  auf d i e  Körperlänge abt rägt .  

Das he iß t ,  h i e r  haben w i r  e i g e n t l i c h  schon a l l e  Momente eines funk t i one l l en  
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Systems vor1 iegen: W i r  haben e ine Vorauslöser integrat ion.  Es e r f o l g t  e i ne  Zu- 

nahme der Molekulardichte.  Dies bewi rk t  e ine  Anlasserafferenz, und das Bakte- 

r ium ändert den Modus se iner  Fortbewegung, hat  a l so  e r s i c h t l i c h  e ine Entschei-  

dung g e f ä l l t  und e ine  e f f e r e n t e  S t ruk tu r  ausgebi ldet ,  d i e  s i c h  i n  Bewegung um- 

se tz t .  Es bewegt s i ch  so lange i n  d ieser  Weise, b i s  d i e  d i ch tes te  Nährlösung 

e r r e i c h t  i s t ,  und geht dann über i n  einen Zustand des Taumelns. Das he iß t ,  be- 

r e i t s  auf d ieser  Ebene haben w i r  a l l e  T e i l e  des f u n k t i o n e l l e n  Systems gegeben. 

Anochin (1978) hat de ra r t i ge  f u n k t i o n e l l e  Systeme se lbs t  am Be isp ie l  e inze lner  

Nervenzellen e r ö r t e r t  und i d e n t i f i z i e r t .  

Das i s t  der e ine Aspekt, wo Anochin uns we i te rhe l f en  kann. Zum zweiten ha t ten  

Roth und auch Maturana auf d i e  Geschichte, auf  d i e  Evo lu t i on  der Prozesse ver-  

wiesen. Und S ie  er innern  s ich,  Gerhard Roth h a t t e  ausgeführt :  Das System ver-  

f ü g t  über ke in  U rb i l d .  Dem i s t  aber n i c h t  so. Das System ve r füg t  sehr wohl über 

e i n  Urb i ld ,  und auch d i e  physiologischen Prozesse ges ta l t en  s i c h  entsprechend 

einem Urbi  l d .  Auf der psychologischen Ebene und auf  der Tät igkei tsebene v e r f  ü- 

gen lebendige Systeme über Erbkoordinat ionen a l s  elementare Basis. I c h  habe 

eben schon solche Erbkoordinat ionen be i  den Bakter ien  v o r g e s t e l l t .  Auf men- 

schlichem Niveau haben w i r  z. B. m i t  dem f rühen (b io log ischen)  Lächeln des Kin- 

des am Ende des sogenannten Belebungskomplexes, das dann i n s  soz ia le  Lächeln 

übergeht, e ine  solche Erbkoordinat ion.  Wir haben andere Erbkoordinat ionen i n  

Form der sogenannten Reflexe. I c h  sage "sogenannt", wei 1 der k lass ische Ref lex- 

b e g r i f f  der Päd ia t r i e  n i c h t  ha l t ba r  i s t .  Das heißt ,  w i r  kennen e ine ganze Reihe 

von Erbkoordinationen, über d i e  e i n  neugeborenes Kind ver fügt .  

Es i s t  nun in teressant  zu sehen, wie i n  der Geschichte des Aufbaus des Organis- 

mus diese Erbkoordinat ionen entstehen. I c h  kann h i e r  n i c h t  i n  a l l e n  D e t a i l s  

darauf eingehen. Diese Erbkoordi  n a t i  onen - so konnten d ies  Anochi n (1978) und 

seine M i t a r b e i t e r  nachweisen - entwicke ln  s i ch  ontogenet isch i n  Prozessen der 

heterochronen Reifung. Heterochrone Reifun9, das he iß t ,  un tersch ied l iche T e i l e  

des Nervensystems wachsen g l e i c h z e i t i g ,  aber heterochron, d. h. i n  z e i t l i c h  

anderen Entwicklungsraten, bezogen auf  i h r e  Nachbargebiete. Für e i n  b e s t i r n t e s  

f unk t i one l l es  System w i r d  e i n  n iederer  Rückennmarkabschni tt f rühe r  gebraucht, 

a lso  r e i f t  e r  f r ühe r  aus a l s  e i n  höherer Rückenmarkabschnitt. Das he iß t ,  d i e  

Ausreifung von Systemen e r f o l g t  s t r i k t  nach dem Tä t i gke i t sp r i nz ip .  

Diese Systeme schließen s i ch  dann auf Grund der heterochronen Ausrei fung zu 

einem bestimmten Zei tpunkt,  und auf diesem Ze i tpunkt  er re ichen s i e  e ine  neue 

Q u a l i t ä t .  So f i n d e t  man i n  der achten i n t r a u t e r i n e n  Woche b e r e i t s  Bewegungsmu- 
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Ster, wenn d i e  Mundzonen s t i m u l i e r t  werden, aber e r s t  i n  der e l f t e n  b i s  zwölf-  

t e n  Woche wachsen d i e  Gehirnnerven e in ,  und ab diesem Moment i s t  das funk t i o -  

n e l l e  System geschlossen. Man f i n d e t  j e t z t  ganzhe i t l i che  Schluckbewegungen und 

d i e  e rs ten  Lutschbewegungen be i  Embryonen. Dies i s t  d i e  Schließung eines funk- 

t i o n e l  l e n  Systems be i  "minimaler Absicherung" , aber g l e i c h z e i t i g  damit auch be i  

maximaler Erfahrungsbildung, d i e  j e t z t  m i t  dem neuen funk t i one l l en  System er -  

f o l g t .  

Auch h i e r  erwe is t  s i c h  "Geschichte als Konst ruk t ionspr inz ip"  (vg l .  Gutmann und 

Bonik 1983) nur so a l s  s i n n v o l l  begre i fbar ,  wenn s i e  i n  der Re la t ion  Subjekt- 

Tät igke i t -Ob jek t  gesehen wird; denn a l l  d iese Tätigkeitssysteme, d i e  s i ch  

schließen, haben e ine  bestimmte f u n k t i o n e l l e  Bedeutung auf einen Umweltbereich 

h in .  So w i r k t  d i e  Tatsache, daß i n  der e l f t e n  b i s  zwöl f ten  Woche s i ch  d ieser  

Prozeß sch l i eß t  und das Kind Zungenbewegungen durchführen kann, wesent l ich a l s  

I n t e g r a t o r  ( Induktor,  Organisator)  für d i e  Rei fung des Mundes und zur Verhinde- 

rung des Offenbleibens der Kiefer-Lippen-Gaumen-Spalte. Das heißt ,  es i s t  e i n  

s i ch  se lbs t  organis ierender Prozeß, i n  dem bestimmte Te i lbere iche des Kindes 

a l s  Objekt au f t re ten  im  Ve rhä l t n i s  zur Subjektentwicklung. G le i chze i t i g  

sch l i eß t  s i ch  durch d e r a r t i g e  Prozesse das Körpersel  b s t b i  l d .  Das i s t  d i e  eine 

Sei te.  

Diese Theorie der Geschichte des Organismus a l s  Konst ruk t ionpr inz ip  f ü r  d i e  

Ontogenese ("Systemogenese", vg l .  Anochin 1978) l i e f e r t  Anochins Werk eben- 

f a l l s .  Es ze ig t ,  daß d i e  Übergänge zwischen Phys io log ie  und Psychologie nur 

nach dem T ä t i g k e i t s p r i n z i p  zu begre i fen  s ind. 

Und d r i t t e n s  en tw icke l t  Anochin d i e  phi losophischen Grundlagen zur Gesamtlösung 

der Probleme der systematischen Verklammerung von Gegenwart und Zukunft m i t  dem 

Konzept der vorgrei fenden (oder vorauseilenden) Widerspiegel unq. Übrigens, f ü r  

d i e  Bewegungsphysiologie t u t  das Berns te in  i n  g le i che r  Weise m i t  dem Modell des 

Künft igen. I c h  werde d ies  im  nächsten Kap i t e l  e i n  Stück we i t  au fgre i fen .  

J e t z t  w i r d  es etwas e in facher  f ü r  uns, we i l  w i r  j e t z t  wieder i n  ve r t rau te  Denk- 

bahnen zurückkommen, nachdem w i r  diesen doch schwierigen Exkurs durch d i e  Theo- 

r i e  der  Se lbs torgan isa t ion  unternommen haben. - Wie i s t  vorgrei fende Widerspie- 

gelung zu denken? 

Anochin geht von dem Problem der Se lbs torgan isa t ion  der Mater ie  aus und g r e i f t  

dazu auf Oparin zurück, der m i t  a l s  e r s t e r  h ie rzu  theo re t i sch  gearbe i te t  hat. 

Oparins Theor ie be inha l t e t ,  daß auf  Grund von Koazervatbi ldung Leben entsteht.  
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Koazervate s ind  P1 asmatropfen. I n  ihnen kommt es zu verd ich te ten Reaktionen 

dadurch, daß anorganische Katalysatoren i n  diese Plasmatropfen hineingenommen 

und zu organischen Katalysatoren umgebaut werden. Im Bereich d ieser  k a t a l y t i -  

schen Prozesse - so f ü h r t  Anochin aus - können sehr schne l le  Reaktionen au f t re -  

ten, d i e  s i ch  a l lmäh l i ch  auf Bedingungen i n  der Außenwelt beziehen. Bedingungen 

i n  der Außenwelt können w i r  uns a l s  rhythmische oder aper iodische Ere ign isse 

vo rs te l l en .  Einmalige Ere ign isse können n i c h t  abgebi ldet  werden. Dies i s t  i n  

der Abbildung 3 i n d i z i e r t  m i t  A, B, C, D, E. Das System bez ieht  s i c h  auf jedes 

Ere ign is  einzeln.  

Abbildung 3: Die S t ruk tu r  der vorgrei fenden Widerspiegelunp 

A, B, C, D und E sind äußere, sich nacheinander abspielende Ereignisse in 
verschiedenen Zeitintervallen; a ,  b, C, d und e sind Protoplasmareaktionen, die 
zunächst infolge der individuellen energetischen Besonderheiten jeder einzelnen 
äußeren Einwirkung auftreten. Durch zahlreiche Wiederholungen bildet sich im 
Protoplasma eine Reaktionskette, die schließlich schon auf das erste Ereignis der 
Außenwelt hin auftritt, wobei das protoplasmatische Ereignis e bereits aufgetre- 
ten ist, während E als äußeres Ereignis erst in Zukunft auftritt. Diesen Mechanis- 
mus kennzeichnet Anochin als vorgreifende Widerspiegelung der Wirklichkeit. 

Durch d i e  Ausbildung k a t a l y t i s c h e r  Prozesse, das geschieht nach dem Selekt ions- 

p r i nz ip ,  so daß d i e  entsprechenden Mutanten besser ausgelesen werden, komnt es 

dazu, daß j e t z t  im  System Prozesse m i t  e i n e r  hohen Reaktionsgeschwindigkeit 

s ta t t f i nden ,  d i e  im System den Übergang von a b i s  e b e r e i t s  s i gna l i s i e ren ,  wenn 

außerhalb des Systems e r s t  d i e  Bedingung A e r r e i c h t  i s t .  Diesen Prozeß nennt 

Anochi n vorgrei fende bzw. vorauseilende W i  derspiegel  ung . 
Dieses System der vorauseilenden Widerspiegelung i s t  e ine  notwendige Bedingung, 

d i e  w i r  ab der Entstehung des Lebens, ab Systemen vom Typ Subjekt - T ä t i g k e i t  

- Objekt annehmen müssen, denn sonst wären Subjekt  und Objekt j a  am Anfang aus- 
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einandergefal len,  wären n i c h t  verbunden gewesen und wären e r s t  nacht räg l ich  

verbunden worden. 

I c h  kann das h i e r  n i c h t  im  D e t a i l  ausführen, aber es i s t  j a  be i  Anochin nach- 

1 esbar. Al  s Grundgedanke i s t  von außerordent l icher Bedeutung, daß i n  der orga- 

n i sch  o rgan i s i e r ten  m a t e r i e l l e n  Welt s i ch  vom Beginn an Widerspiegelung a l s  d i e  

Vermi t t lung von Gegenwart und Zukunft herausb i lde t .  Das heißt ,  m i t  Beginn der 

organisch o rgan i s i e r ten  Welt v e r l i e r t  d i e  Widerspiegelung i h r e  Gegenwartsdimen- 

s ion  oder i h r e  noch unger ich te te  z e i t l i c h e  Dimension, z. B. i n  Form von chemi- 

schen Uhren, d i e  durch Energiezufuhr entstehen, und bekommt j e t z t  e ine  ger ich- 

t e t e  z e i t l i c h e  Dimension, nämlich zur Systemerhaltung, zur Autonomieerhaltung 

des Subjekts. Das i s t  a l so  d i e  Lösung, d i e  uns Anochin anzubieten hat.  A l l e  

Di f ferenzierungen, d i e  i n  der Entwicklung des Lebens darüberl iegen, kann man 

dann a l s  Problem der H ierarch ieb i ldung betrachten. 

Klaus Hühne (1986) hat  darauf hingewiesen, daß man logischerweise - e r  hat  dazu 

U. a. auch Hege1 aufgearbe i te t  - b e r e i t s  an d ieser  S t e l l e  das Entstehen der 

allgemeinen Momente des Arbeitsprozesses i n  i h r e r  Keimform annehmen muß. Der 

Gegenstand der T ä t i g k e i t  en t s teh t  i n  Form des Objekts, d i e  M i t t e l  der T ä t i g k e i t  

entstehen i n  Form des ak t i ven  E ingre i fens  des Subjekts se lbs t  i n  organische 

Prozesse, etwa m i t  der Form der Fortbewegung, und d i e  T ä t i g k e i t  en ts teht  a l s  

Vermi t t lung von Subjekt und Objekt. 

Was aber s teh t  h i n t e r  der T ä t i g k e i t ?  Das i s t  d i e  Frage, d i e  h i e r  o f f e n  b l e i b t .  

I c h  w i l l  i h r e  Behandlung am Schluß noch andeuten. S ie  w i r d  uns i n  d ieser  Vorle- 

sung noch aus füh r l i ch  beschäft igen. 

4. Emotionen und Eigenze i t  - 

Das Subjekt  bez ieht  s i c h  i n  der vorgrei fenden Widerspiegelung auf Prozesse der 

Außenwelt. Es o r g a n i s i e r t  i n  se iner  Innenwelt a l so  Makrozei t e i  nhei ten der Au- 

ßenwelt i n  Mikroze i te inhe i ten .  Das heißt ,  es muß über E igenze i t  verfügen. Das 

i s t  d i e  Voraussetzung. Und über E igenze i t  kann es nur verfügen, wenn es über 

einen eigenen Schr i t tmacher ver fügt ,  der unabhängig i s t  von den Prozesen der 

Außenwelt, wenn es a lso  über b io log ische Uhren i n  s i ch  ver fügt ,  d i e  d i e  Außen- 

weltbedingungen i n  Ze i tabschn i t ten  abtragbar machen. Sonst i s t  e ine vorausei- 

lende Widerspiegelung n i c h t  möglich. 

E in  Z e i t  1 i c h  geg l i ede r te r  Prozeß i s t  ohne e ine  phys ika l ische Zei tgrundlage i m  

System se lbs t  möglich. W i r  wissen aus der präb io t ischen Evolut ion,  daß durch 
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Energiezufuhr b e r e i t s  I n  präb io t ischen Bereichen i n  Form der d i s s i p a t i v e n  

St ruk turen rhythmische puls ierende Muster entstehen können, sogenannte chemi- 

sche Uhren. Wir wissen f e r n e r  aus der Neurophysiologie und Neuropsychologie, 

daß auf a l l e n  Ebenen des Organismus, von der Gesamtebene über d i e  e inze len O r -  

gane b i s  i n  d i e  Z e l l e  h ine in ,  solche Schr i t tmachers t ruk turen eingebaut s ind.  

Das heißt ,  S e l b s t r e f e r e n t i a l i t ä t  im  Sinne von Roth g e l i n g t  nur a l s  z e i t l i c h e r  

Prozeß, nämlich a l s  chronobiologisch o r g a n i s i e r t e r  Prozeß. 

I n  diesem chronobiologisch o rgan i s i e r ten  Prozeß - i c h  gehe noch einmal auf  das 

Bakter ienbe isp ie l  zurück - s t e h t  das Subjekt vor dem Problem, B i l d  der Außen- 

we l t  und B i l d  der Innenwelt v e r m i t t e l n  zu müssen. Es wäre n i c h t  günst ig  f ü r  das 

Überleben der Gattung, wenn d iese Bakt r ien  zu a l l e n  Ze i ten  Nahrung suchen wür- 

den, we i l  d ies  e ine sehr schlechte Energieerhal tungsbi lanz bedeuten würde. Wenn 

e i n  Bakterium a lso  über Nahrung ver fügt ,  muß es d i e  Nahrung auswerten und n i c h t  

s o f o r t  zur neuen Nahrung e i l e n .  Es muß aber f r ü h  genug zur neuen Nahrung e i l en ,  

so daß es diese noch güns t i g  er re ichen kann. Das he iß t ,  es s teh t  a l so  i n  e i n e r  

ständigen D i a l e k t i k  zwischen dem Körpe rse lbs tb i l d  und den Veränderungen i m  Kör- 

persel  b s t b i  l d  und den Veränderungen im B i l d  der Außenwelt. 

Eine solche D i a l e k t i k  der Veränderungen hat  i n  al lgemeiner Form Simonov i n  se i -  

ner Emotionstheorie abgebi ldet .  Emotionen s ind  nach Simonov (1975, 1982) e ine  

Funkt ion der Stärke der Bedürfnisse - w i r  können a l so  sagen Ausdruck des Kor- 

perse lbs tb i ldes  - und der In format ionsd i f fe renz A I. Die In format ionsd i f fe renz 

mode l l i e r t  Simonov a l s  das Ve rhä l t n i s  von erwar te ter  und vorhandener Informa- 

t i o n .  Diese Di f fe renz bez ieht  s i c h  auf d i e  Außenwelt. W i r  können aber ohne 

Schwier igkei ten das, was Bedürfnis i s t  - nach Simonov das Ve rhä l t n i s  der Emo- 

t i o n  zur In format ionsd i f fe renz - auch anders model l ieren. Denn Bedürfnis i s t  

n i ch t s  anderes a l s  Ausdruck der auf d i e  körpereigenen Prozesse bezogenen ( inne- 

ren)  In format ionsd i f fe renz.  Wie s ind d i e  rea len  körpereigenen Prozesse im  Au- 

genbl ick? Kann von ihnen noch abs t rah ie r t  werden, indem das Lebewesen noch 

n i c h t  a k t i v  wird, oder haben s i e  s i ch  b e r e i t s  soweit verändert, daß n i c h t  mehr 

abs t rah ie r t  werden kann? Genau dieses Problem w i r d  dann von Uchtomski i n  der 

Theorie der Dominante m o d e l l i e r t  ( v g l  . Pavlygina 1983). -- 
Das he iß t ,  es g i b t  S igna l isa t ionen aus dem eigenen Körper, d i e  a l s  subdominante 

Bedürfnisse vorhanden s ind  und dann a l s  Dominante zu einem bestimmten Z e i t -  

punkt, wenn das j ewe i l i ge  Mot iv  der T ä t i g k e i t  e rschöpf t  i s t ,  d ieses über lagern 

können und zu einem Motivwechsel führen. Wenn i c h  a lso  spazierengehe, mich un- 

t e r h a l t e  und p l ö t z l i c h  merke, mein Magen k n u r r t  - das i s t  e ine  solche Überlage- 
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rung. Der subdominante Prozeß der S igna l i sa t i on  i s t  b e r e i t s  d i e  ganze Z e i t  vor- 

handen gewesen, aber durch i rgendeinen Eindruck i n  der T ä t i g k e i t  und entspre- 

chenden Motivwechsel bzw. Motivabschwächung kommt e r  j e t z t  zum Tragen. 

Es geht a l so  auf der Ebene der Bedürfnisse um d i e  in format iona le  Bewertung des 

Körperse lbs tb i ldes .  Und damit s ind  w i r  be i  der Lösung des Problems, s ind  w i r  

dabei, es so, wie Thom es uns h in ter lassen hatte,  wie w i r  es von Pribram aufge- 

nommen haben, erneut behandeln zu können. Das Problem l ö s t  s i ch  j e t z t  wie f o l g t  

wobei i c h  h i e r  zunächst nur  d i e  allgemeine Lösung zeigen w i l l .  

W i r  müssen annehmen, daß es im Aufbau der T ä t i g k e i t  - den w i r  durchaus e i n  

Stück w e i t  m i t  der Selbstorganisat ionstheor ie,  was d i e  Se i t e  des Subjekts be- 

trifft, model l ie ren können - zur Konst ruk t ion  von zwei Abb i lds t ruk turen kommt, 

nämlich zu einem Körpe rse lbs tb i l d  und zum B i l d  der Außenwelt oder Abb i ld  der 

Welt. Und zwischen beiden s teh t  nun e ine  ( z e i t l i c h e )  Ger i ch te the i t  des Sub- 

j ek t s ,  d i e  w i r  i n  der f l ießenden Gegenwart a l s  Emotion kennzeichnen können. 

Denn Emotionen zeigen an, ob i c h  von der vorwiegenden E i n g e s t e l l t h e i t  auf  das 

Korpersel  b s t b i l d  auf Objektbereiche übergehen muß bzw. so1 l t e ,  a lso  etwa vom 

Konsum zur Exp lora t ion ,  oder ob i c h  von der Erforschung des Objektbereichs, von 

der Explorat ion,  auf den Konsum übergehen muß. Dies i s t  e ine D ia lek t i k ,  d i e  

Kar1 Marx im  Kap i te l  6 des "Kap i t a l "  (MEW Bd. 23) j a  auch schon gesch i lder t  

hat, wenn e r  e i n e r s e i t s  vom Arbe i t e r  spr ich t ,  der s i ch  auf das Produkt der Pro- 

duk t i on  bezieht,  und andererse i ts  vom Arbe i t e r  a l s  Konsument spr ich t ,  der s i ch  

i n  se iner  A rbe i t  se lbs t  p roduz ier t .  

Dieser Wechsel a l s  Motivwechsel von nach innen ge r i ch te ten  und nach außen ge- 

r i c h t e t e n  Motiven geschieht immer durch d i e  emotionale Bewertung, und i n  diesem 

Motivwechsel w i r d  j ewe i l s  - so wie Pribram das i n  der State-Operator-Hypothese 

ausführ te  - e i n e r s e i t s  das Kö rpe rse lbs tb i l d  Grundlage zur Erforschung der Au- 

ßenwel t oder d i e  Außenwelt Grund1 age zur Bef r ied igung der Bedürfnisse im Kor- 

pe rse lbs tb i l d .  Es kommt a l so  zur Veränderung des Informat ionsgradientenabfal ls,  

bezogen auf d i e  körper l i chen Bedarfszustände ( d i e  s i ch  im  Psychischen a l s  Be- 

d ü r f  niszustände ausdrücken). 

Die Emotionen e r f ü l l e n  d iese Vermi t t lung j ewe i l s  im  Augenblick. Emotionen se l -  

ber  haben e ine Geschichte und e ine  angeborene Basis. Und diese angeborene Basis 

nennt Leontjew (1973) b io log ischen Sinn (vg l  . Jantzen 1986 a).  Das he iß t ,  jeder 

Säugling, der - durch das Gesicht  e ines Erwachsenen angeregt - erstmals 1ä- 

che l t ,  p roduz ie r t  n i c h t  nur e ine  Erbkoordinat ion (b io log isches Lächeln), bezo- 

gen auf diesen Erwachsenen, sondern f r e u t  s ich.  Es nimmt a lso  e ine a f f e k t i v e  

Wertung vor, und diese a f f e k t i v e  Wertung, das i s t ,  h i e r  noch a l s  b io log ischer  
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Sinn, d i e  Ger i ch te the i t  auf  d i e  eigene Gattung, d i e  i n  jeder  T ä t i g k e i t  en tha l -  

t en  i s t .  

E rs t  wenn w i r  d i e  h i e r m i t  verbundenen Zusammenhänge erfassen, w i r d  das psycho- 

physische Problem überhaupt i n  den Bereich gerückt, wo w i r  r i c h t i g e  Fragen 

s t e l l e n  können. Es z e i g t  s ich,  daß es Wechselverhältnisse zwischen psychischen 

und neurophysiologischen Prozessen, a l l e r d i n g s  n i c h t  i n  Form des Paral le l ismus, 

g i b t .  S ie  l i egen  vielmehr zwischen der psychischen und neurophysiologischen 

Real isa t ion  von emotionalen Prozessen e i n e r s e i t s  und Z i e l -  und Mot ivb i  ldungs- 

Prozessen anderersei ts.  H ie r  en ts teh t  d i e  Frage der Vermi t t lung von Emotionen 

m i t  bestimmten Gegenständen der T ä t i g k e i t .  Die Emotion bewertet  j a  nur im  Au- 

genbl ick.  Sie i s t  meiner Auffassung nach zug le ich  Ausdruck eines chronob io log i -  

schen Regulationsprozesses des Organismus ( v g l  . Jantzen 1987, Kap. 6.3.4. ). I c h  

versuche d ies  wie f o l g t  zu beschreiben: Emotionen s ind  rückgekoppel t  an b i o l o -  

gische Uhren, d i e  aus ihrem Eigenrhythmus mitgenommen werden, entweder durch 

Prozesse, d i e  auf das Kö rpe rse lbs tb i l d  g e r i c h t e t  sind, oder durch Prozesse, d i e  

auf d i e  Außenwelt g e r i c h t e t  s ind.  Diese chronobiologischen Prozesse haben d i e  

Tendenz, zu ihrem Eigenrhythmus zurückzukehren. S ie  koord in ieren a lso  Ze i t ve r -  

hä l t n i sse  und stehen i n  Bezug zu dem, was man auf menschlichem Niveau a l s  Be- 

d ü r f n i s  nach Harmonie kennzeichnen kann. 

Es scheint  mi r ,  a l s  ob d iese z e i t l i c h e  Ger i ch te the i t ,  auf  d i e  w i r  damit stoßen, 

i n  der Tat e r s t  den Schlüssel b i e t e t ,  das psychophysische Problem r i c h t i g  zu 

lösen. Wir haben dieses Problem b isher  immer nur a l s  Problem unserer Vermi t t -  

lung m i t  der Außenwelt be t rachte t .  Achim Thom (1983) ha t  zu Recht darauf ver-  

wiesen, daß man zwei Se i ten  des psychophysischen Problems d i f f e r e n z i e r e n  muß. 

Und worauf i c h  j e t z t  verweise, i s t ,  daß w i r  d i e  Vermi t t lung d ieser  beiden Sei- 

t en  a l s  z e i t l i c h e  begre i fen  müssen und dann dieses Problem vermut l i ch  lösen 

können. 

5. Zusammenfassunq - 

I c h  habe be i  der Behandlung des psychophysischen Problems m i t  der Dars te l lung 
e in ige r  phi losophischer Grundfragen begonnen. Unter anderem habe i c h  d i e  f ü r  
das Problem,.der Widerspiegelung und damit das psychophysiologische Problem sehr 
re levante  Außerung von Lenin z i t i e r t :  "Das Bewußtsein des Menschhen widerspie- 
g e l t  n i c h t  nur d i e  ob jek t i ve  Welt, sondern s c h a f f t  s i e  auch." Das he iß t ,  Wider- 
spiegelung w i rd  be i  Lenin a l s  e i n  Ausdruck a k t i v e r  Prozesse auf Se i ten  des Sub- 
j e k t s  verstanden, so wie das auch im  Marxschen A r b e i t s b e g r i f f  i n  der Ant iz ipa-  
t i o n  des Produkts d e u t l i c h  wird, wo j a  n i c h t  nur  von einem Vorwegnehmen gespro- 
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chen wird,  sondern von einem Bauen des Produkts im  Kopf. Über diese Dimension 
des Widerspiegelungsbegriffs und damit auch über e ine  bestimmte Dimension des 
psychophysischen Problems d a r f  n i c h t  hinweggegangen werden, so fern  w i r  n i c h t  i n  
Sackgassen enden wollen. 
I c h  habe dann e in iges  zu verschiedenen phi losophischen Posi t ionen des Idea l i s -  
mus, Mater ia l ismus und Dualismus ausgefUhrt und Thom zugestimnt, der das psy- 
chophysische Problem i n  der Form, i n  der es meistens f o r m u l i e r t  i s t ,  d. h. wie 
d i e  Wechselwirkung zwischen neurophysiologi  schen und psychischen Prozessen be- 
schaffen sei ,  f ü r  e i n  f a l s c h  g e s t e l l t e s  Problem, f ü r  e ine  f a l s c h  g e s t e l l t e  Fra- 
ge e r k l ä r t .  M i t  Thom war i c h  der Meinung, daß man sehr wohl von e ine r  Wider- 
spiegelung der äußeren Welt i n  den Prozessen des Organismus und im Psychischen 
sprechen kann, daß man auch sehr wohl von e i n e r  Widerspiegelung der körpereige- 
nen Prozesse des Organismus i n  den psychischen Prozessen sprechen kann, a lso  
von dem psychosomatischen Problem. Für diese Formen der Widerspiegelung g i l t ,  
was i c h  aus der f o r t gesch r i t t enen  gestal tpychologischen Diskussion von Pribram 
übernommnn hatte,  daß jewei 1 s i n  ihnen diesen Widerspiegelungen d i e  Ereignisse 
der ob jek t i ven  R e a l i t ä t  i n  d i e  Einhei tssprache des Zentralnervenystems, a lso  i n  
b i o e l e k t r i s c h e  Frequenzen, übersetz t  werden. 
Aber dah in ter  taucht  e ine we i te re  Frage auf, wenn man Thom f o l g t .  Wie s ind  nun 
d i e  Wechselbeziehungen, d i e  s i ch  zwischen Widerspiegelung der O b j e k t i v i t ä t  des 
eigenen Körpers und der Widerspiegelung der O b j e k t i v i t ä t  der Außenwelt ergeben? 
Dies i s t  d i e  Frage, d i e  auch Thom n i c h t  beantwortet. Es geht a lso  l e t z t l i c h  um 
d i e  Frage der Se lbs torgan isa t ion  von Wissen im  Organismus selber, bezogen auf 
d i e  eigenen körper l i chen Prozesse und den Status i n  der ob jek t iven Welt. Und 
h i e r  kommt man dann n i c h t  vorbei  an der modernen Theor ie der Selbstorganisa- 
t i o n ,  insbesondere psychischer Prozesse. Auf diesem Hintergrund habe i c h  d i e  
Theorien von Maturana und Roth i n  Kürze da rges te l l t .  

I n  Maturanas Theorie der Se lbs torgan isa t ion  i s t  von zen t ra le r  Bedeutung der 
B e g r i f f  der Autopoiese, d. h. lebendige Systeme schaffen s i ch  se lbs t  und erha l -  
t e n  i h r e  Autonomie se lbs t  au f recht .  Er geht davon aus, daß diese Systeme s i ch  
auch i h r e  Informat ionen se lbs t  schaffen, daß s i e  zwar m i t  der äußeren rea len 
Welt i n  i rgende iner  Weise s t r u k t u r e l l  gekoppelt sind, aber e r  verne in t  s t r i k t  
d i e  Notwendigkeit, d iese Frage der s t r u k t u r e l l e n  Kopplung we i te r  zu bearbeiten. 
Roth geht darüberhinaus davon aus, daß e ine gewisse Of fenhe i t  des Systems zur 
Außenwelt vorhanden se in  muß. Zwar geht e r  von e i n e r  operat ionalen Geschlossen- 
h e i t  der psychischen Prozesse aus, aber, wenn i c h  i h n  rech t  verstehe, n i c h t  
unbedingt von e ine r  i n fo rma t i one l  l e n  Geschlossenheit; denn im Augenblick s ind  
d i e  Prozesse j ewe i l s  i n f o r m a t i o n e l l  o f f e n  - diese Folgerung l ä ß t  seine Auffas- 
sung j e d e n f a l l s  zu. 
Roth be t rach te t  Lebewesen a l s  homöostati sche Systeme, d i e  h i n s i c h t l i c h  der 
Autonomie ke ine vorgegebenen So l lwer te  haben. Und h i e r  macht e r  m. E. einen 
e rs ten  Fehler.  Denn lebendige Systeme stehen immer im  Bezug zu i h r e r  Gattung, 
repräsent ie ren i n  s i c h  d i e  Gattungsnormal i tät .  Sonst könnte d i e  Gattung n i c h t  
wei ter leben. Also i h r e  Autonomie i s t  keine be l ieb ige,  sondern immer eine i n  
Richtung auf Hers te l lung von Gattungsnormal i tät .  
Zweitens geht Roth davon aus, daß das Gehirn keine Abb i lder  kennen kann, da es 
ke ine Urb i l de r  zur Verfügung habe. H ie r  begeht e r  elnen zweiten Fehler; denn 
das Gehirn ve r füg t  über U r b i l d e r  i n  Form der Erbkoordinationen, der angeborenen 
Auslösemechanismen, d i e  im  epigenet ischen Prozeß f ü r  jeden Menschen i n  g le i che r  
Form entstehen. 
D r i t t e n s  geht Roth davon aus, daß externe Reizs i tua t ionen auf d i e  Rezeptoren 
wirken und n i c h t  auf das Gehirn, das Gehirn deshalb d i e  R e a l i t ä t  n i c h t  erkennen 
könne. Aber Roth verkennt, daß das Gehirn d i e  Rezeptoren auf d i e  R e a l i t ä t  e i n -  
s t e l l t ,  und zwar auf der Basis der U rb i l de r .  
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Dadurch f ä l l t  aus der Theor ie von Roth genere l l  das heraus, was w i r  m i t  dem 
Z i t a t  zur Widerspiegelung auf der Ebene des Bewußtseins von Len in  b e r e i t s  e r -  
f a ß t  hatten, nämlich der vorauseilende, auf  d i e  Zukunft bezogene Aspekt. Den 
können w i r  dann a l l e r d i n g s  m i t  der Theor ie von Anochin model l ieren, d i e  i c h  i n  
Kurze v o r g e s t e l l t  habe und auf d i e  i c h  im  folgenden Kap i t e l  nochmals zurückkom- 
me. S ie  b e g r e i f t  jeden Akt der T ä t i g k e i t  a l s  f u n k t i o n e l l e s  System, das s i c h  
z e i t w e i l i g  b i l d e t  und durch einen nü tz l i chen  Endeffekt  r e g u l i e r t  wird.  I s t  der 
nü tz l i che  Endeffekt e r z i e l t ,  dann endet auch d i e  B i ldung des f u n k t i o n e l l e n  Sy- 
stems an d ieser  S te l l e .  
Zweitens ha t te  Anochin den Zukunftsaspekt aus der Geschichte heraus beg r i f f en ,  
indem e r  Geschichte a l s  Konst ruk t ionspr inz ip  b e g r e i f t  und m i t  dem P r i n z i p  der 
Systemogenese nachweist, wie Rei fungsprozesse i m  Organismus nur vom T ä t i g k e i t s -  
p r i n z i p  her verstanden werden könne, wie a lso  bestimmte vo rgebu r t l i che  und f r ü -  
he nachgeburt l iche motorische Muster auf Grund e i n e r  heterochronen Reifung un- 
t e r sch ied l i che r  T e i l e  des Organismus s i ch  zusammenschließen. 
D r i t t e n s  ha t te  Anochin - und das war f ü r  uns das In teressantes te  - e ine a l l ge -  
meine Fäh igke i t  der lebendigen Mater ie  l og i sch  erschlossen, d i e  spätestens m i t  
der Existenz der lebendigen Mater ie  entstanden se in  muß, nämlich d i e  Fäh igke i t  
zur vorauseilenden Widerspiegelung, d i e  sozusagen d i e  S u b j e k t i v i t ä t  m i t  kons t i -  
t u i e r t .  Er kennzeichnet s i e  a l s  Hereinnahme von Ereignissen i n  Makrozeitabläu- 
fen  i n  der Außenwelt i n  Mi k roze i  t ab läu fe  des Organismus. Der Organismus i s t  
a lso  f a k t i s c h  auf etwas e i n g e s t e l l t ,  was im  Augenblick noch n i c h t  e x i s t i e r t .  
I c h  habe d ies  am L e i s p i e l  des Lernens und Verhaltens von Bakter ien  verdeut- 
l i c h t .  
Hühne s t e l l t  darüber hinaus fes t ,  daß i n  der Theor ie Anochins auch auf natur -  
w issenschaf t l i cher  Basis das begründet wird, was Hege1 ph i losoph isch e r f a ß t  
hatte,  nämlich der Ursprung der d r e i  e infachen Momente des Arbeitsprozesses: 
des Gegenstandes, der i n  der Trennung von Subjekt und Objekt auftaucht,  der 
M i t t e l  a l s  der M i t t e l  des eigenen Leibes, d i e  bewä l t i g t  werden können im  Ver- 
ha l t en  des Subjekts zum Objekt, und der T ä t i g k e i t  se lbs t ,  d i e  diese M i t t e l  i n  
Bewegung se tz t .  Aber damit beginnt dann e i g e n t l i c h  e r s t  das Problem; denn das 
Subjekt muß j a  wisen, was f ü r  es gut  i s t ,  um s i ch  bewegen zu können. 

Ich  habe diese Problematik dann angesprochen auf dem Hintergrund der Emotions- 
t heo r i e  von Simonov, d i e  uns i n  den folgenden Kap i t e ln  noch sehr aus füh r l i ch  
und gründ1 i c h  beschäft igen wird.  Simonov be t rach te t  Emotionen a l s  e ine Funkt ion 
von Bedürfnissen und Informat ionsdi f ferenzen, bezogen auf d i e  äußere Welt, näm- 
l i c h  a l s  In format ionsd i f fe renz zwischen notwendiger und vorhandener Informa- 
t i on ,  damit das Indiv iduum m i t  E r f o l g  handeln kann. Wenn man das i n  Verhä l tn is -  
gleichungen umschreibt, dann e r g i b t  s i c h  das Bedürfnis aus dem Verhä l t n i s  der 
Emotion zur I n f  ormati onsdi ff erenz (a l so  zum Informat ionsgrad bezogen auf  d i e  
Außenwelt) oder aber der Informat ionsgrad bezogen auf d i e  Außenwelt e r g i b t  s i ch  
aus dem Verhä l tn is  der Emotion zum Bedürfnis.  
Das heißt ,  w i r  stoßen auf e i n  Problem, das i c h  aus der  modernen Ges ta l t t heo r i e  
und i h r e r  Fortsetzung i n  der Neuropsychologie m i t  einem P r i n z i p  von Pribram 
deu t l i ch  gemacht habe. Wir haben einen State-Operator-Zustand des Organismus. 
Der Organismus muß, um zu erkennen, bestimmte T e i l e  konstant setzen und andere 
a l s  var iabe l  behandeln. Das he iß t ,  e i n e r s e i t s  s e t z t  e r  das Bedürfnis konstant, 
um d i e  Verhäl tn isse der Außenwelt var iabe l  behandeln zu können und s i ch  zu i h -  
nen zu verhal ten,  andererse i ts  s e t z t  e r  d i e  Verhä l tn isse der Außenwelt kon- 
stant, um se in  va r i ab les  Bedürfnis erkennen und i n s  Ve rhä l t n i s  zur Außenwelt 
setzen zu können. 
Wir kommen a lso  h i e r ,  wenn w i r  das d e c h i f f r i e r e n  - und das deckt s i c h  m i t  mo- 
dernen neurowissenschaft l ichen Arbeiten, auf d i e  w i r  i n  der Vorlesung noch aus- 
f ü h r l i c h  zu sprechen kommen -, zu e ine r  D i a l e k t i k ,  wie s i e  Achim Thom angespro- 
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chen hat,  aber wo das e ine  G l i ed  noch f e h l t e .  E ine rse i t s :  Die Bedür fn isse i te  
s t e h t  f ü r  das Korperse lbs tb i ld .  Die Bedürfnisse schlagen s i ch  im Körperselbst-  
b i l d  nieder.  Das i s t  es, was Thom a l s  psychosomatisches Problem i d e n t i f i z i e r t  
ha t t e .  Anderersei ts:  Die Bedürfnisse der Außenwelt schlagen s i ch  i n  den Wider- 
spiegelungsverhäl t n i  ssen, bezogen auf d i e  Außenwelt, a l s  Abb i ld  der Welt, a l s  
W e l t b i l d  nieder.  Und durch d i e  Theor ie von Simonov e rha l t en  w i r  nun das vermit-  
te lnde, das bewegende Glied, nämlich d i e  Emotionen. H i s t o r i s i e r t  können w i r  
d ieses vermi t te lnde G l i ed  dann a l s  S innha f t i gke i t  der T ä t i g k e i t  betrachten, d i e  
s i c h  über d i e  Emotionen ausdrückt. Auch dazu werden w i r  noch aus füh r l i ch  disku- 
t i  eren. 

Es z e i g t  s i ch  also:  D ie  Auflösung des psychophysischen Problems i s t  überhaupt 
n i c h t  e infach. Wir müssen e ine  Reihe von Fragen e r s t  einmal neu s te l l en ,  und 
i c h  habe b isher  längst  n i c h t  a l l e  beantworten können. 
Man kann auf d ieser  Basis nun zusammenfassend m i t  Hans-Jörg Sandkühler (1988, 
S. 126) und damit über d i e  Se1 bstorganisat ionstheorien von Maturana und Roth 
hinausgehend folgendes fes tha l t en :  "Erfahrung i s t  möglich, ob jek t ive ,  er fah- 
rungsabhängige Erkenntnis i s t  möglich, we i l  w i r  n i c h t  d i e  r e a l e  gegenständliche 
Welt konstruieren, sondern zur Erkenntnis i n  allgemeinen und notwendigen, b io-  
t i s c h  wirksamen und p rak t i sch  Verhal ten und T ä t i g k e i t  steuernden Gesetzrnäßig- 
ke i ten ,  zu e ine r  'wahren' Konst ruk t ion  der Welt der Erkenntnisgegenstände f ä h i g  
s ind."  Und damit s i nd  w i r  wieder be i  Lenin: Das Bewußtsein scha f f t  auch d i e  
Welt. 

Nochmals zusammengefaßt: Was kennen w i r  j e t z t  a l s  Basis zur Behandlung des psy- 
chophysischen Problems, auf  der w i r  we i t e r  aufbauen können? 

Erstens: Die Konstrukt ionen i n  den Prozessen des Psychischen er fo lgen durch d i e  
Ubersetzung der Prozesse der Außenwelt wie der Prozesse des eigenen Körpers i n  
d i e  Einhei tssprache des Zentralnervensystems, das he iß t  i n  b ioe lek t r i sche  Fre- 
quenzen. 

Zweitens: I n  dem Zentralnervensystem se lbs t  s i nd  U rb i l de r  oder - wie man das 
ph i losoph isch auch m i t  L e k t o r s k i j  (1986) sagen könnte - Etalons a l s  Grundlage 
der Konst ruk t ion  enthal ten.  Das s ind  e ine rse i t s ,  phy-sch gesehen, d i e  
systemogenetisch g e r e i f t e n  St ruk turen und andererse i ts  psychologisch gesehen, 
d i e  angeborenen Auslösemechanismen, d i e  Erbkoordinationen, d i e  j a  n i c h t  nur 
über einen äußeren Sch lüsse l re iz  und e ine Reakt i  onstendenz verfügen, sondern 
auch über e i n  emotionales Bewertungsschema. U rb i l de r  nach Sei ten des Subjekts 
s i nd  jewei 1s h i s t o r i s c h  (phylogenet isch und ontogenet isch) erworbene, d. h. 
k o n s t r u i e r t e  Systeme Subjekt-Tät igkei t -Objekt ,  a lso  Informationen. 

D r i t t e n s :  Diese Etalons en tha l t en  n i c h t  nur In format ion  über d i e  gegenständli- 
che Welt, s t e l l e n  a lso  d i e  Rezeptoren auf diese Umwelt e in,  sondern s i e  s ichern 
auch über d i e  Autonomie des Subjekts im  Augenblick hinaus dessen Bezug zur Gat- 
tungsnormal i t ä t  über emotionale, über sinngebende Prozesse. 

V ier tens:  Die Konst ruk t ion  des Abbi lds der Welt und des Körpersel b s t b i  ldes so- 
wie d i e  En t fa l t ung  des b io log ischen und d i e  Genese des i n d i v i d u e l l e n  und per- 
sön l ichen Sinns - was das i s t ,  w i r d  uns noch i n  we i te ren Kap i t e ln  beschäft igen 
- e r fo lgen  über d i e  Wechselwirkung der Konstrukt ionsverhäl  t n i  sse von Körper- 
s e l b s t b i l d ,  B i l d  der Welt und emot ionaler Regulation. Es s ind  a lso  d r e i  Achsen, 
d i e  s tänd ig  miteinander i n  Wechselwirkung stehen, d r e i  i n  der Z e i t  o rgan i s i e r te  
Prozesse. 
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Fünftens: Die Basis d ieser  Wechselwirkung i s t  d i e  Hers te l lung von E igenze i t  i n  
Form chronobiologischer Prozesse im  System. 

Sechstens: Das Psychische a l s  vorauseilende Widerspiegelung der R e a l i t ä t  e x i -  
s t i e r t  dann f o l g l i c h  nur i n  der f l ießenden Gegenwart und ge r i nn t  phys io log isch 
i n  den biologischen Strukturveränderungen der Gedächtnisbildungsprozesse. Das 
heißt ,  das Psychische e x i s t i e r t  nur i n  der f l ießenden Gegenwart, auf  der Basis 
der Vergangenheit und immer verschränkt m i t  der Zukunft. 

Dies waren im wesentl ichen d i e  Aussagen, m i t  denen w i r  das psychophysische Pro- 
blem etwas näher e ingek re i s t  haben. 
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Kapitel 3 

Was i s t  Tätigkeit? 

Kapi te l  3 

1. Vorbemerkungen: Mögliche Mißverständnisse der Kategor ie T ä t i g k e i t  - 

W i r  kommen j e t z t  zu einem weiteren Problem, das aufs engste m i t  dem psychophy- 

s ischen Problem verknüpft  i s t .  Es i s t  das Tät igkei tsproblem. W i r  müssen es uns 

genauso gründ l ich  ansehen, um Stück f ü r  Stück K l a r h e i t  i n  den Grundbegriffen zu 

bekommen. 

Zunächst sche in t  es n i c h t s  Einfacheres zu geben, a l s  zu beantworten, was Tät ig -  

k e i t  i s t .  Aber schon wenn i c h  i n  d i e  phi losophische L i t e r a t u r  sehe, i s t  das 

a l l e s  gar n i c h t  mehr so einfach. I c h  z i t i e r e  e r s t  einmal e in ige  Posi t ionen und 

f o l g e  zunächst der Dars te l lung be i  Klaus/Buhr (1985). 

Der T ä t i g k e i t s b e g r i f f  en t s teh t  e r s t  i n  der k lassischen bürger l i chen Philoso- 

@. Die k lass ische bü rge r l i che  Phi losophie en ts teh t  an jener  S te l l e ,  f ü r  d i e  
Gramsci davon sp r i ch t ,  daß jeder  Revolut ion e ine i n tens i ve  k r i t i s c h e  A rbe i t  der 

ge i s t i gen  Durchdringung vorausging, a lso  e ine Ausstrahlung von Ideen auf Men- 

schenmassen e r f o l g t e .  Das he iß t ,  d i e  bü rge r l i che  Phi losophie drück t  d i e  Emanzi- 

pa t i on  der Menschen von s i ch  bloß verhaltenden Untertanen zu a k t i v  e ingre i fen-  

den Ind iv iduen aus. 

Das f i nden  w i r  be i  Kant m i t  zwei P r i nz ip ien  ana l ys ie r t ,  d i e  das Verhalten des 

Subjekts zum Objekt bzw. den E i n g r i f f  i n  d i e  Welt regeln,  nämlich m i t  der Ver- 

nun f t  und der Moral. Auf deren Basis i s t  das Subjekt t ä t i g ,  be t rachte t  d i e  Welt 

n i c h t  nur kontemplativ, sondern g r e i f t  a k t i v  i n  s i e  e in .  Wir f inden d ies  be i  

F ich te ,  wo das I c h  a l s  Basis der Prozesse des Handelns gedacht wird, a l s  abso- 

l u t e  T ä t i g k e i t  und n i c h t s  a l s  Tä t i gke i t .  Wir f i nden  es be i  Hege1 i n  der Tät ig -  

k e i t  a l s  Existenzform des Weltgeistes. Und w i r  f i nden  d ies  dann be i  Ludwig 

Feuerbach b e r e i t s  e i n  Stück m a t e r i a l i s t i s c h  aufgefaßt, e i ne rse i t s  m i t  der Tä- 

t i g k e i t  a l s  Anschauung und andererse i ts  m i t  der T ä t i g k e i t  a l s  Gefühlsverhäl t -  

n i sse  von I c h  und Du. 

Die Mängel d ieser  Auffassungen s ind  nach "Philosophischem Wörterbuch" von Klaus 

und Buhr (1985, S. 1205) d i e  folgenden: Im wesentl ichen s ind diese Auffassungen 
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darauf beschränkt, Mot ive und g e i s t i g e  A k t i v i t ä t  der T ä t i g k e i t  zu betrachten. 

Tä t i gke i t  w i rd  n i c h t  a l s  m a t e r i e l l  de te rm in ie r te r  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Lebenspro- 

zeß auf e ine r  j ewe i l s  h i s to r i schen  Entwicklungsstufe verstanden, und es w i r d  

nur d i e  T ä t i g k e i t  i n d i v i d u e l l e r  Subjekte e r faß t .  Dem kann man zustimmen. 

Darüber hinausführend w i r d  d i e  Marxsche Auffassung genannt, daß d i e  Hauptform 

der menschlichen T ä t i g k e i t  d i e  m a t e r i e l l e  P roduk t i ons tä t i gke i t ,  d i e  Arbe i t ,  

i s t ,  d i e  s i ch  i n  zwe ie r l e i  Form i n  der Produktionsweise n iedersch lägt :  zum 

einen i n  der Entwicklung der P roduk t i vk rä f t e  durch d i e  m a t e r i e l l e  A rbe i t  und 

zum anderen i n  der Umgestaltung der Produkt ionsverhä l tn isse durch den revo lu-  

t ionären Prozeß. 

Damit i s t  e ine Analyse der gese l l scha f t l i chen  Verhä l tn isse unumgänglich, um das 

Wesen menschlicher T ä t i g k e i t  h i s t o r i s c h  zu bestimmen. "Sie ermögl icht  e i ne  ko- 

k re t -h i s to r i sche  Bestimmung des Subjekts wie des Objek ts '  (ebd. S. 1206). So- 

we i t  kann i c h  zustimmen. 

I c h  z i t i e r e  nun aus füh r l i ch  we i t e r  aus diesem A r t i k e l ,  we i l  w i r  j e t z t  zu einem 

der möglichen und häuf igen Mißverständnisse des T ä t i g k e i t s b e g r i f f s  gelangen: 

"Die m a t e r i a l i s t i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  der menschlichen T ä t i g k e i t  a l s  Prozeß, i n  

dem das Ändern der na tü r l i chen  und gese l l  scha f t l i chen  Lebensumstände m i t  dem 

Ändern der menschlichen Lebensumstände und damit des Menschen selbst ,  des Sub- 

j e k t s  a l l e r  gese l l scha f t l i chen  Erscheinungen, zusammenfällt, b i l d e t  f e rne r  d i e  

theore t ische Grundlage der marxist ischen Lehre vom Menschen. S ie  f ü h r t  auf  d i e  

Erkenntnis, daß das Wesen des Menschen i n  se iner  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  e i n  dem 

einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum, sondern das Ensemble der kon- 

k re t -h i s to r i sch  bestimmten Verhä l tn isse i s t . "  (ebd. S. 1207). Soweit auch noch 

r i c h t i g .  Aber wenn n i c h t  weitergedacht wird,  daß diese h i s to r i schen  Verhä l tn is -  

se zum inneren Konkretum i n  der s inn l ich-prak t ischen T ä t i g k e i t  werden, dann 

w i rd  Gese l lschaf t  das e igen t l i che  Subjekt, und das Indiv iduum verschwindet. Und 

das pass ie r t  im folgenden. 

I ch  z i t i e r e  we i te r :  "Dieser theore t ische Ansatz e rwe is t  a l l e  Versuche, e ine von 

der theoret ischen Erfassung der rea len  gese l l scha f t l i chen  Entwicklung, i h r e n  

Gesetzmäßigkeiten und T r i ebk rä f t en  getrennte phi losophische Anthropologie zu 

e tab l ie ren,  a l s  unwissenschaft l ich und p r i n z i p i e l l  fa lsch. "  So Wolfgang Peter 

Eichhorn i n  dem "Philosophischen Wörterbuch" (ebd.). 

Woher aber dann der Widerspruch zur Großen Sowjetischen Enzyklopädie, denn d o r t  

f i n d e  i c h  eine v ö l l i g  andere D e f i n i t i o n .  Aber vorweg e ine Bemerkung zu dem 

l e t z t e n  Satz. I c h  z i t i e r e  Gorbatschow (m i t  Bezug auf Lenin, LW Bd. 24, S. 25)  
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aus der Rede auf dem X X V I I .  P a r t e i t a g  der KPdSU: "Jeder Versuch, d i e  Theorie, 

von der w i r  uns l e i t e n  lassen, i n  e ine Sammlung e r s t a r r t e r ,  f ü r  jeden O r t  und 

jede S i t u a t i o n  passender Schemen und Rezepte umzuwandeln, w iderspr ich t  aufs 

entschiedenste dem Geis t  und dem Wesen des Marxismus-Leninismus." 

Gehen w i r  über zur Großen Sowjetischen Enzyklopädie. Hät te  Eichhorn recht,  müß- 

t e n  d i e  Autoren des d o r t  erschienenen A r t i k e l s  über T ä t i g k e i t  I d e a l i s t e n  r e i n -  

s ten Wassers sein. I c h  z i t i e r e  aus dem A r t i k e l  von Ogurtsov und Judin ( i c h  habe 

es aus dem Englischen übersetz t  und versucht, w ö r t l i c h  am Text zu b le iben) :  

" T ä t i g k e i t  ( a c t i v i t y )  i s t  e ine  aussch l ieß l ich  menschliche Form der ak t iven Ein- 

beziehung i n  d i e  Umwelt, i n  welcher s i e  zweckvoll geändert w i rd  und t rans fo r -  

m i e r t  wird.  Im Kontrast  zu den Handlungen (ac t i on )  eines Tieres s e t z t  menschli- 

che T ä t i g k e i t  e inen bestimmten Widerspruch zwischen dem Subjekt und dem Objekt 

der  T ä t i g k e i t  voraus. Der Mensch s e t z t  das Objekt der T ä t i g k e i t  i n  Widerspruch 

zu s i c h  se lbs t  a l s  Mater ia l ,  das seinem E i n f l u ß  widers teht  und das e ine neue 

Form und neue Eigenschaften annehmen muß und von einem Mater ia l  i n  e i n  Produkt 

der T ä t i g k e i t  verwandelt werden muß. A l l e  T ä t i g k e i t  b e i n h a l t e t  Z ie l ,  M i t t e l ,  

Resu l ta t  und den Prozeß der T ä t i g k e i t  se lbs t .  Und daher i s t  es e i n  wesentl iches 

Merkmal der Tä t i gke i t ,  bewußt zu sein.  T ä t i g k e i t  i s t  d i e  r e a l  bewegende K r a f t  

f ü r  den soz ia len F o r t s c h r i t t  und e ine Bedingung f ü r  d i e  t a t säch l i che  Existenz 

der Gesel lschaft .  G l e i c h z e i t i g  z e i g t  d i e  Kul turgeschichte,  daß d i e  T ä t i g k e i t  

a l s  solche n i c h t  d i e  e inz ige  Basis der menschlichen Existenz b i l d e t .  Wenn e i n  

bewußt f o rmu l i e r t es  Z i e l  d i e  Basis der A k t i v i t ä t ,  der T ä t i g k e i t  da rs te l  lt, dann 

l i e g t  d i e  Basis des Z ie les  se lbs t  h i n t e r  der T ä t i g k e i t  i n  der Sphäre humaner 

I dea le  und Werte" (1975, S. 1 f . ) .  

I c h  kann Ogurtsov und Judin im  wesentl ichen zustimmen, jedoch i n  einem n i c h t :  

daß s i e  von den allgemeinen Bestimmungselementen her T ä t i g k e i t  g l e i c h  A rbe i t  

setzen; denn h i e r  stoßen w i r  auf  den zweiten möglichen Fehler, der be i  der Be- 

handlung des T ä t i g k e i t s b e g r i f f s  au f t re ten  kann. Der e r s t e  Fehler, den w i r  be i  

Wolfgang Peter Eichhorn f inden,  i s t  der, daß das übe r i nd i v i due l l e  Subjekt zum 

e igen t l i chen  Subjekt wird.  Wolfgang F r i t z  Haug (1983) hat  i n  der Debatte m i t  

Klaus Holzkamp davon gesprochen, daß an d ieser  S t e l l e  d i e  H in terwel t  der Meta- 

physik bet re ten werde. Dem kann i c h  nur zustimmen. 

Wenn man s i ch  a lso  wie Eichhorn an d i e  6. Feuerbach-These anlehnt, aber auf 

e ine marx is t ische Anthropologie ve rz i ch te t ,  dann v e r f e h l t  man wesent l iche Be- 

stimmungen der T ä t i g k e i t  des Menschen. Es i s t  nämlich zu erk lären und e rk lä -  
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rungsbedürf t ig,  wie, wenn zwar k e i n  inneres Abstraktum vorhanden, d i e  r e a l  ge- 

se l l scha f t l i chen  Prozesse so zum inneren Konkretum der Menschen werden können, 

daß das Bauen im Kopf s t a t t f i n d e n  kann, daß das Bewußtsein d i e  R e a l i t ä t  

scha f f t .  Und was i s t  der revo lu t i onä re  Prozeß anderes a l s  das an t i z i p i e rende  

Schöpfen der R e a l i t ä t  im Bewußtsein, e ine  Rea l i t ä t ,  d i e  w i r  noch er re ichen wol- 

len. H ier  l i e g t  a lso  das e ine  mögliche Mißverständnis. 

Das zweite Mißverständnis von "Tä t i gke i t " ,  der zweite mögliche Fehler,  l i e g t  

nun dar in,  zu meinen, daß der Mensch das e i g e n t l i c h e  Lebewesen se i  und a l l e  

Lebewesen unterha lb  des Menschen e i g e n t l i c h  noch ke ine r i c h t i g e n  Lebewesen 

seien, das heißt ,  indem man a l l e  Lebewesen unterha lb  des Menschen sozusagen m i t  

mechanischen Beg r i f f en  (z. B. Anpassung, I n s t i n k t  U. a. ) beschreibt  und e r s t  

den Menschen m i t  Beg r i f f en  der Se lbs torgan isa t ion  und ak t i ven  T ä t i g k e i t  be- 

g r e i f t .  Das f ü h r t  dann i n  verg le ichbare  Sackgassen und eben fa l l s  zu e i n e r  meta- 

physischen Konstrukt ion des Menschen, d i e  vermut l i ch  auch noch auf d i e  theo lo-  

gisch- ideologische Form der Sonderstel lung des Menschen im  Prozeß der Schöpfung 

zurückgeht. 

Das he iß t ,  wenn man bestimmte und woh lde f i n i e r te  B e g r i f f e  hat, d i e  den Menschen 

k l a r  von a l l e n  anderen Lebewesen unterscheiden - und das s ind  Arbe i t ,  Sprache 

und Bewußtsein -, dann muß man m i t  wei teren Beg r i f f en  auch systematisch d i e  

Kon t i nu i t ä t  m i t  a l l e n  anderen Lebewesen h e r s t e l l e n  und d a r f  n i c h t  f ü r  jeden 

einzelnen B e g r i f f  meinen, m i t  ihm d i e  Sonderstel lung des Menschen erneut doku- 

mentieren zu müssen. Dies i s t  e i n  al lgemeiner Fehler, auf  den i c h  schon f r ü h e r  

einmal i n  e ine r  Debatte im  Forum K r i t i s c h e  Psychologie aufmerksam gemacht habe 

( vg l  . Jantzen 1981 ).  

Und zudem i s t  noch auf folgendes zu verweisen: Für d i e  Herangehensweise, d i e  

i c h  eben s k i z z i e r t  habe, g i b t  das Werk von Marx und Engels zah l re iche Belege 

her, so z. B. Engels' A rbe i t  zum "An te i l  der A rbe i t  an der Menschwerdung des 

Affen" (MEW Bd. 20). Also, was denn nun? Wenn d i e  A rbe i t  e r s t  das Resu l ta t  der 

Menschwerdung i s t ,  wie s o l l e n  w i r  m i t  d ieser  Aussage von Engels umgehen? Oder 

m i t  der Reduktion von T ä t i g k e i t  b loß auf  d i e  gese l l scha f t l i che  T ä t i g k e i t  oder 

von A rbe i t  b loß auf d i e  ökonomische Dimension von A rbe i t ?  I c h  nenne we i te rh in  

d i e  Aussagen von Kar1 Marx aus dem "Kap i ta l " ,  wo e r  auf das Ve rhä l t n i s  von Ge- 

brauchswertproduktion und Wer t rea l i sa t i on  eingeht und ze ig t ,  daß e i n  Ding sehr 

wohl Gebrauchswert se in  kann, ohne Wert zu sein.  Und sch l i eß l i ch ,  daß es sogar 

auch eine A rbe i t  geben kann, d i e  weder Wert noch Gebrauchswert scha f f t ,  aber 

d i e  trotzdem Arbe i t  i s t .  I c h  z i t i e r e :  "Endl ich kann k e i n  Ding Wert sein, ohne 
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Gebrauchsgegenstand zu sein. I s t  es nutzlos,  so i s t  auch d i e  i n  ihm enthal tene 

A r b e i t  nu t z l os  und b i l d e t  daher keinen Wert." Die wei teren Bestimnungen kann 

man nachlesen auf der Se i t e  55 im  Kap i te l  I des Kap i t a l s  (MEW 23). Es l ohn t  

s ich,  das zu lesen, we i l  j a  immer wieder gesagt wird,  A rbe i t  se i  e ine  bloß öko- 

nomische Kategorie. Und a l l e  diese Marxologen s o l l t e n  s i ch  das Wort von Gorbat- 

schow end l i ch  einmal e r n s t h a f t  h i n t e r  d i e  Ohren schreiben und Marx lesen, s t a t t  

i h n  zu dogmatisieren. 

Soweit e i n i ges  an Vorbemerkungen. Es war m i r  sehr w ich t ig ,  d i es  auch so zuge- 

s p i t z t  zu sagen, da h i e r ,  wenn w i r  n i c h t  sehr genau aufpassen, schwerwiegende 

Erkenntn is feh ler  i n  d i e  Psychologie hineinkommen, d i e  w i r  dann mitschleppen 

würden. 

2 .  Der Aufbau der T ä t i g k e i t  i n  Phylo- und Ontogenese ---- 

Wie i s t  es nun t a t s ä c h l i c h  m i t  dem B e g r i f f  der T ä t i g k e i t ?  W i r  haben erstens 

fes tzuha l ten :  Der Marxsche A r b e i t s b e g r i f f  ha t  e i ne  anthropologische Dimension; 

aber d iese anthropologische Dimension neg ie r t  n i c h t  das gese l l scha f t l i che  Wesen 

des Menschen, sondern s e t z t  es gerade voraus. Denn d i e  anthropologische Dimen- 

s i on  we is t  auf  d i e  bewußte Durchdringung der R e a l i t ä t  und damit auf d i e  Schaf- 

fung e i n e r  bewußt durchdrungenen R e a l i t ä t  . Dafür s teh t  das Baumeister-Bienen- 

Be i sp ie l  im  "Kap i ta l " :  Das Produkt w i r d  vorweg im  Kopf gebaut, aber es kann nur 

gebaut werden, we i l  der Mensch über d i e  Fäh igke i t  zur A rbe i t  a l s  ewigem S t o f f -  

wechsel m i t  der Natur ve r füg t  und i n  der Fäh igke i t  der A rbe i t  bestimmte Klassen 

von I n v a r i  anzen b i l d e n  kann. Dies s i nd  B e g r i f f e  von Arbeitsgegenstand, - m i t t e l  

und - t ä t i g k e i t  e insch l ieß1 i c h  e ine r  Konstantsetzung von s i ch  se lber  a l s  Produ- 

zent und a l s  Konsument und be i  Negation des j e  anderen Aspekts. Auch das i s t  im 

sechsten Kap i t e l  des "Kap i t a l "  zu f inden, wo Marx davon spr ich t ,  daß der Arbei- 

t e r  i n  der Konsumtion s i c h  se lbs t  p roduz ier t .  Geht der A rbe i t e r  von der Produk- 

t i o n  i n  d i e  Konsumtion über, so muß e r  s i ch  a l s  Produzent negieren. Nehmen w i r  

das Be i sp ie l  e ines Landwir ts:  Dieser muß dann, wenn e r  konsumiert, s i ch  inso- 

f e r n  a l s  Produzent negieren, a l s  e r  d i e  Früchte des Feldes, d i e  e r  h e r g e s t e l l t  

hat, verbraucht. Umgekehrt muß e r  s i c h  a l s  Produzent dann aber a l s  Konsument 

negieren, denn wenn e r  a l l e s  au f iß t ,  was e r  e rn te t ,  ha t  e r  im nächsten Jahr 

k e i n  Saatgut mehr. 

Das he iß t ,  d ieses i c h - r e f  l e x i v e  Ve rhä l t n i s  i s t  notwendigerweise m i t  der Entste- 

hung von A rbe i t  gesetzt .  Damit s i nd  bestimmte Klassen von Invarianzen, Bedeu- 
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tungskonf igurat ionen notwendigerwei se Bestandtei  1 e i n e r  anthropologischen Di - 
mension von A rbe i t  Und diese anthropologische Dimension verweis t  auf  soz ia le  

und kooperat ive Aneignung der Welt. 

Zweitens i s t  fes tzuha l ten :  T ä t i g k e i t  i s t  n i c h t  immer g l e i c h  Arbe i t ,  dann würden 

w i r  i n  das zweite Mißverständnis ve r fa l l en ,  sondern auf menschlichem Niveau 

nimmt d i e  T ä t i g k e i t  e ine  neue Form an. S ie  i s t  gänz l ich  durch d i e  Haupts t ruk tur  

der menschlichen Tä t i gke i t ,  durch d i e  Arbe i t ,  von i h r e r  psychologischen Struk- 

t u r  her bestimmt. I c h  kann h ie rzu  noch einmal auf meinen Aufsatz "Arbei t ,  Tä- 

t i g k e i t ,  Handlung, Abbi ld" (Jantzen 1981 ) verweisen, der auch i n  dem Buch "Ab- 

b i l d  und T ä t i g k e i t "  (Jantzen 1986a) nachgedruckt i s t .  

Leontjew kommt zu e ine r  ganz ähnl ichen Folgerung. Dies i s t  i n  "Tä t i gke i t ,  Be- 

wußtsein, Persön l ichke i t "  nachzulesen, i s t  aber schon i n  den "Ma te r i a l i en  über 

das Bewußtsein" (Leont jew 1989, 19901 i n  den d re iß ige r  Jahren so en tw icke l t  

worden: "Die inneren Prozesse s ind  nach dem Be isp ie l  der äußeren Prozesse ge- 

baut und haben den g le ichen Bau." 

Wenn w i r  uns a lso  h i e r  den methodologischen Sta tus  des Baumeister-Bienen Bei-  

sp ie l  s ansehen, m i t  dem übr igens Wygotski (1985 b )  seinen e rs ten  wesent l ichen 

methodologischen Aufsatz zur Begründung der marx is t ischen Phi losophie begonnen 

hat, dann stoßen w i r  darauf, daß das, was a l s  Klassen von Invar ianzen i n  diesem 

Baumei ster-Bienen-Bei sp i  e l  gesetz t  i s t ,  aus der äußeren Welt heraus zum inneren 

Konkretum werden muß. Die Gegenstände müssen e r s t  zu erfahrenen Gegenständen 

f ü r  das Subjekt i n  se iner  i n d i v i d u e l l e n  Vergesel 1 schaftung werden. Die Werkzeu- 

ge müssen zu erfahrenen und beherrschten Werkzeugen i n  der i n d i v i d u e l l e n  Verge- 

se l lschaf tung werden. Die eigenen Tä t i gke i t en  müssen erkennbar und a n t i z i p i e r -  

bar werden. Das eigene I c h  muß e r s t  m i t  gese l l scha f t l i chen  M i t t e l n  herausgear- 

b e i t e t  werden, so daß der Baumeister s i c h  a l s  Baumeister sehen kann. Und d ies  

a l l e s  muß noch im  soz ia len Verkehr ( sp rach l i ch )  so verdoppel t  werden, daß der 

Baumeister d ies  bezogen auf  d i e  Prozesse se iner  Z e i t  und d i e  arbe i  t s t e i  1 i g e  

Gesel lschaft  t u n  kann. 

Wenn w i r  a lso  m i t  Leontjews These, daß d i e  inneren Prozesse nach dem B e i s i e l  

der äußeren Prozesse gebaut sind, an dieses Problem herangehen, dann ve r l ang t  

das e ine genuine und neue En t fa l t ung  der marx is t ischen Entwicklungspsychologie. 

Vom methodologischen Status d iese r  Aussagen der Kategor ie A rbe i t  nachzugehen, 

bedeutet dann h i s to r i sch ,  und zwar phylogenet isch wie ontogenetisch, nachzuwei- 

sen, wie diese Invar ianzklassen e r s t  entstehen können und wann Bedeutungen, 

Werkzeuge usw. i n v a r i a n t  werden. W i r  s i nd  a lso  beim Invarianzproblem, das Pia- 
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get  i n  der Entwicklungspsychologie j a  b e r e i t s  behandelt hat .  

Damit taucht  a l s  w ich t iges  methodologisches und prak t isches Problem das Problem 

auf, wie s i ch  denn d i e  T ä t i g k e i t  i n  der Phylo- und Ontogenese a l s  Herausarbei- 

tung von Bedeutungsniveaus oder Abbi ldniveaus r e a l i s i e r t ,  b i s  w i r  auf höchstem 

Niveau von Bewußtsein sprechen können. Näheres h ie rzu  f i n d e t  s i ch  i n  der f o l -  

genden Abbildung. 

Abbildung 4: Die Evo lu t i on  der Systeme vom Typ "Subjekt - T ä t i g k e i t  - Objekt" 

S: Subjekt; T: T ä t i g k e i t ;  0: Objekt; 

K: Kind; E: Erwachsener; GA: Gese l l scha f t l i che r  Gesarntarbeiter 

I n  der Entwicklung der lebendigen Mater ie  haben w i r  - das müssen w i r  m i t  An- 

och in  annehmen - von Anfang an Systeme vom Typ Subjekt - T ä t i g k e i t  - Objekt. 

I c h  habe das an einem Be isp ie l  aus der Verhaltensforschung be i  Bakter ien be- 

r e i t s  d e u t l i c h  gemacht. 

Diese Systeme er re ichen ab einem bestimmten Organisat ionsgrad der Mehrzel ler  

e i ne  andere und neue St ruk tur ,  nämlich m i t  dem Übergang von R e p t i l i e n  zu Vögeln 

und Säugetieren. Ab h i e r  i s t  zunehmend e ine i n d i v i d u e l l e  Erfahrungsbildung 

f e s t s t e l l b a r  und e ine  Aufzucht der Jungen durch d i e  A l t t i e r e  f e s t s t e l l b a r ,  im 

Rahmen derer d i e  Jungen jewei 1s e r s t  e i n  i n d i v i d u e l  l e s  A r t b i  l d  entwickeln.  Bei 

den Vögeln geschieht das durch Prägung, d i e  zunächst auf d i e  allgemeinen Gat- 

tungsmerkrnale h i n  geschieht und dann zur I n d i v i d u a l i s i e r u n g  des E inze l t i e res  

f ü h r t .  Bei den Säugetieren geschieht das durch d i e  f r ühe  Dialogverschränkung 

zwischen M u t t e r t i e r  und Jungt ie r ,  d i e  ab einem gewissen Stadium dann zur (sen- 

somotori schen) Erkenntnis der allgemeinen Gattungsmerkmale und des i n d i v i d u a l i -  

s i e r t e n  Anderen f ü h r t .  Beim Menschen äußert s i ch  das i n  der Veränderungsangst 
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bzw. im  Fremdeln, was Sp i t z  etwa um den achten Monat ansetzt .  Das g le i che  Frem- 

deln f i n d e t  man be i  Rhesusaffen etwa um den d r i t t e n  Lebensmonat. Das he iß t ,  es 

geht h i e r  um b e s t i r n t e  f r ühe  Dialogverschränkungen, i n  denen das B i l d  vom ande- 

ren  Individuum der Gattung e r s t  aufgebaut w i r d  ( vg l .  Jantzen 1987, Kap. 5 U. 

6). 
Damit s ind  den neugeborenen Subjekten d i e  gattungsnormalen Objektbereiche aber 

n i c h t  d i r e k t  zugänglich, sondern s i e  müssen i h r e  gattungsnormal en Abb i lder  der 

Welt (Bedeutungen) e r s t  i n  den f rühen Dialogen m i t  den A l t t i e r e n  der Gattung 

synthet is ie ren.  F indet  d iese Synthese n i c h t  s t a t t ,  kommt es zu pathologischen 

Entwicklungen, d i e  aus den zahlreichen Isolat ionsexper imenten be i  Säugetieren 

hinreichend be legt  s ind.  Auch darauf gehe i c h  noch genau e in ,  wenn i c h  zur Na- 

tu rgesch ich te  der Sinnbi ldung r e f e r i e r e .  

W i r  haben a lso  j e t z t  e ine  allgemeine S t ruk tu r  de ra r t :  Das Subjekt Kind i s t  über 

d i e  T ä t i g k e i t  des Kindes m i t  dem Subjekt Erwachsener v e r m i t t e l t ;  d ieses über- 

nimmt d i e  Vermit t lung zur Objektwel t .  

Auf menschlichem Niveau s i n d  nun d i e  soz ia len T rad i t i onen  der Gattung so w e i t  

en t f a l t e t ,  daß s i e  s i ch  ge lös t  von den Tät igke i ts formen der Ind iv iduen verge- 

genständlichen, und zwar i n  Form von Arbei tsprodukten und Organisationsformen 

des soz ia len Verkehrs sowie i n  der Sprache. W i r  können i n  der  Menschwerdung 

sehen, wie diese s i ch  a l s  Ke t te  von Arbe i ts te i lungen b i s  zum Neol i th ikum ent -  

f a l t e t ,  wo d i e  Gese l lschaf t  dann v e r t i k a l  i n  untersch ied l ichen Formen von Ar- 

b e i t s t e i l u n g  und ho r i zon ta l  i n  Schichtungen, d i e  f ü r  Erziehung, f ü r  Weitergabe 

von Trad i t ionen notwendig s ind, geg l i ede r t  i s t  ( v g l .  Jantzen 1990 a).  I n  d iese 

Arbei t s t e i  lungsprozesse g r e i f e n  dann d i e  großen Klassentei  lungsprozesse e i n  und 

führen zu einem kompl iz ie r ten  gese l l  s c h a f t l  ichen Apparat, über den s i c h  jedes 

einzelne Subjekt nur noch m i t  dem Objektbereich v e r m i t t e l n  kann. 

Wir kommen a lso  f ü r  menschliches Niveau zu e ine r  allgemeinen Erweiterung des 

Systems, das w i r  j e t z t  wie f o l g t  lesen können: Subjekt  (Kind) - T ä t i g k e i t  

(Kind) - Subjekt (Erwachsener) - T ä t i g k e i t  (Erwachsener) - Subjekt  (gesel  l- 

scha f t l  i che r  Gesamtarbeiter) - T ä t i g k e i t  (des j ewe i l i gen  gese l l scha f t l i chen  

Gesamtarbeiters) - Objektbereich. I n  unserer heut igen Gese l lschaf t  kann niemand 

von uns s i ch  m i t  dem Objektbereich noch d i r e k t  v e r m i t t e l n  oder auch nur kurze 

Z e i t  überleben, wenn d ies  n i c h t  über d i e  Funkt ion  des gese l l scha f t l i chen  Ge- 

samtarbei ters geschieht. Denn se lbs t  Ackerbau und Viehzucht bet re iben und so- 

v i e l  E r t rag  erwi r tschaf ten,  daß w i r  davon leben können, ohne Werkzeuge zu ha- 

ben, d i e  von anderen Menschen geschaffen wurden, ohne ausgebi ldet  zu sein, das 
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ginge a l l e s  n i ch t .  

Die Evo lu t i on  des Systems Subjekt  - T ä t i g k e i t  - Objekt s c h a f f t  a lso  se lbs t  neue 

Formen von Tä t i gke i t .  Trotzdem müssen w i r  nach dem fragen, was auf a l l e n  Ebenen 

d ieser  Entwicklung e i g e n t l i c h  das i s t ,  was T ä t i g k e i t  bestimmt. W i r  s i nd  a lso  

immer noch dabei, Stück f ü r  Stück e i n i g e  Probleme zur Se i t e  zu legen und uns 

genauer anzusehen: Was i s t  T ä t i g k e i t ?  Denn i n  diesem Schema w i r d  deu t l i ch :  Die 

ä l t e r e n  Formen der T ä t i g k e i t  s i nd  n a t ü r l i c h  i n  den j e  höheren aufgehoben, aber 

n i c h t  aufgehoben i n  dem Sinne, daß s i e  abgeschaff t  sind, sondern s i e  b i l d e n  

zug le ich  d i e  Grundlage der j e  höheren und e x i s t i e r e n  a l s  Voraussetzungen i n  

ihnen f o r t .  

M i t  Abbildung 5 w i l l  i c h  einen ganz kurzen und knappen Überbl ick über d i e  Rea- 

l i s i e r u n g  der T ä t i g k e i t  i n  der  Ontogenese geben. I c h  komne auf diese Abbildung 

noch des ö f t e ren  zurück und g r e i f e  h i e r  nur e i n i g e  Aspekte heraus. 

Auch dem neugeborenen Kind i s t  d i e  Welt n i c h t  gegeben, sondern s i e  i s t  ihm auf- 

gegeben, wie d ies  Leontjew sagt. A l l  d iese Klassen von Invarianzen, d i e  im 

Marxschen A r b e i t s b e g r i f f  stecken, muß das Kind durch seine gegenständliche Tä- 

t i g k e i t  aus d ieser  Welt e r s t  herausholen. Die T ä t i g k e i t  eines Säuglings i s t  

etwas anderes a l s  d i e  T ä t i g k e i t  e ines Kleinkindes, eines Vorschul kindes, eines 

Schulkindes und eines Erwachsenen. W i r  s i nd  j a  schon geneigt, d i e  allgemeinen 

Kategor ien der A rbe i t  b i s  zu einem bes t i r n ten  Grad anzuwenden; denn Rubinstein 

(1971 s p r i c h t  davon, daß Lernen und Sp ie l  Kind der A rbe i t  sind, we i l  s i e  ge- 

wisse allgemeine St ruk turen haben. Was i s t  aber m i t  den Tät igkei tsformen vor- 

her? 

Wir sehen also, über das Problem, was T ä t i g k e i t  auf a l l e n  hierarchischen Ni-  

veaus i s t ,  können w i r  uns auf menschlichem Niveau auch n i c h t  hinwegsetzen, wenn 

w i r  uns m i t  Entwicklungspsychologie befassen wo1 len.  I c h  g r e i f e  exemplarisch 

folgendes Problem heraus: 

M i t  dem Übergang von sensomotorischem Denken zum präopera t iona len Denken ver- 

f ü g t  das Kind b e r e i t s  über Werkzeugbedeutungen. Das i s t  d i e  l e t z t e  Phase des 

sensomotorischen Denkens. Das kann man etwa beobachten, wenn Kinder des 6. sen- 

somotorischen Stadiums e i n  einfaches Holzpuzzle vorge legt  bekommen i n  e ine r  

Negativform, i n  d i e  d r e i  Früchte  Traube, Birne, Banane ( a l s  Posi t iv formen) e in-  

gefügt  werden so1 l e n  . Das Kind a r b e i t e t  auf  dem 6. sensumotori schen Stadium 

n i c h t  mehr nach Versuch und I r r tum,  sondern es be t rach te t  d i e  Ma te r i a l i en  sehr 

genau und l e g t  s i e  dann spontan r i c h t i g .  Manchmal s i e h t  man noch, wie seine 
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Hände v6rweg d i e  Handlung durchführen. Piaget (1975 a)  s p r i c h t  davon, daß s i ch  

h i e r  d i e  sensomotorischen Nachahmungen und d i e  präoperat ionalen Nachahmungen 

trennen. 

Wenn s i e  s i c h  get rennt  haben - man könnte j e t z t  auch von e ine r  ge i s t i gen  "Vor- 

ahmung" sprechen -, dann s e t z t  das Kind seine eigenen Tät igkei tsmuster,  d i e  es 

vorher nur p rak t i sch  vol lzogen hat, vorweg. Es übe rp rü f t  damit vorweg, ob es 

r i c h t i g  l eg t ,  i nva r i an t ,  und b e u r t e i l t  auf  Grund se iner  eigenen Tätigkeitsmu- 

Ster  d i e  Welt. 

Dieser Übergang i s t  an folgendem Be isp ie l  vollzogen, das i n  der L i t e r a t u r  zu 

Piaget benutzt  w i rd :  E in  Kind nimmt e i n  Stöckchen und b l ä s t  es aus (Lowenthal 

1978). Es hat  a lso  das Stöckchen a l s  Kerze gesetzt .  Damit es das Stöckchen a l s  

Kerze setzen kann, muß es e r s t  einmal d i e  Gegenstandsbedeutung von Kerze haben. 

Es muß über d i e  Werkzeugbedeutung des Ausblasens i n  se iner  eigenen T ä t i g k e i t  

verfügen. Und es muß seine eigene T ä t i g k e i t  konstantsetzen können gegenüber dem 

rea len  Werkzeug i n  der S i t u a t i o n  und gegenüber der Kerze, damit es s i e  j e t z t  i n  

e ine r  S i tua t ion ,  wo keine Kerze vorhnden i s t ,  auch anwenden kann. Und damit 

e r f o l g t  der Übergang zum symbolischen Denken. Das Kind s e t z t  nämlich j e t z t  

e inen be l ieb igen Gegenstand auf  Grund se iner  f i g u r a l e n  Q u a l i t ä t e n  a l s  Zeichen, 

um einen Sinn se iner  T ä t i g k e i t  auszudrücken. 

H ie r  f i nden  w i r  a lso  einen Übergang, i n  dem d i e  T ä t i g k e i t  e i n  neues Niveau er -  

r e i c h t .  Und w i r  sehen an diesem Be isp ie l :  Es geht um n i c h t s  anderes a l s  um eine 

neue Klasse von Invar ianzbi ldungen; es geht um den Übergang von der Invar ianz  

der Werkzeuge zur Invar ianz  der eigenen Tät igke i ten ,  d i e  im  späten K le ink inda l -  

t e r  im  Rol lensp ie l  ausgebaut wird.  Und das Ergebnis des Rol lensp ie ls  i s t  dann 

d i e  Synthese a l l  d ieser  Ro l l en  zum veral lgemeinerten I c h  wie zu verallgemeiner- 

t e n  Anderen a l s  bedeutsame Andere und s c h l i e ß l i c h  der Übergang zum veral lgemei-  

ner ten Menschen i n  der Pubertät  ( r e f l e x i v e s  I c h ) .  

So w e i t  deute i c h  den Aufbau dieses Schemas an. W i r  werden noch ö f t e r  darauf 

zurückkommen. I c h  w i l l  damit nur zeigen: W i r  konnnen auch im Prozeß der men- 

sch l ichen Ind iv idua lentwick lung n i c h t  umhin, m i t  einem T ä t i g k e i t s b e g r i f f  zu 

arbei ten,  der auf sehr v i e l e n  Abbild-Niveaus i n  s i c h  i den t i sch  i s t ,  der a lso  

a l s  B e g r i f f  sauber d e f i n i e r t  i s t  und vom Hierarchieproblem ge lös t  i s t .  
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3. Was i s t  Tä t i gke i t ?  --- 

J e t z t  noch einmal genauer: Was i s t  denn nun e i g e n t l i c h  T ä t i g k e i t ?  I c h  muß er -  

neut e in ige  Vorbemerkungen machen, und zwar zur Sub jek tse i te  und zur Objektsei-  

t e  machen, damit w i r  das M i t t e l g l i e d  zwischen Subjekt  und Objekt r i c h t i g  und 

adäquat bestimmen. Und das i s t  n i c h t  so einfach. So s e t z t  s i c h  der größte T e i l  

von Leontjews Buch "Tä t i gke i t ,  Bewußtsein, Persön l ichke i t "  (1979) m i t  d ieser  

Frage und m i t  v i e l f ä l t i g e n  möglichen Mißverständnissen auseinander. 

Zunächst einmal: Das Problem, vor dem w i r  stehen, i s t ,  daß w i r  e ine  amodale 

äußere Welt haben, e ine Welt, d i e  e r s t  durch d i e  Entstehung von S u b j e k t i v i t ä t  -- 
Sinneseindrücken zugänglich i s t ,  denn d i e  Sinne entstehen m i t  den Subjekten 

selber. Die Eigenschaften der äußeren Welt - so Leontjew - s ind  aber amodal, 

n i c h t  s i n n l i c h  (Leontjew 1981 a).  Das i s t  das g le i che  Problem, das Gibson 

(1982) i n  der Wahrnehmungspsychologie a u f g r e i f t .  Er s p r i c h t  d o r t  von e ine r  phy- 

s ika l ischen Ökologie, d i e  w i r  brauchen, oder auch von e ine r  ökologischen Phy- 

s i k ,  d i e  nämlich ze ig t ,  wie Eigenschaften von Gegenständen i n  Wellenfrequenzen 

übersetzt  und auf Sei ten des Subjekts wieder e r f a ß t  werden können. 

Noch deu t l i che r  w i r d  das, was i c h  m i t  Amodalität meine, durch das folgende Bei-  

sp ie l  : P j o t r  S i r o t k i n  (19761, i n  Moskau promovierter Psychologe, der t aubb l i nd  

i s t ,  sp r i ch t  i n  einem Kolloquium, das an der Moskauer U n i v e r s i t ä t  stat tgefunden 

hat, davon, daß d i e  Abb i lder  der Taubblinden aus einem anderen S t o f f  sind, aber 

d i e  gleichen Abbi lder sind, s i e  s i ch  a lso  m i t  i h r e n  Abbildern, i h r e n  B e g r i f f e n  

über d i e  g le i che  R e a l i t ä t  un te rha l t en  können wie andere Menschen auch. S ie  ha- 

ben einen B e g r i f f  von Tisch, einen B e g r i f f  von Kuh, einen B e g r i f f  von Leben 

usw. Diese s ind aber durch andere s i n n l i c h e  Modal i tä ten hindurch, nämlich durch 

d i e  k i n ä s t h e t i s c h - t a k t i l e  Modal i tä t ,  gewonnen und n i c h t  über den opt ischen und 

akustischen Kanal. I c h  glaube, damit w i r d  schon e i n  Stück deu t l i che r ,  was i c h  

m i t  Amodal i t ä t  meine. 

Das Problem der sub jek t iven Konst ruk t ion  o b j e k t i v e r  Erkenntnis - w i r  s i nd  a l so  

sowohl be i  Lenin, be i  Sandkühler, sowie be i  der Selbstorganisat ionstheorie - 
beruht darauf, daß d i e  Amodalität, d i e  N i c h t s i n n l i c h k e i t  der äußeren Welt modal 

werden muß über d i e  Sinne und im  Indiv iduum se lbs t  auf  Grund d ieser  i n  den Sin- 

nen enthal tenen Modal i tä t  das amodale Abb i l d  wiederhergestel  1 t werden muß und 

d ie  Bewegung a l s  modaler Akt s i c h  wieder auf d i e  amodale Welt beziehen muß. W i r  

haben a lso  im  Subjekt se lber  e ine  Übersetzungstel le,  d i e  w i r  uns genauer anse- 

hen so l l t en .  Auf d i e  A r t  d ieser  Übersetzung hat  uns d i e  Theor ie von Roth be- 
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r e i  t s  aufmerksam gemacht. D ie  Übersetzung geschieht durch d i e  Topologie des 

Gehirns. So w i r d  e i n  opt ischer  Reiz i n  e i n e r  b e s t i r n t e n  b ioe lek t r ischen Fre- 

quenz nur auf Grund der Topologie des einkommenden Reizes, der an bestimmten 

H i rno r ten  ankommt, a l s  op t i sch  i d e n t i f i z i e r t .  Entsprechend i s t  d ies  m i t  a l l e n  

anderen Modal i täten, so auch m i t  den p rop r i  ozept i  ven Mustern der Bewegungsim- 

pulse. 

Wie kann i c h  aber opt ische Erfahrung und Bewegungsimpuls auf d i e  g le i che  Real i -  

t ä t  beziehen, wenn s i e  m i r  i n  den Sinnen n i c h t  mehr gegeben i s t ?  Das i s t  das, 

was e i n  Kind m i t  acht Monaten schon kann. Vor dem A l t e r  von acht Monaten z ieh t  

s i ch  e i n  Kind zwar schon e i n  Tuch vom Gesicht, aber es z i e h t  noch n i c h t  das 

Tuch von einem ihm vorher gezeigten Gegenstand seines Interesses, den i c h  h in-  

ge legt  habe. Das he iß t ,  i n  seinem sensor i  sch-motori schen System und den Prozes- 

sen der Rekonstrukt ion der rea len  Welt i s t  es n i c h t  so wei t ,  h i e r  b e r e i t s  e i n  

amodales Abb i ld  oder - wie Piaget sagt - e ine  Gegenstandsinvarianz geb i l de t  zu 

haben. Das he iß t ,  i n  der Übersetzung von Sensorik und Motor ik  müssen w i r  gerade 

das Entstehen der Gegenstandsinvarianzen annehmen, denn über d i e  motorischen 

Prozese - das wissen w i r  j a  von Anochin: der n ü t z l i c h e  Endeffekt  i s t  der Affe- 

r e n t a t o r  - e r f ä h r t  das Kind, ob seine Konstrukt ionen r e a l  und der Prax is  zu- 

gäng l ich  sind. 

Das Problem der Moda l i t ä t  und Amodal i tät  w i r d  be i  Leontjew i n  einem nachgelas- 

senen Aufsatz zur Psychologie des Abbildes a n d i s k u t i e r t  (1981 a). E in ige grund- 

legende Thesen daraus sind: Die Sinne, d i e  modal sind, d i e  s i n n l i c h  sind, ko- 

d ie ren  n i c h t  d i e  R e a l i t ä t ,  s i e  t ragen s i e  i n  s i ch  (wie übrigens auch d i e  Beweg- 

ungen, d i e  d i e  R e a l i t ä t  n i c h t  kodieren, sondern s i e  i n  s i c h  t ragen) .  Wir werden 

darauf noch zu sprechen kommen. 

Der Mensch l i e s t  n i c h t  aus den Sinnen d i e  R e a l i t ä t  ab, sondern m i t  den Sinnen. 

Das he iß t ,  d i e  Grenze der Wahrnehmung l i e g t  j ewe i l s  am Ende des Wahrnehmungs- 

Vorgangs bzw. Tät igkei tsvorgangs. Das he iß t ,  wenn w i r  etwas sehen, dann tas ten 

w i r  d i e  Konf igura t ion  m i t  den Augen ab; wenn w i r  etwas anfassen, dann tas ten 

w i r  d i e  Kon f i gu ra t i on  m i t  den Händen ab; nehmen w i r  e inen Schraubenzieher, ver- 

l a g e r t  s i ch  unser Gefühl an d i e  Steckkante des Schraubenziehers usw. ( vg l .  auch 

Leont jew 1979 . 
Das he iß t  - i c h  drücke es j e t z t  noch einmal ph i losoph isch m i t  Lek torsk i  j (1985) 

aus: "Die s i n n l i c h e  Form e x i s t i e r t  f ü r  das Subjekt vor  a l lem a l s  Mater ia l ,  i n  

dem s i c h  der gegenständliche I n h a l t  dem Subjekt p räsen t i e r t . "  ... "Das perzep- 

t i v e  Abb i ld  ermögl icht  i n  se iner  semantischen S t ruk tu r  auch das Erfassen der 
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Welt a l s  amodal, d. h. a l s  o b j e k t i v  und von unseren sensorischen Modal i tä ten 

unabhängig ex is t ie rend ' '  (S. 17). Das he iß t ,  aus der Übersetzung des Gegenstan- 

des i n  das sensorische Abb i ld  kann das Gehirn d i e  R e a l i t ä t  konstruieren, inso-  

f e r n  das sensorische Abb i ld  über d i e  Übersetzung i n  d i e  Einhei tssprache des ZNS 

d i e  W i r k l i c h k e i t  i n  s i ch  t r ä g t  und der rea f fe ren ten  K o n t r o l l e  über d i e  Handlung 

zugänglich i s t .  

Das g i l t  n a t ü r l i c h  n i c h t  nur f ü r  d i e  unmi t te lbar  gegenständliche Tä t i gke i t ,  

sondern es g i l t  auch f ü r  unseren sprachl ichen Verkehr; denn a l l  unsere sprach- 

l i chen  Prozesse bedürfen der modalen Transformat ion i n  e ine  uns zugängliche 

na tü r l i che  Sprache im opt isch-akust isch-kinästhet ischen Kanal. Opt isch inso-  

fern,  wenn w i r  etwas aufschreiben. Aber es g i b t  auch gesprochene Sprachen, d i e  

nur im  opt ischen Kanal wirksam sind, nämlich d i e  Gestensprachen der Gehörlosen. 

Da werden w i r  s o f o r t  h i l f l o s  und können d i e  Bedeutung, d i e  Amodalität, d i e  über 

d i e  Modal i tä t  t r a n s f e r i e r t  wird, n i c h t  entnehmen, da uns d i e  optisch-modale 

Transformation n i c h t  zugängl ich i s t .  Modale Transformat ion a l s  Basis amodaler 

Or ient ie rung g i l t  n i c h t  nur  i n  den Prozessen der äußeren Sprache, sondern auch 

im Ausbau der inneren Sprache, im  inneren Verkehr m i t  uns se lbs t .  Dieser innere  

Verkehr kann z. B. durch das Zusammenbrechen der modalen Grundlage der Sprache 

be i  Hirnverletzungen, be i  bestimmten Formen von Aphasie zusammenbrechen bzw. 

ges tö r t  sein. Also auch im  inneren Dia log m i t  uns se lber  über d i e  i nne re  Spra- 

che bedarf  es immer der modalen Transformierung des amodalen Inha l t s .  

Die Berücksichtigung dieses Zusamnenhangs i s t  deshalb so w icht ig ,  we i l  es i n  

der T ä t i g k e i t  um den Bewegungsmechanismus i n  der Moda l i t ä t  geht, der d i e  Trans- 
format ion i n  das Abb i ld  l e i s t e t .  Aber d i e  T ä t i g k e i t  i s t  n i c h t  das Abb i l d  

selbst ,  i s t  n i c h t  d i e  Bedeutung, i s t  n i c h t  das amodale Abbi ld.  Dies e r g i b t  un- 

sere we i te re  Klärung nach Se i ten  des Subjekts. 

Nach Sei ten des Objekts - i c h  z i t i e r e  L e k t o r s k i j  - s t e l l t  s i ch  das Problem wie 

f o l g t  dar: "Die vom Menschen geschaffenen gegenständlichen M i t t e l  t r e t e n  a l s  

ob jek t ive ,  außerhalb des gegebenen Individuums ex i s t i e rende  Ausdrucksformen 

kogn i t i ve r  Normen, Etalons und Objekthypothesen auf. Die Aneignung d iese r  Nor- 

men, d i e  soz ia len Ursprungs sind, durch das Indiv iduum ermögl ich t  es, daß s i e  

a l s  s t r u k t u r b i  ldende Komponenten der Erkenntnis f unk t i on ie ren "  (1985, S. 168). 

Und d ieser  Strukturbi ldungsprozeß l ä u f t  über verschiedene Etappen und kann von 

Mißverständnissen durchsetzt  sein, wie s i c h  d ies  am Be isp ie l  des Bedeutungsin- 

h a l t s  von Sprache verdeut l i chen l ä ß t .  I n  diesem F a l l e  i s t  es e ine Geschichte, 
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d i e  e i n e r  m i r  sehr gut bekannten Frau a l s  Kind pass ie r t  i s t .  Im Vaterunser lau- 

t e t  e i ne  S t e l l e :  "Und ve rg ib  uns unsre Schuld, wie w i r  vergeben unsern Schuldi- 

gern." Diese Frau war damals sechs Jahre a l t .  Und was bewegte im Jahre 1947 d i e  

Herzen a l l e r  Kinder? - Die Amerikaner, d i e  so k i nde r f reund l i ch  waren, Schokola- 

de und Chewing Gum aus te i l t en .  F o l g l i c h  wurde das Vaterunser m i t  fo lgender 

schwerwiegend veränderter I n t e r p r e t a t i o n  gesprochen: "Und verg ib  uns unsere 

Schuld, wie w i r  vergeben unsern Chewing Gum." 

S ie  sehen also, d i e  soz ia len Normen, Hypothesen, Etalons s ind  n i c h t  se lbs t re-  

dend, sondern müssen s innha f t  angeeignet werden. Das könnte man an anderen Ge- 

genständen d e u t l i c h  machen, am T ä t i g k e i t s b e g r i f f ,  über den w i r  h i e r  d i sku t i e -  

ren, am K a p i t a l b e g r i f f ,  am B e g r i f f  der Arbe i t ,  am B e g r i f f  des Sinns, am Emo- 

t i o n s b e g r i f f ,  und n a t ü r l i c h  auch an den Produkten der Produktion. Wenn man 

einmal weiß, wie e i n  Auto r e p a r i e r t  wird, dann weiß man es. Aber wenn man es 

n i c h t  weiß, macht man a l l e  Fehler,  d i e  mögl ich s ind. 

De ra r t i ge  Etalons bestehen n a t ü r l i c h  n i c h t  nur auf menschlichem Niveau. Dort 

bestehen s i e  vergegenständl icht  i n  Form der Sprache und der Ku l t u r  und der Pro- 

dukt ion.  S ie  bestehen auch auf t i e r i schem Niveau i n  Form von i n d i v i d u e l l  j e -  

wei 1s erworbenen, aber im  soz ia len Verkehr s tanda rd i s i e r t en  Artdialogen, d i e  z. 

B. dann zusammenbrechen, wenn Säugetiere i s o l i e r t  aufgewachsen s ind und i h r e  

eigenen Jungen n i c h t  aufz iehen können, we i l  s i e  es n i c h t  ge le rn t  haben. Diese 

Etalons bestehen aber e r s i c h t l i c h  vorher i n  Naturprozessen s tanda rd i s i e r t e r  

Form, etwa i n  Form der Schlüsselreize,  auf d i e  d i e  AAM (angeborene Auslöseme- 

chani smen 1 ansprechen. Wir haben a lso  h i e r  e i n  genere l les  Organi sationproblem 

im  Ve rhä l t n i s  Subjekt - T ä t i g k e i t  - Objekt vor l iegen.  Die Objektwel t  i s t  i n  

Form bestimmter Etalons f ü r  d i e  Subjekte o r g a n i s i e r t  und muß i n  d ieser  Organi- 

s a t i o n  be i  der Analyse von Systemen des Typs Subjekt  - T ä t i g k e i t  - Objekt r e -  

f l e k t i e r t  werden. Was L e k t o r s k i j  e rkenntn is theore t isch auf menschlichem Niveau 

bestimmt hat, e rwe is t  s i c h  stammesgeschichtl ich a l s  der Aufbau von Wahrneh- 

mungs- und Tät igke i tsprä ferenzen i n  ökologischen S i tua t ionen sowie a l s  bestimn- 

t e  Ver faßthe i t  der St ruk turen von ökologischen S i tua t ionen,  d i e  diese T ä t i g k e i t  

ermöglichen. Dieser Aspekt muß nach Se i ten  des Objektbereiches be rücks i ch t i g t  

und we i te r  g e k l ä r t  werden, damit w i r  n i c h t  dem B e g r i f f  T ä t i g k e i t  etwas zuschla- 

gen, was im  Objektbereich e x i s t i e r t .  

Nun a l so  zur T ä t i g k e i t .  I c h  habe versucht, d iese Kategor ie f ü r  mich so f ü r  h i e r  

und heute zu def in ie ren,  daß i c h  darunter fo lgendes verstehe: Unter T ä t i g k e i t  
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verstehe i c h  das Herausholen des Abbi lds der Welt im  System Subjekt  - T ä t i g k e i t  

- Objekt a l s  Medium der Se lbs torgan isa t ion  der Bewegungen des engagierten Sub- 

j e k t s  i n  der o b j e k t i v  rea len  Welt. 

M i t  "engagiertem Subjekt"  habe i c h  einen B e g r i f f  von Leont jew (1979) aufgenom- 

men, der n i c h t  nur von der gegenständlichen T ä t i g k e i t  sp r i ch t ,  sondern inuner 

zugleich von der Engag ier the i t ,  der Ger i ch te the i t ,  der Bedü r fn i sha f t i gke i t  der 

Tä t i gke i t .  I c h  werde diese D e f i n i t i o n  j e t z t  nacharbeiten. I c h  gehe dabei auf 

Leontjew ein, der uns h i e r  e ine große H i l f e  se in  w i rd .  

Kernpunkt der K r i t i k  Leontjews (1979) im  T ä t i g k e i t s k a p i t e l  i s t  das sogenannte 

Unmi t te lbarke i tspos tu la t ,  gegen das s i ch  j a  auch Roth und Maturana gewendet 

haben, daß nämlich e i n  i rgendwie gea r te te r  äußerer E in f l uß  unmi t te lbar  e ine  

bestimmte und nur diese und vorhersehbare Reaktion eines Subjekts hervorbr ingen 

könne, a lso  das k lass ische Schema von Reiz und Reaktion. Das Wesen dieses Un- 

m i t t e l ba rke i t spos tu la t s  w i r d  auch dadurch n i c h t  verändert, daß man i n te rven ie -  

rende Var iablen zwischen Reiz und Reaktion sch iebt  oder - so Leontjew - wie 

Rubinstein sagt, daß d i e  inneren Bedingungen d i e  äußeren brechen, wenn d i e  i n -  

neren Bedingungen nur im  Augenblick gemeint sind, wenn man s i ch  n i c h t  über d i e  

H i s t o r i z i t ä t  und Ger i ch te the i t  d ieser  inneren Bedingungen Rechenschaft ablegt.  

Leontjew (1979) nähert  s i ch  der Frage der Tä t i gke i t ,  indem e r  zunächst d i e  Ge- 

genständ l ichke i t  der T ä t i g k e i t  hervorhebt. Das i s t  deshalb w ich t ig ,  we i l  der 

psychische Gegenstand s i ch  damit a l s  sekundäre Folge des rea len  Gegenstandes 

erweist ,  obwohl e r  m i t  ihm n i c h t  i den t i sch  i s t .  An anderer S t e l l e  f ü h r t  Leont- 

jew aus, daß der Prozeß r e i c h h a l t i g e r  i s t  a l s  das Bewußtsein. Oder: I n  dem a l l -  

gemeinen Gesetz der Entwicklung der Tä t i gke i t ,  das e r  f ü r  a l l e  Entwicklungsstu- 

fen fo rmul ie r t ,  s p r i c h t  e r  davon, daß Abbi ldniveau und Tät igke i tsn iveau i n  der 

Entwicklung s t e t s  im  Widerspruch stehen. Nur im  Übergang zu e ine r  neuen Etappe 

f a l l e n  s i e  zusammen; d ieser  Widerspruch e n t f a l t e t  s i ch  dann s o f o r t  wieder, und 

d i e  T ä t i g k e i t  e n t e i l t  dem Abbi ld  (Leontjew 1973, S. 191). 

Wir können das zunächst so ausdrücken: Die Ger i ch te the i t  a l s  Kern der Se lbs tor -  

gan isa t ion  des Subjekts, d i e  Ger i ch te the i t  auf gattungsgemäße Lebenbedingungen 

be inha l t e t  e i ne rse i t s  e i n  Bedürfnis nach diesen Lebensbedingungen, muß aber 

anderersei ts s i ch  a i e  Gegenständl ichkei t  d ieser  Lebensbedingungen e r s t  zu eigen 

machen, s i e  konkre t is ie ren.  Also muß d i e  T ä t i g k e i t  immer über das hinauszielen, 

was be re i t s  Bedeutung hat, was zu eigen gemacht wurde. 
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Um den ganzen Prozeß zu begrei fen,  g r e i f e n  w i r  nochmals auf Anochins Abbildung 

zur S t ruk tu r  f u n k t i o n e l l e r  Systeme zurück (Abbildung 2, s. o. S. 46).  Die C- 
gemeine S t ruk tu r  phys io log ischer  E - und d iese ha t  Anochin (1967) h i e r  auf 

höchstem Niveau angesiedel t  - i s t  folgende: E in  Subjekt be f i nde t  s i ch  i n  e ine r  

Umgebung, von der es vom Objektbereich her Afferenzen e rhä l t .  Auf Grund dieser 

Afferenzen und der Gedächtnis- und Mo t i vs i t ua t i on  des Subjekts ( d i e  m i t  G und M 

i n d i z i e r t  s ind)  kommt es zur B i ldung e ine r  Vorauslöser integrat ion.  Das Subjekt 

be f i nde t  s i ch  a lso  s tänd ig  im  Austausch m i t  der Welt, auch wenn es n i c h t  prak- 

t i s c h  handel t .  

Aus diesen Afferenzen f ü h r t  e i ne  bestimmte zur Aus löser in tegra t ion  (Anlasser- 

A f fe renz) ,  s i e  veranlaßt das Subjekt zum Handeln. Es kommt zum Fä l l en  der Ent- 

scheidung bzw. zur Bi ldung des Handlungsziels, es kommt zur Herausbildung eines 
Handlungsprogramns - "Geben S ie  m i r  das Glas!" i n  diesem F a l l e  -, das kurzze i -  

t i g  gespeichert  w i r d  und damit auch g l e i c h z e i t i g  Handlungsakzeptor b l e i b t  oder 

Efferenzkopie,  wie das Hols t  und M i t t e l s t a e d t  (1969) später ausführen, b i s  d i e  

Handlung vol lzogen i s t  - und i n  diesem F a l l e  a l s  Resu l ta t  d ieser  T ä t i g k e i t  e r -  

r e i c h t  wurde, daß das Glas übergeben w i r d  oder der andere zumindest sagt: I ch  

ho le  das Glas. - I n  diesem F a l l e  e r l i s c h t  der Handlungsakzeptor. I c h  ersetze 

d iese Abbildung j e t z t  durch das veral lgemeinerte und von m i r  m o d i f i z i e r t e  Sche- 

ma d ieser  Prozesse (Abb. 6). Von den Inha l t en  her b l e i b t  es das Gleiche, es 

wurde h i e r  nur von dem Prozeß der Sprache abs t rah ie r t  und das Schema auf a l l e  

physiologischen Prozesse bezogen. 

I n  diesen Überlegungen von Anochin - so s t e l l t  d ies  Leontjew (1979, S. 87) f e s t  

- i s t  e ine  bestimmte "R ingst ruk tur "  der T ä t i g k e i t  festgehal ten. Es besteht eine 

b e s t i r n t e  Ausgangsafferenz, auf  deren Basis e ine Mot iv ierung entsteht,  e i n  

Hand1 ungsziel  a u f t r i t t ,  e i n  Handlungsprogramm aufgebaut wird.  Das i s t  der e rs te  

S c h r i t t ,  i n  dem auf den Ausgangsafferenzen aufgebaut wird.  Zweitens kommt es zu 

e f f e ren ten  Prozessen: S ie  re ichen vom Aufbau des Handlungsziels und der ge- 

samten e f f ek to r i schen  Programmierung b i s  zur Durchführung der Handlung. Und 

d r i t t e n s  e r f o l g t  e ine  Korrektur,  e ine  Bereicherung i n  der Handlung, denn d i e  

Kausa l i t ä t  der äußeren Welt tritt i n  Wechselwirkung zu den i n  den e f f e k t o r i -  

schen Prozessen r e a l i s i e r t e n  Absichten des Subjekts und r e a f f e r e n t i e r t  diesen 

Prozeß. Entweder g e l i n g t  d i e  Handlung, oder s i e  g e l i n g t  n i ch t .  Insofern  - sagt 

Leontjew - i s t  "primär der Gegenstand se lbs t  der A f fe ren ta to r "  (ebd. 1. Die 

hauptsächl iche Af ferent ie rung f i n d e t  durch d i e  Auseinandersetzung m i t  der äuße- 

ren  Welt s t a t t .  
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Daher i s t  es unabdingbar, von der  Kategor ie "gegenständliche Tät igke i t ' '  auszu- 

gehen und das Abb i ld  a l s  sekundär zur T ä t i g k e i t  zu setzen. A l l e s  andere i s t  

dann e i n  Ebenenproblem, e i n  Hierarchieproblem, das auf der Basis dieses a l l ge -  

meinen Modells zu untersuchen i s t .  Nun argument ier t  Leontjew wie f o l g t  (ebd., 

S. 88):  N ich t  nur d i e  gnostischen Prozesse verändern s i ch  i n  der Tä t i gke i t ,  

sondern auch d i e  Bedürfnisse und Emotionen. Und d ies  i s t  e ine sehr w ich t ige  

Dimension f ü r  ihn,  um d i e  Kategor ie T ä t i g k e i t  überhaupt de f i n i e ren  zu können. 

Zunächst: Im Zusammenfallen von Gegenstand und Bedürfnis ents teht  das, was Us- 

nadse "E ins te l lung"  bzw. "Ger i ch te the i t "  nennt (ebd., S 89). Diese E ins te l l ung  

bzw. Ger i ch te the i t  i s t  aber i n  der Leontjewschen Auffassung der r e a l e  E f f e k t  

des Zusammenfallens von Bedürfnis und Gegenstand, etwa i n  der Weise, wie das 

Kar1 Marx sagt, wenn e r  davon sp r i ch t ,  daß das Bedürfnis im Produkt der Tät ig -  

k e i t  e r l i s c h t .  Wenn das Bedürfnis im  Produkt der T ä t i g k e i t  e r l i s c h t ,  b l e i b t  

aber g l e i c h z e i t i g  d i e  Ger i ch te the i t  des Bedürfnisses f ü r  eine neue S i t ua t i on  

der T ä t i g k e i t  e rha l t en  bzw. ents teht .  Wir könnten sagen: Durch den Zustand der 

emotionalen Bekräf t igung, durch den e r fo lg re i chen  Abschluß der Handlung verwan- 

de ln  s i ch  d i e  Bedürfnisse und es entstehen neue Einstel lungen. 

Das he iß t ,  das Bedürfnis w i r d  damit h i s t o r i s i e r t  und bekommt eine jewei ls  neue 

Ger i ch te the i t  auf  Grund der Rea l is ie rung des j e  vorher igen Bedürfnisses, das 

s i ch  auf d i e  Außenwelt r i c h t e t e .  Die Bedürfnisse drücken d i e  Geschichte der 

gegenständlichen T ä t i g k e i t  aus, d i e  Engagierthei t ,  obwohl s i e  i h ren  Gegenstand 

n i c h t  schar f  umrissen haben, sondern immer der Mögl ichke i t  nach, d i e  noch Wirk- 

l i c h k e i t  werden muß. Es g i b t  a l so  n i ch t ,  wie Peter K e i l e r  (1985) d ies  i n  pole- 

mischer Weise behauptet, e ine  Geis terwel t  von Bedürfnissen, d i e  Leontjew insze- 

n i e r t ,  sondern Leontjew entscheidet h i e r  exakt d i e  Vergangenheit der psych- 

i schen Prozesse von der ( f  1 ießenden) Gegenwart. Und i n  der ( f  1 ießenden) Gegen- 

wart  r e a l i s i e r t  s i ch  d i e  Verbindung von Gegenstand und Bedürfnis i n  anderer 

Weise. S ie  r e a l i s i e r t  s i ch  über d i e  Tä t i gke i t ,  indem der Gegenstand zum eigent-  

l i c h e n  Mot iv  der T ä t i g k e i t  w i rd .  Diesen Zusammenhang wol len w i r  uns m i t  der 

nächsten Abbildung (Abb. 7)  verdeut l ichen. 

W i r  sehen, daß es auf Grund der emotionalen und v o l i t i v e n  Bewertung und der 

Gesamtger ichtethei t ,  d i e  s i c h  auf menschlichem Niveau j ewe i l s  auf d i e  S i t ua t i on  

bezogen im Anspruchsniveau ausdrückt, zur T ä t i g k e i t  kommt, d i e  über das Mot iv 

m i t  dem Gegenstand verknüpf t  i s t .  Das Mot iv  ersche in t  a l s  der psychologische 

Gegenstand der Tä t i gke i t ,  a l s  das, was i n  der T ä t i g k e i t  durch d i e  Veränderun- 
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gen, d i e  m i t  dem rea len  Gegenstand s i ch  vo l l z i ehen  werden, das Bedürfnis be- 

f r i e d i g t .  I c h  f o l g e  i nso fe rn  den Def in i t ionen,  wie s i e  auch i n  der Großen Sow- 

je t ischen Enzyklopädie zur T ä t i g k e i t  gegeben wurden. 

Aber diese Mot ivse i te  der T ä t i g k e i t  kann s i ch  nur i n  der Form von Handlungen 

organis ieren. Denn da d i e  T ä t i g k e i t  gegenständl ich i s t ,  i s t  s i e  jewei 1s n i c h t  

nur auf d i e  bedür fn is rea l is ie renden Se i ten  des Gegenstandes i n  der Welt ger ich-  

t e t ,  sondern immer g l e i c h z e i t i g  auf d i e  gegenständliche, auf d i e  o b j e k t i v e  Sei- 

te .  Deshalb tritt d i e  T ä t i g k e i t  immer nur i n  der Form von Handlungen auf, d i e  

p r i n z i p i e l l  z i e l  bezogen sind. 

Abbi ldunq 7: Die Entstehung des dominierenden Mot ivs der T ä t i g k e i t  

I 
i bedürfnisrele. - - - - - - - - - - - 
I vante Eigen- emotionale 

und volitive Mi 

Anspmcix. Bewenuy -* Fb\: ) 
mungs- (AI.=W.B) 

I genschaften des 
I Gegenstands 
1 (Ziele) M. I (Bedingungen) - - - - - - - - - - 
I 
I 

M: Motiv; Md: dominierendes Motiv; W: Wille; B: Bedürfnisse (W + B = 1); 
A I,: erwartete Informationsdifferenz 

Für Leontjew (1979) b e i n h a l t e t  T ä t i g k e i t  a l so  d i e  Vermi t t lung von Subjekt  und 

Objekt i n  der Form der Ger i ch te the i t  auf  bedür fn i  s r e l  evante Gegenständl ichkei t .  

Und d i e  Form der Vermit t lung, d i e  m i t  d ieser  Ebene zusammenfällt, aber zug le ich  

unterhalb d ieser  Ebene s i c h  o rgan i s i e r t ,  d i e  s i c h  auf d i e  ob jek t i ven  Bedingun- 

gen der äußeren Welt bezieht,  w i r d  a l s  Handlung h iervon unterschieden. Er 

sp r i ch t  davon, daß auf t i e r i schem Niveau s i ch  d i e  Beziehungen zwischen Tät ig -  

k e i t  und Handlung v i e l f ä l t i g  lockern  können, aber e r s t  auf menschlichem Niveau 

vermögen s i ch  beide v o l l  s tänd ig  zu trennen. 
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Wir haben damit e ine  wesent l iche Bestimnung von T ä t i g k e i t  herausgearbeitet, d i e  

es uns möglich macht, den Bewegungsprozeß der T ä t i g k e i t  zu begreifen. Die - 
t i g k e i t  e x i s t i e r t  auf  der  Basis der Ger i ch te the i t ,  auf  der Basis der i n s  Kör- 

p e r s e l b s t b i l d  eingetragenen Bedürfnisse, d i e  j e  im  Augenblick immer e ine r  E- 
t i o n a l e n  Bewertung unter l iegen,  i n  der s i ch  das dominierende = durchsetzt .  

Dies bedeutet: Der mögliche Gegenstand e ine r  T ä t i g k e i t  w i r d  zum rea len  Gegen- 

stand, es w i r d  w i r k l i c h  i n  den Prozeß der T ä t i g k e i t  e ingetreten. Damit der Ge- 

genstand der T ä t i g k e i t  s i c h  so r e a l  i sieren kann, daß das Bedürfnis b e f r i e d i g t  

wird, ver1 angt d ies  aber, d i e  ob jektbezogene Se i t e  dieses Gegenstandes zu be- 

achten, ver langt ,  d iesen Gegenstand i n  e ine r  Handlung oder i n  e ine r  Ket te  von 

Handlungen z i e l g e r i c h t e t  zu bearbei ten und zu verändern (bzw. s i ch  im Verhäl t -  

n i s  zum Gegenstand zu verändern). 

I n  d ieser  z i e l g e r i c h t e t e n  Bearbeitung - oder dem z ie lge r i ch te ten  Umgang m i t  dem 

Gegenstand i n  e ine r  Ke t te  von Handlungen - e r fo lgen  g l e i c h z e i t i g  A k t i v i t ä t s f o r -  

men unterha lb  d ieser  Ebene i n  au toma t i s i e r t e r  Form, d i e  Leontjew a l s  Operatio- 

nen kennzeichnet, d i e  s i ch  sowohl auf den adäquaten Bezug zu den Bedingungen - 
wie auf  d i e  adäquate Folge der M i t t e l  beziehen. 

Bei uns se lbs t  können w i r  folgendes beobachten: Eine automat is ie r te  Handlung 

auf der Ebene von Operationen - etwa Schreiben - w i r d  z. B. i n  dem Moment 

durchbrochen, wo w i r  e inen B r i e f  an jemanden schreiben und p l ö t z l i c h  f e s t s t e l -  

len, daß w i r  n i c h t  schön geschrieben haben, und anfangen neu zu schreiben. I n  

dem Moment w i r d  d i e  auf der Ebene der Operationen automat is ie r te  Hand1 ung wie- 

der e n t f a l t e t .  Das z e i g t  aber, daß zuvor unsere Kontrollhandlungen n i c h t  adä- 

quat ausgebi ldet  waren und M i t t e l  und Bedingungen n i c h t  h inreichend kon t ro l -  

l i e r t  waren (Aufmerksamkeit), so daß d ieser  Widerspruch au f t re ten  konnte. 

Das he iß t ,  d i e  T ä t i g k e i t s d e f i n i t i o n  von Leontjew - und das möchte i c h  ausdrück- 

l i c h  f es tha l t en ,  we i l  das meistens mißverstanden w i r d  - i s t  e ine  doppelte. Sie 

i s t  e i n e r s e i t s  e ine v e r t i k a l e  und andererse i ts  e ine  hierarchische, d i e  unter-  

ha lb  der Ebene von T ä t i g k e i t  m i t  dem Handlungs- und Operat ionsbegr i f f  a rbe i t e t ,  

wobei auf menschlichem Niveau Handlungen den Gebrauch soz ia le r  M i t t e l  bzw. de- 

ren  H e r s t e l l  ung beinhal ten.  H ierarch isch s ind  darunter d i e  Operationen angeord- 

net,  d i e  se lbs t  h i s t o r i s c h  aus Handlungen entstanden sind. 

Leont jew verknüpf t  an e i n e r  anderen S t e l l e  d iese Überlegungen m i t  dem Abbi ldbe- 

g r i f f :  Die T ä t i g k e i t  r e i c h t ,  wie z i t i e r t ,  we i t e r  a l s  das Abbild; der Prozeß i s t  

r e i c h h a l t i g e r  a l s  das Bewußtsein. Was i s t  aber das Abbi ld? Das Abb i ld  i s t  e i n -  

e r s e i t s  dem Gegenstand e i n  Abb i ld  und andererse i ts  - so Leontjew - e i n  System 
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von Operationen. Was beides v e r m i t t e l t ,  a lso  i n  beidem en tha l t en  i s t ,  i s t  d i e  

Bedeutung ( vg l .  Jantzen 1986 b) .  - Soweit Leontjew. 

4. Die modale Se i t e  der T ä t i g k e i t :  Der Bewegungsprozeß 

Wenn unsere b isher igen Überlegungen stimmen, dann müssen s i c h  entsprechende 

Strukturen i n  den elementaren und ers ten Prozessen der gegenständlichen und 

ger ich te ten T ä t i g k e i t  zeigen, d i e  zu f i nden  sind, nämlich i n  der körper l i chen 

Bewegung, und dann muß dieses Problem auch aus fo r tgesch r i t t enen  Ansätzen der 

Bewegungsphysiologie model l ie rbar  und i n  g le i che r  Weise d a r s t e l l b a r  sein. 

Das i s t  i n  der Tat möglich. Und von da aus i s t  es überhaupt ke ine Nebensache, 

wenn w i r  uns an d ieser  S te l l e ,  um unseren T ä t i g k e i t s b e g r i f f  zu präz is ie ren,  nun 

auf Bernsteins "Bewegungsphysiologie" (1987) beziehen. H ier  e rha l t en  w i r  von 

der Naturwissenschaft und von der Theorie der Se lbs torgan isa t ion  - i c h  werde 

zeigen, daß Bernstein sehr wohl dahin zu rechnen i s t  - noch einmal e i n  I n s t r u -  

mentarium, um unseren T ä t i g k e i t s b e g r i f f  auf  a l l e n  Ebenen genauer zu fassen und 

zu def in ie ren.  Da d i e  "Bewegungsphysiologie" i n  der 2 .  Auflage neu erschienen 

und daher gut zugänglich i s t ,  kann i c h  mich ganz kurz  fassen. V i e l l e i c h t  ver-  

fo lgen Sie daneben das schon d a r g e s t e l l t e  Modell von Anochin, denn v i e l e s  i s t  

un ter  Verwendung dieses Model ls schne l le r  zu begrei fen.  

Das Modell von Bernstein, das f ü r  a l l e  motorischen Akte g i l t  - i c h  denke, dar-  

über hinaus kann man es aber auch f ü r  a l l e  ge i s t i gen  Akte im  inneren soz ia len 

Verkehr anwenden, i n  der inneren Bewegung, das werde i c h  später i n  der Vor le-  

sung noch da rs te l l en  - baut, i n  der Zusammenfassung der Herausgeber (Pickenhain 

und Schnabel 1987) da rges te l l t ,  i n  f ü n f  S c h r i t t e n  auf:  

1. Z i e l f u n k t i o n  und Regula t iv  der motorischen Handlung i s t  das Handlungsziel. 

Dieser Aspekt sch lägt  s i c h  be i  Anochin U. a. i n  der D i a l e k t i k  von Handlungspro- 

gramn und Handlungsakzeptor nieder.  

2 .  Ausgehend vom Handlungsziel und von der Analyse des Bewegungsprogramms, er -  

f o l g t  d i e  "Vorwegnahme des e r fo rde r l i chen  Künft igen".  Das bedeutet, d i e  voraus- 

e i  1 ende Widerspiegel ung und der Übergang aus der f 1 ießenden Gegenwart i n  Form 

der Model l ierung des Künf t igen e r fo lgen  über das k o n s t r u i e r t e  Handlungspro- 

gramn. 

3. Die sensorische Informationsaufnahme und -verarbei  tung i s t  une r l  äßl i che  

Grundlage f ü r  d i e  ständige Regelung des Bewegungsverlaufs und des motorischen 

Lernens. Auch d ies  f i nden  w i r  be i  Anochin. Über d i e  rück läu f i gen  Afferenzen, 
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d i e  s tänd ig  das Ergebnis der Handlung s igna l i s i e ren ,  w i rd  d i e  Bewegung k o r r i -  

g i e r t .  

4. Das motorische Lernen besteht weniger im Ausbilden unveränder l icher Beweg- 

ungsprogramne a l s  v ie lmehr im Ausbilden von "Korrekturen". Das g i l t  auch f ü r  

d i e  T ä t i g k e i t .  Die T ä t i g k e i t  besteht sehr v i e l  weniger im  Ausbilden von fes ten 

Programmen (oder jenen s ta r ren  Schemata, auf  d i e  i c h  m i t  Gorbatschow verwiesen 

habe), a l s  im  Ausbilden von Korrekturen. An anderer S t e l l e  sagt auch Bernstein, 

daß der Bewegungsakt e i n  f u n k t i o n e l l e s  System i s t .  

5. E in  we i t e re r  w i ch t i ge r  Aspekt bez ieht  s i c h  unmi t te lbar  auf unsere bisher igen 

Überlegungen: Berns te in  unterscheidet einen inneren Regelkreis, das i s t  d i e  

k i näs the t i sche  bzw. p rop r i ozep t i ve  S e n s i b i l i t ä t ,  a l so  d i e  Rückmeldung, d i e  über 

d i e  Knochen-, Gelenk- und Muskelrezeptoren komnt , und einen äußeren (exterozep- 

t i v e n )  Regelkreis, der vorwiegend zusä tz l i ch  über d i e  opt ische Wahrnehmung er -  

f o l g t  . Innerer  Regelkreis und äußerer Regelkreis s i nd  f ü r  d i e  Fe i  nregul  ierung 

un te rsch ied l i ch  e i n g e s t e l l t  und geeignet. I n  der Regel e r f o l g t  im Lernprozeß 

e ine  Umschaltung, Bewegung, Steuerung und Regelung auf das am besten geeignete 

Korrekturniveau, das he iß t  zumeist i n  wesent l ichen Te i l en  auf d i e  Führung des 

" inneren Regel kreises".  Das können w i r  auch anders sagen: Der innere  Regel k r e i s  

i s t  n i c h t s  anderes a l s  das, was w i r  schon Kö rpe rse lbs tb i l d  genannt haben. Und 

d i e  Form des Übergangs vom äußeren i n  den inneren Regel k r e i s  i s t  d i e  Form des 

Übergangs von Hand1 ungen zu Operationen oder von i n  der T ä t i g k e i t  erfahrenen 

Verhäl tn issen zu angeeigneten Bedeutungen. Dies s i nd  nämlich d i e  Operationen. 

Zur Bewegungsdynamik hat  Berns te in  e i n i g e  in teressante  Auffassungen, d i e  w i r  

genauso auf  d i e  Entwicklung der Begriffsdynami k verwenden können, wenn w i r  den 

T ä t i g k e i t s b e g r i f f  f ü r  uns sauber herausarbeiten. 

Berns te in  geht i n  der Ontogenese, i n  der Aktualgenese eines neuen Bewegungspro- 

zesses, aber auch im  Altersabbau von d r e i  Stufen der Dynamik aus. Die e rs te  

Stu fe  der Dynamik i s t ,  daß e ine Bewegung das e r s t e  Mal be i  Sperrung a l l e r  ü b r i -  

gen Fre ihe i tsgrade ge l i ng t .  A l lmähl ich  - i n  der zweiten Stu fe  werden diese 

F re ihe i t sg rade  Stück f ü r  Stück ge locker t .  I n  der d r i t t e n  Stu fe  w i rd  der Beweg- 

ungsablauf dynamisiert .  

Das kann s i ch  be i  Erschwerungen der Bewegungen auch rückwirkend zeigen. Etwa 

beim Joggen: Da i s t  mein Bewegungsablauf unterdessen dynamisiert .  Wenn i c h  im 

Winter abends laufe,  d. h. ohne opt ische Kon t ro l l e ,  und i c h  damit rechnen muß, 

daß G l a t t e i s  i s t ,  s i nd  e i n i g e  Fre ihe i tsgrade gesperr t .  I c h  kann dann n i c h t  mehr 

so l ocke r  und dynamisch laufen. Und wenn i c h  m i r  e ine  Blase am Fuß gelaufen 
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habe, muß i c h  nahezu a l l e  Fre ihe i tsgrade sperren, um we i te r l au fen  zu können. I n  

diesem F a l l  f i n d e t  e ine temporäre I n v o l u t i o n  des Bewegungsmusters s t a t t .  

Ähnl ich i s t  das m i t  der Begr i f fsdynamik.  I n  dem Moment, wo w i r  e r s tma l i g  einen 

neuen B e g r i f f  erhaschen und fes tha l t en ,  müssen w i r  a l l e  übr igen Fre ihe i tsgrade 

sperren und können n i c h t  das gesamte System der B e g r i f f e  durcharbei ten.  Allmäh- 

l i c h  l o c k e r t  s i ch  dieses Festhal ten,  d i e  anderen B e g r i f f e  werden i n  Wechselver- 

hä l t n i sse  gesetzt, und s c h l i e ß l i c h  e r f o l g t ,  wenn a l l e s  k lappt ,  e i n  dynamischer 

Umgang m i t  den Begr i f fen .  

Das heißt ,  i n  der T ä t i g k e i t  werden bestimmte T e i l e  der T ä t i g k e i t  aus der Gegen- 

wart i n  d i e  Vergangenheit des Systems übertragen, d.h. i n s  Körperse lbs tb i ld ,  

und s ind a l s  Operationen präsent. Die Bewegung kann somit a l s  Ausdruck f u n k t i o -  

n e l l e r  Organbildung be t rach te t  werden. Auf der Basis der im  Ko rpe rse lbs tb i l d  

eingetragenen Operationen werden Modelle des Künf t igen r e a l i s i e r t  und n i c h t  

metrisch, sondern topo log isch o rgan i s i e r t .  Als Be i sp ie l  f ü r  topologische Orga- 

n i s a t i o n  kann der fo lgende Sachverhalt dienen: Wenn jemand e ine U n t e r s c h r i f t  

v o l l z i e h t  m i t  der rechten Hand, m i t  der l i n k e n  Hand, groß, k l e i n ,  e inen P inse l  

i n  den Mund nimmt, i rgende in  Schreibwerkzeug an den Fuß klemnt, h i n t e r  dem Rük- 

ken schre ib t  - es b l e i b t  immer d i e  eigene Un te rsch r i f t ,  obwohl s i e  j ewe i l s  e ine  

ganz andere Me t r i k  hat und über andere Organe vol lzogen wird. S ie  i s t  a l so  t o -  

pologisch gespeichert und damit a l s  B e g r i f f ,  (der  über d i e  s i t u a t i o n s s p e z i f i -  

sche Real is ierung e f f e k t o r i s c h e r  Programme auf der Basis des Körperse lbs tb i ldes  

Stufe f ü r  S tu fe  r e a l i s i e r t  w i rd ) .  Die Bewegung i s t  aber niemals v o l l s t ä n d i g  

durch den e f fek tor ischen Prozeß determin ier t ;  denn keine unserer Un te rsch r i f t en  

i s t  jemals v ö l l i g  i den t i sch  m i t  e i n e r  anderen. S ie  ähne l t  i h r  vom Gestaltphäno- 

men her und ents teht  i n  der Wechselwirkung zwischen Entwurf und r e a l e r  Welt. So 

haben Computer Schwierigkeiten, z. B. B l ä t t e r  von Bäumen auseinanderzuhalten, 

d i e  w i r  ohne weiteres s o r t i e r e n  können. W i r  nehmen allgemeine Gestaltmerkmale 

wahr; e r s i c h t l i c h  g i b t  es aber zug le ich  k o n t i n u i e r l i c h e  Übergänge. Tä t i gke i t s -  

vorgänge unter l iegen damit i n  ihrem Bewegungsvollzug n i c h t  nur e ine r  Determina- 

t i o n  durch e f f ek to r i sche  Prozesse, sondern werden s tänd ig  p o s i t i v  rückgekoppel t  

auf d i e  Bedingungen der Pe r i phe r i e  und damit auf  d i e  r e a l e  Welt. 

I n  e in igen seiner l e t z t e n  Arbeiten, d i e  am Schluß dieses Sammelbandes stehen, 

äußert s i ch  Berns te in  noch einmal i n  sehr i n te ressan te r  Weise zum Zusammenhang 

von Bewegungsphysiologie und Selbstorganisat ion,  und das sch l i eß t  den Bogen zu 

dem, was w i r  i n  der l e t z t e n  Vorlesung behandelt haben: "Das Modell der Zukunft 
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zwingt uns zu der Annahme, daß im  Gehirn e ine E i n h e i t  von Gegensätzen oder For- 

men der wahrgenommenen Welt ex i s t i e ren :  e i n  Model 1 des Vergangenen und Gegen- 

wär t igen (das h a t t e  i c h  a l s  Kö rpe rse lbs tb i l d  gekennzeichnet - W. J.) oder des 

Gewordenen und e i n  Modell des Künf t igen (das immer wieder auf d i e  Umwelt bezo- 

gen und im  B i l d  der Umwelt auf  der Basis des Körperse lbs tb i ldes  entwicke l t ,  

r e a l i s i e r t  w i r d  - W. J.). Das l e t z t e r e  wandelt s i c h  s tänd ig  i n  das e rs te re  um. 

S ie  unterscheiden s i ch  vor a l lem dadurch voneinander, daß das e r s t e r e  Modell 

e i ndeu t i g  bestimmt i s t  (was i c h  m i t  der eindeut igen Bestimmtheit der Geronnen- 

h e i t  der psychischen Prozesse i n  der Vergagenheit b i s  i n  d i e  Gegenwart h i ne in  

b e r e i t s  behandelt habe - W. J.), während s i ch  das zweite nur auf Ext rapo la t io -  

nen m i t  einem gewissen Wahrscheinl ichkei tsgrad s tü tzen kann." (Bernstein 1975, 

S. 188). 

Berns te in  vermutet, daß das e r s t e r e  Modell, das f ü r  d i e  Vergangenheit und Ge- 

genwart, dem h in te ren  T e i l  der  Großhirnhemisphären entspr ich t ,  das zweite f ü r  

d i e  Zukunft, dem vorderen T e i l .  

Berns te in  geht f e rne r  davon aus, daß d ieser  gesamte Prozeß e i n  negentroper B- 
zeß i s t ,  a lso  e i n  Prozeß der Ungleichgewicht durch Organisat ion mehrt. Das geht 

n a t ü r l i c h  nur durch Esport  von Ent rop ie  i n  d i e  Umgebung, a lso  durch Abbau von 

geordneten Strukturen. Und sch l i eß l i ch :  "Die Reaktion des Organismus und seiner 

höchsten Steuerungssysteme besteht n i c h t  i n  der Handlung, sondern im Fä l l en  der 

Entscheidung über d i e  Handlung" (ebd., S. 206). Dabei s i nd  zwei Haupteigen- 

schaften des Organismus fes t zus te l l en :  Erstens, der Organismus bewahrt Systemi- 

d e n t i t ä t  i n  s i ch  - das i s t ,  was d i e  Selbstorganisat ionstheoret iker m i t  "Autono- 

mie" meinen -, und zweitens, der Organismus i s t  au f  a l l e n  Stufen und Etappen 

se iner  Existenz ununterbrochen i n  ge r i ch te ten  Veränderungen b e g r i f f e n  (d ies  

e n t s p r i c h t  dem B e g r i f f  der Autopoiese) . "Dabei z i e l t  der Organismus n i c h t  auf 

d i e  Erhal tung eines Zustandes oder e ine r  Homöostase, sondern auf d i e  Weiterent- 

wicklung i n  Richtung des artgemäßen Entwicklungs- und Selbsterhal tungspro- 

gramms." (ebd., S. 209). 

Wir haben a lso  von der marx is t ischen (Bewegungs- )Physiol  og ie  - und d o r t  entwi k-  

k e l t  lange, bevor d i e  Se lbs torgan isat ionstheoret iker  auf dieses Problem gesto- 

ßen s i n d  - n i c h t  nur von Bernstein,  sondern auch von Anochin -, eine Lösung 

vor l iegen, d i e  i n  der Verf lechtung von Vergangenheit und Zukunft das Tät ig -  

ke i tsprob lem ebenso wie das Abbildproblem, a l so  das Problem der psychischen 

Widerspiegelung genauer ana lys ierbar  macht. 
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5. Zusammenfassung - 

Da w i r  von vornherein Prozesse des Psychischen n i c h t  b loß am Indiv iduum auf 
a l l e n  Lebensniveaus untersuchen, sondern imner i m  System Subjekt  - T ä t i g k e i t  
Objekt, war es e r fo rde r l i ch ,  das vermi t te lnde G l i ed  " T ä t i g k e i t "  genauer zu be- 
stimmen. 
Bei der Bestimmung dieses vermi t te lnden Gl iedes "Tä t i gke i t "  s i nd  w i r  auf  e ine  
Reihe von Problemen gestoßen; denn häu f i g  w i r d  von uns dieses Schema Subjekt  - 
T ä t i g k e i t  - Objekt so gedacht, daß d i e  T ä t i g k e i t  a l s  etwas Selbständiges und 
neben der S u b j e k t i v i t ä t  Stehendes m y s t i f i z i e r t  w i rd .  
Um aber das herauszuarbeiten, was T ä t i g k e i t  i s t ,  bedu r f t e  es e i n i g e r  Sch r i t t e .  
Zunächst einmal wurde dargelegt,  un te r  welchen Umständen der T ä t i g k e i t s b e g r i f f  
i n  der Phi losophie zu einem wicht igen Problem wurde. Dies geschah m i t  dem Auf- 
kommen der bürger l i chen Gese l lschaf t  und der Ref lex ion der Philosophen über d i e  
rea len Gestaltungsmöglichkeiten der Menschen i n  d ieser  Gese l lschaf t .  I c h  b i n  
darauf eingegangen, welche Grundprobleme noch i n  d ieser  k lassischen ph i losoph i -  
schen Auffassung von T ä t i g k e i t  l iegen, und habe dann zwei marx is t ische ph i loso-  
phische De f i n i t i onen  v o r g e s t e l l t ,  zum einen d i e  von Eichhorn aus dem "Phi loso- 
phischen Wörterbuch" von Klaus und Buhr (19851, und zum anderen d i e  aus der 
Großen Sowjetischen Enzyklopädie. Beide wiesen bestimmte Schwächen und t yp i sche  
Fehler auf.  
Der e ine typ ische Feh ler  im  marx is t ischen Umgang m i t  dem T ä t i g k e i t s b e g r i f f  i s t  
es, daß das übe r i nd i v i due l l e  Subjekt  das e i g e n t l i c h e  Subjekt w i r d  (so be i  Eich- 
horn).  Der zweite Feh ler  (so i n  der Großen Sowjetischen Enzyklopädie) z e i g t  
s i ch  dor t ,  so zwar sehr genau vom Marxschen A r b e i t s b e g r i f f  und den Ergebnissen 
der sowjetischen T ä t i g k e i t s t h e o r i e  ausgegangen wird,  aber T ä t i g k e i t  g l e i c h  Ar- 
b e i t  gesetzt  w i r d  und damit jedes Spezif ikum f e h l t ,  d i e  K o n t i n u i t ä t  der Tät ig -  
k e i t  i n  der Lebensgeschichte der Ind iv iduen wie i n  der Evo lu t i on  überhaupt zu 
bestimmen. Wenn w i r  a l l e  B e g r i f f e  auf menschlichem Niveau neu zu d e f i n i e r e n  
versuchen, dann begehen w i r  d i e  g le i che  M y s t i f i z i e r u n g  wie f r ühe r  d i e  Theolo- 
gen: Das e igen t l i che  Leben fäng t  e r s t  m i t  dem Menschen an. W i r  brauchen e ine  
gewisse Kon t i nu i t ä t  von Begr i f fen ,  d i e  auf a l l e n  Niveaus des Lebendigen Prozes- 
se beschreibbar machen. 

Nach Offenlegung d ieser  beiden Probleme b i n  i c h  dann i n  d i e  Diskussion einge- 
t r e ten :  Was i s t  e i g e n t l i c h  T ä t i g k e i t ?  Dazu mußten nach Se i ten  des Systems Sub- 
jek t -Tät igke i t -Ob jek t  wie nach Se i ten  des Objekts e i n i g e  we i te re  Vorklärungen 
vorgenommen werden. I c h  habe hervorgehoben, daß d i e  T ä t i g k e i t  e ine  modale Ver- 
mi t t l  ung von amodalen Sachverhalten r e a l i s i e r t .  
Was he iß t  h i e r  amodal? Amodal h e i ß t  e r s t  einmal n i c h t  s i n n l i c h  erfaßbar, meint  
d i e  Bedeutung eines Gegenstandes, d i e  h i n t e r  se iner  s i nn l i chen  Oberfläche 
l i e g t .  Solche Bedeutungsstrukturen müssen auf a l l e n  Niveaus der Mater ie  syste- 
matisch e r faß t  sein. Das he iß t ,  T ä t i g k e i t  v e r m i t t e l t  zwischen Subjekt  und Ob- 
j e k t  i n  einem amodal-modal-amodalen Ubergang. Das h a t t e  i c h  un te r  Bezug auf 
Leontjew, aber insbesondere auch un te r  Bezug auf L e k t o r s k i j s  Buch über "Subjekt 
- Objekt - Erkenntnis" herauszuarbei ten versucht. 
Weiterhin habe i c h  betont:  Nach Se i ten  des Objektbereichs h i n  s i nd  es n i c h t  
be l i eb ige  Umwelten, sondern lebensbedeutsame Umwelten, i n  denen d i e  Objekte 
bestimmte lebensbedeutsame St ruk turen f ü r  d i e  Subjekte da rs te l l en .  Auf 
menschlichem Niveau geht Lek to rsk i  j davon aus, daß soz ia le  Beg r i f f e ,  a l so  d i e  
Ergebnisse der Produktion, Etalons sind, m i t t e l s  derer d i e  Entwicklungsprozesse 
der Ind iv iduen o r g a n i s i e r t  und r e a l i s i e r t  werden. D ie  Ind iv iduen verfügen über 
gattungsgeschicht l iche, angeborene Urb i l de r .  Das s ind  d i e  erbkoord inat iven Ver- 
knüpfungen m i t  der Umwelt i n  Form der angeborenen Auslösemechanismen, d i e  im  
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soz ia len Verkehr von der Geburt an zunehmend über soz ia l  s tanda rd i s i e r t e  Ver- 
kehrsformen m i t  Bedingungen der Außenwelt verknüpf t  werden, innerha lb  derer 
Gegenstandsbedeutungen, e i n  eigenes Körperse lbs tb i ld ,  e i n  I ch -B i l d  und e i n  re -  
f l e x i v e s  I ch -B i l d  entstehen. H ierauf  werden w i r  noch genauer und v e r t i e f t e r  zu 
sprechen kommen. 
Die Annahme, daß d i e  äußere Welt i n  Form von Etalons, d i e  d i e  T ä t i g k e i t  gat- 
t ungsspez i f i  sch organis ieren, aufgebaut i s t ,  l ä ß t  s i c h  aber auf a l l e  Niveaus i n  
der Naturgeschichte der psychischen Prozesse anwenden. Denn auch be i  elementa- 
ren  Organismen f i nden  w i r  i n  Form der gattungsspezi f ischen Schlüsselreize äuße- 
r e  Konstel lat ionen, d i e  d i e  Wirkung von Etalons haben, a lso  d i e  T ä t i g k e i t  i n  
e i n e r  bestimmten und d i e  Reproduktion der Gattung sichernden Weise organ is ie -  
ren. Das he iß t ,  d i e  äußere Welt i s t  n i c h t  sub jek t -neut ra l ,  sondern s i e  i s t  i n  
bestimmten Bereichen subjektbezogen, hat  gattungsspezi f ische Bedeutung. 

E r s t  dann b i n  i c h  zum Tät igke i tsprob lem übergegangen. T ä t i g k e i t  können w i r  ver- 
stehen a l s  das Herausholen des Abbi lds der Welt im  System Subjek t -Tät igke i t -  
Objekt, a l s  Medium der Se lbs torgan isa t ion  der ger ich te ten Bewegung des enga- 
g i e r t e n  Subjekts i n  der o b j e k t i v  rea len  Welt. Das he iß t ,  T ä t i g k e i t  i s t  n i c h t  
etwas Add i t i ves .  Die T ä t i g k e i t  a l s  ganzhe i t l i che Lebenseinheit des k ö r p e r l i -  
chen, ma te r i e l l en  Subjekts w i r d  n i c h t  vom Subjekt  ausgeführt, sondern d i e  - 
t i  k e i t  i s t  d i e  Existenzweise des Subjekts. 
h e a - a s  noch m i t  dergru-en E ins ich t ,  d i e  w i r  aus der materia- 
l i s t i s c h e n  Lösung des psychophysischen Problems a b l e i t e n  müssen, daß das Psych- 
i sche  j ewe i l s  nur i n  der f l ießenden Gegenwart, i n  der i n  d i e  Zukunft ge r i ch te te  
Gegenwart e x i s t i e r t ,  dann w i r d  k l a r ,  daß auch d i e  T ä t i g k e i t  a l s  Existenzform 
des Subjekts nur i n  d ieser  f l ießenden Gegenwart r e a l  e x i s t i e r t ;  i n  der Vergan- 
genhei t  i s t  s i e  geronnene Tä t i gke i t ,  Gedächtni sprozeß, kö rpe r l i che  Organisat ion 
des Subjekts, auf  d i e  zurückgegr i f fen  werden kann. 
T ä t i g k e i t  se lber  be inha l t e t ,  so Leontjew, e ine R ingst ruk tur .  Das heißt ,  i h r  
e i g e n t l i c h e r  A f fe ren ta to r  i s t  der Gegenstand. Der nü tz l i che  Endeffekt  der Tä- 
t i g k e i t  r e g u l i e r t  v e r m i t t e l t  über d i e  Bedingungen der Außenwelt d i e  Ausführung 
der T ä t i g k e i t .  Die T ä t i g k e i t  se lber  i s t  - m i t  Leontjew - i n  ho r i zon ta le r  Hin- 
s i c h t  p r i n z i p i e l l  a l s  ger ich te te ,  bedü r fn i sge le i t e te  T ä t i g k e i t  zu verstehen. 
Die Vergangenheit der T ä t i g k e i t  i s t  i n  d ieser  Beziehung das Bedürfnis, dessen 
Ger i ch te the i t  im  Sinne seines E i  ngestel  1 t s e i  ns auf etwas aus gegenständlicher 
Erfahrung ents teht .  
Damit i s t  das Bedürfnis aber n i c h t  auf einen bestimmten Gegenstand f i x i e r t ,  
sondern auf  Klassen von Gegenständen, d i e  i h r e r  Mögl ichke i t  nach Gegenstand des 
Bedürfnisses werden können. S ie  können r e a l e r  Gegenstand des Bedürfnisses nur 
i n  der T ä t i g k e i t  werden, indem Bedürfnis und o b j e k t i v e  Welt s i ch  i n  der Tät ig -  
k e i t  ve rm i t t e l n .  Das geschieht im  Motiv. Das he iß t ,  das Bedürfnis a l s  geronnene 
T ä t i g k e i t  r e a l i s i e r t  s i ch  erneut i n  der ak tue l l en  T ä t i g k e i t ,  indem der Gegen- 
stand der T ä t i g k e i t  zum e igen t l i chen  Mot iv  w i rd .  T ä t i g k e i t  (so Leontjew) i s t  
a lso  d i e  b e d ü r f n i s o r i e n t i e r t e  Se i t e  der A k t i v i t ä t ,  d i e  aber nur i n  e ine r  Form 
a u f t r e t e n  kann, i n  der s i e  auf d i e  ob jek t i ven  Eigenschaften der Welt bezogen 
i s t ,  a l so  nur i n  der Form von Handlungen. 
Damit nimmt d i e  T ä t i g k e i t  auch zug le ich  e ine v e r t i k a l e  Gliederung an. Es g i b t  
un terha lb  von i h r  Handlungen und Operationen, und es g i b t  e inen Wechsel zwi- 
schen Operationen und Handl ungen e i n e r s e i t s  sowie Handl ungen und Tät igke i ten  
anderersei ts.  

Wenn w i r  uns das noch genauer ansehen und a l s  M a t e r i a l i s t e n  fragen: Wird das, 
was w i r  h i e r  herausgearbei tet  haben, auch von den Ergebnissen der modernen Bio- 
l o g i e  und Bewegungsphysiologie unters t r ichen?,  dann können w i r  f es t s te l l en ,  daß 
d ies  z u t r i f f t .  Von besonderer Bedeutung i s t  h i e r  der vom I n h a l t  her hochaktuel- 
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l e  Entwurf von Bernsteins Bewegungsphysiologie. I n  i h r  w i r d  d i e  ä l t e s t e  Form 
der Bewegung von Lebewesen, d i e  kö rpe r l i che  Bewegung ana l ys ie r t .  Wenn w i r  der 
Leontjewschen Theorie fo lgen,  daß a l l e  Formen der inneren T ä t i g k e i t  nach dem 
Modell der äußeren T ä t i g k e i t  gebaut sind, so werden w i r  aus der systematischen 
Analyse des Aufbaus der Bewegungen n i c h t  nur  e in iges  über kö rpe r l i che  Beweg- 
ungen lernen können, sondern auch über g e i s t i g e  Bewegungen, wie w i r  s i e  i n  der 
inneren Pos i t ion ,  i n  der Innenwelt, im  Bewußtsein v o l l  ziehen. 
Nach Bernstein e r f o l g t  d i e  Regulat ion der Bewegung durch das Handlungsziel. Das 
en tsp r i ch t  dem Anochinschen Modell. Das Handlungsprogramm w i r d  a l s  Modell des 
Künft igen aufgebaut. Die Bewegungskoordination i s t  damit a l s  e i n  zunehmend dy- 
namis ier ter  Entwurf des Künf t igen be i  immer größerer Lockerung der F r e i h e i t s -  
grade zu verstehen, während zu Beginn der Bewegung d i e  Fre ihe i tsgrade sehr 
s tark  eingeschränkt sind. H ie r  ergeben s i ch  Vergleiche zu b e g r i f f l i c h e n  Beweg- 
ungen. 
Hervorgehoben habe i c h  Bernsteins Aussage, daß motor isches Lernen weniger im  
Ausbilden unveränderter Bewegungsprogramme besteht a l s  i n  der Ausbildung von 
Korrekturen. Auch das w i r d  man auf Prozesse des nichtmotor ischen Lernens über- 
t ragen können und dürfen. 
Und sch l i eß l i ch :  I n  der Bewegungsrealisierung s i n d  e i n  i nne re r  Regelkreis und 
e i n  äußerer Regelkreis zu unterscheiden. Der innere  Regelkreis ver1 ä u f t  über 
d i e  propr iozept ive  Rückmeldung (Muskel- und Gelenkrezeptoren) , d i e  s i c h  von der 
exterozept iven Rückmeldung t renn t .  Zunehmend gehen Prozesse aus dem äußeren 
Regelkreis i n  den inneren Regelkreis über und werden damit au tomat is ie r t .  Bei 
der Behandlung des psychophysischen Problems ha t ten  w i r  b e r e i t s  f e s t g e s t e l l t ,  
daß beim Aufbau des Abbildes der Welt zug le ich  der Aufbau eines Körperselbst-  
b i  ldes  e r fo lg t .  Der Kern dieses Körperse lbs tb i  ldes  s i nd  d i e  automat is ie r ten  
Operationen, d i e  m i t  dem Erwerb des Abbildes der Welt zusammenfallen. 

L e t z t l i c h  z i e l t  A k t i v i t ä t  n i c h t  auf d i e  Hers te l lung von Homöostase, von Gleich- 
gewicht, sondern i s t  e i n  Zustand, der d i e  Negentropie s i c h e r t  und der auf o p t i -  
male Real is ierung der Entwicklungs- und Selbs terha l tungsprograne der A r t  
z i e l t .  Das heißt ,  d i e  T ä t i g k e i t  ha t  nach Bernsteins Auffassung j ewe i l s  d i e  Ten- 
denz, s i ch  auf das a r t s p e z i f i s c h  und i n d i v i d u a l  spez i f i s ch  höchste Niveau h i n  zu 
entwickeln. 
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Kap i t e l  4 

D ie  Entwicklung des Abb i lds  der  Welt i n  der  Naturgeschichte 

Kap i te l  4 

1. Vorbemerkungen 

Nach Berns te in  hat  d i e  T ä t i g k e i t  d i e  Tendenz, s i c h  auf das a r t spez i f i s ch  und 

i n d i v i d u a l s p e z i f i s c h  höchste Niveau zu entwickeln,  so s t e l l t e n  w i r  f e s t .  Das 

Niveau der  T ä t i g k e i t  l i e g t  n i c h t  i n  der T ä t i g k e i t  se lbs t ,  sondern muß i n  Syste- 

men des Typs Subjekt - T ä t i g k e i t  - Objekt au f  der Se i t e  des Subjekts gesucht 

werden. Diesem Niveau der T ä t i g k e i t  werden w i r  m i t  der Kategor ie Abb i ld  nachge- 

hen, m i t  der w i r  uns heute befassen. 

Auch der A b b i l d b e g r i f f  gehört  zu den Begr i f fen ,  d i e  i n  der marxist ischen E- 
sophie e i g e n t l i c h  m i t  am wenigsten bef r ied igend d i s k u t i e r t  sind. I c h  habe m i r  

d i e  entsprechenden De f i n i t i onen  i n  den entsprechenden Wörterbüchern noch einmal 

durchgesehen ( v g l .  Klaus/Buhr 1985, U. a. S. 1300 ff. 1. H i s to r i sch  kommt der 

A b b i l d b e g r i f f  auf  d i e  Tagesordnung durch den Sensualismus, daß n i c h t s  im  Ver- 

stand i s t ,  was n i c h t  vorher durch d i e  Sinne gegangen i s t ,  a lso  durch Hobbes und 

Locke. Er w i r d  von Didero t  we i t e r  ausgearbei tet  und be i  Spinoza bekommt e r  dann 

d i e  Form, daß d i e  Abbildung der Dinge i n  i h r e r  Ordnung i n  den Ideen und i h r e r  

Ordnung wiederkehrt .  Dies i s t  sehr w i ch t i g .  H ie r  w i r d  keine eins-zu-eins-Rela- 

t i o n  zugrundegelegt, sondern e i n  j ewe i l s  i n  s i ch  geordnetes Gefüge. Wenn d i e  

Dinge h i e r b e i  m i t  den Ideen übereinstimmen, s i n d  d i e  Ideen wahr; wenn Ideen und 

Dinge n i c h t  übereinstimmen, so t r e t e n  nach der Theor ie von Spinoza A f fek te  her- 

vor, d i e  den Geis t  zum Leiden führen und i h n  bewegen, s i c h  neue Ideen i n  der 

Auseinandersetzung m i t  der Welt zu b i l den .  

Weiter w i r d  d i e  Diskussion dann von Lenin ge füh r t  i n  "Mater ia l ismus und Empi- 

r i o k r i t i z i s m u s "  (LW Bd. 14) gegen Hume und Berkeley, d i e  a l s  e igen t l i che  Grund- 

lage der Erkenntnis d i e  Empfindungen sehen wol len  und n i c h t  d i e  durch d i e  Emp- 

f indungen gegebene o b j e k t i v  r e a l e  Welt. Für Lenin i s t  das Bewußtsein soz ia len 

Ursprungs, w i r d  aber durch e ine  bestimmte Eigenschaft  der Materie, durch d i e  

Fäh igke i t  des menschlichen Gehirns zu einem bestimmten Niveau der Widerspiege- 

lung r e a l i s i e r t .  I n  diesen Prozessen i s t  das Bewußtsein n i c h t  nur einfache Wie- 

dergabe der Welt, sondern auch Schaffung der Welt. 

Wir haben b e r e i t s  f e s t g e s t e l l t ,  daß d ies  m i t  den Annahmen der moderen Selbstor-  
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gan isa t ions theor ie  durchaus i n  Einklang zu br ingen i s t .  Der marx is t ische Wider- 

spiegelungsbegr i f f  geht a lso  davon aus, daß das Bewußtsein se lbs t  d i e  Welt 

schaf f t ,  aber unter  vorgefundenen h i s to r i schen  Bedingungen und m i t  vorgefunde- 

nen h i s to r i schen  M i t t e l n ,  so wie das Marx im  "Kap i t a l "  (MEW Bd.23) m i t  dem 

Bauen des Produkts im  Kopf ana l ys ie r t .  Soweit e i n i g e  Bemerkungen zur Phi loso- 

phiegeschichte. 

2. Die Kategor ie Abb i ld  i n  der Psychologie -- 

Nun zur Psychologiegeschichte: Neben der marx is t ischen Theor ie s i nd  es vor  a l -  

lem d r e i  Theorien, welche d i e  Frage des psychischen Abbi lds wieder auf  d i e  Ta- 

gesordnung gesetzt  haben. 

Das i s t  zum ers ten d i e  Gesta l t theor ie ,  d i e  f e s t s t e l l t ,  daß i n  den Prozessen der 

Wahrnehmungsorganisation das Ganze mehr i s t  a l s  d i e  Summe der Te i le ,  daß a lso  

eine Vore ins te l lung i n  der Wahrnehrnungssituation a l s  ges ta l t b i l dende r  Prozeß 

vorhanden se in  muß, der d i e  Wahrnehmungsinhalte i n  e i n e r  spez i f i schen Weise 

verarbe i tbar  macht. Damit i s t  aber nach Jaroschewski (1975) d i e  Kategor ie Ab- 

b i l d  wieder systematisch i n  d i e  Psychologie e ingeführ t .  

Eine zweite Theorie, d i e  systematisch d i e  Kategor ie Abb i l d  e in füh r t ,  i s t  d i e  

Psychoanalyse. Wenn man s i c h  Freuds "Abr iß der Psychoanalyse" (1972) durch1 i e s t  

- i c h  ziehe diese A rbe i t  heran, we i l  s i e  das l e t z t e  Werk i s t ,  das noch einmal 

versucht hat, d i e  Theor ie zu systemat is ieren -, dann z e i g t  es s ich,  daß zwi- 

schen das Es, a lso  d i e  e rbkoo rd in ie r te  Schicht  der Rea l i tä tsverarbe i tung,  und 

d i e  Außenwelt s i ch  das I c h  schiebt,  und zwar r e a l i s i e r t  durch den neokor t ika len 

Apparat. I n  diesem I c h  e r f o l g t  n i c h t  nur  e ine Repräsentanz der Außenwelt, son- 

dern d i e  an untersch ied l iche K ö r p e r t e i l e  gebundenen Energien werden auf der 

Ebene des Ich,  a lso  der Repräsentanz der Außenwelt , ob jektbezogen syn the t i  - 
s i e r t .  Das i s t  f ü r  Freud d i e  L i b i d o  a l s  Energie des Eros, des Lebenstriebes. 

Das heißt ,  d i e  L ib ido  se lbs t  w i r d  e r s t  durch den Prozeß der Objektbesetzung 

syn the t i s i e r t ;  Objektbesetzung i s t  aber n i c h t s  anderes a l s  das Herausholen des 

Abbildes der Welt, wobei d i e  Psychoanalyse sehr s t a r k  im  Vordergrund den sinn- 

haften (a l so  den emot iona l -a f fek t iven)  Aspekt des Herausholens des Abbi ldes 

bearbe i te t  hat, s i ch  m i t  dem systemhaften Aspekt aber n i c h t  so umfassend be- 

faßt .  

Diesen systemhaften Aspekt des Herausarbeitens des Abbildes s t e l l t  dagegen D- 
& (d ies  i s t  d i e  d r i t t e  anzufuhrende Theor ie)  i n  se iner  genetischen Entwick- 

lungspsychologie v ö l l i g  i n  den M i t t e l punk t .  Er f r a g t ,  welcher A r t  d i e  inneren 
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psychischen Konstrukt ionen i n  den Selbstorganisationsprozessen der I n t e l l i g e n z  

sind, d i e  e r  gegenüber b io log ischen Konstrukt ionen a l s  eigenständige R e a l i t ä t  

untersucht (Piaget 1975 b) .  Für i h n  s teh t  d i e  Frage: Wie komnt es über das ver- 

m i t t e l n d e  G l i ed  der empirischen Abstrakt ion,  a lso  der Or ient ie rung an der Moda- 

l i t ä t ,  der S i n n l i c h k e i t  der Außenwelt ( e r  nennt diesen Prozeß Ass imi la t ion)  zum 

Aufbau neuer Beg r i f f e ,  d i e  abs t rak t  sind, n i c h t  empirisch, a lso  d i e  d i e  Inva- 

r i a n z  eines Gegenstandes l osge lös t  von se iner  Sinn1 i chke i  t ausdrücken? I n  der 

Terminologie von Piaget gesprochen: Wie kommt es zum Aufbau von Akkommodaten 

a l s  erworbene kogn i t i ve  Schemata? 

Von dem B e g r i f f  der Akkommodation untersche idet  e r  demnach d i e  Assimi lat ion,  

näml ich d i e  Anpassung von Erfahrungen auf Grund i h r e r  s inn l ichen Eigenschaften 

an e i n  vorhandenes Schema, ohne daß s i c h  das Schema ändert. W i r  werden später 

sehen, daß beide Ar ten des Prozesses auch be i  Leontjew beschrieben werden. 

Wie geht nun d i e  m a t e r i a l i s t i s c h e  Psychologie vor?  I n  seinem großart igen Ent- 

wurf  e i n e r  ma te r i a l i s t i schen  Psychologie, sozusagen i n  i h r e r  Geburtsurkunde, 

untersche idet  Wygotski (1985 b l  i n  der A rbe i t  "Das Bewußtsein a l s  Problem e ine r  

Psychologie des Verhaltens" d r e i  Bedingungen, d i e  das menschliche Bewußtsein 

kons t i t u i e ren .  

Das e r s t e  s i nd  d i e  h i s to r i schen  Bedingungen. I n  d i e  Bewußtsei nsprozesse der 

Menschen kann nur hineingelangen, was im  Prozeß der Menschheit b isher  h i s to -  

r i s c h  aus der Naturgeschichte herausgeholt und angeeignet wurde. 

Zweitens s ind  es d i e  k u l t u r e l l e n  Prozesse. I n s  Bewußtsein der j e  einzelnen Men- 

schen kann nur hineingelangen, was ihnen im Prozeß der Ku1 t u r  zugänglich wird, 

a l so  im  Prozeß der soz ia len Kooperation, wo gemeinsam benutzte B e g r i f f e  i n  der 

T ä t i g k e i t ,  a lso  i n  i n t e r s u b j e k t i v e  Strukturen, zu i n d i v i d u e l l e n  Begr i f fen ,  a lso  

zu i n t r a s u b j e k t i v e n  Strukturen, werden können. 

Den d r i t t e n  Aspekt, den Wygotski unterscheidet,  nennt e r  unter  exp l i z i t em Bezug 

auf  das Baumeister-Bienen-Beispiel im  "Kap i ta l  " (MEW 23, S. 192) d i e  "verdop- 

p e l t e  Erfahrung". Später bezeichnet e r  d ies  a l s  " I ns t rumen ta l i t ä t "  der höheren 

psychischen Funktionen, a l s  " ins t rumente l len  Aspekt". M i t  der "verdoppelten 

Erfahrung1' meint  e r  das nur  dem Menschen mögliche Bauen des Produkts vorweg im 

Kopf, bezogen auf Marx. Dies geschieht - so a r b e i t e t  Wygotski dann heraus -, 
indem i n  der Sozialgeschichte erworbene Strukturen, nämlich d i e  sprachl ichen 

Zeichen, a l s  Werkzeuge der psychischen T ä t i g k e i t  verwendet werden. 

A lexe j  A lexe jewi tsch Leont jew, a lso  der L i n g u i s t  und Sohn von A lexe j  Ni k o l  a je-  

w i t sch  Leontjew, w i r d  an d ieser  S t e l l e  später von "Quasi-Werkzeugen" i n  den 
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psychischen Prozessen, von Quasi-Werkzeugen i n  Form der sprachl ichen Zeichen 

sprechen. Dazwischen l a g  Wygotskis Entdeckung, warum sprach l iche Zeichen d iese 

Funkt ion haben. Dies i s t  deshalb möglich, we i l  s i e  Träger von h i s t o r i s c h  gewor- 

denen Bedeutungen i n  der Menschheitsgeschichte sind. 

An d ieser  S t e l l e  g r e i f t  N.A. Leontjew d i e  Frage erneut auf und versucht den 

Prozeß der Widerspiegelung neu zu bestimmen. Durch d i e  Arbe i ten  von Wygotski 

i s t  a lso  k l a r :  Widerspiegelung auf menschlichem Niveau muß s o z i a l - h i s t o r i s c h  

beg r i f f en  werden, a l s  Übergang von soz ia l  - h i  s t o r i  schen Bedeutungen i n s  i n d i v i -  

due l l e  Bewußtsein. Wie d ieser  Übergang im  einzelnen vor s i ch  geht, das w i r f t  

Probleme auf, we i l  d iese Frage des Übergangs n i e  bloß e ine systemhafte, sondern 

zugleich immer eine s innhaf te  i s t ,  we i l  es immer Bedeutungen f ü r  das Subjekt  

sind. 

Wygotski ha t  d ies  Problem i n  den Schlußpassagen von "Denken und Sprechen" deut-  

l i c h  hervorgehoben. Er f ü h r t  aus: "H in ter  dem Gedanken stehen a f f e k t i v e  und 

v o l i t i o n a l e  Tendenzen. Nur s i e  können auf das l e t z t e  'Warum' i n  der Analyse des 

Denkens eine Antwort geben" (1972, S. 354). Leontjew hat diese Problematik auf 

einem etwas anderen Weg zu lösen versucht. 

Abbi ldunq 8: Skizze zur S t ruk tu r  psychischer Prozesse (Leontjew 1936) 

T ä t i g k e i t  Bedü r fn i s  = A f f e k t  
2 Arten, 2 Formen t e - - -  

- +  "Toni tä t " .  

Handlungen "Produkt ions- f - - - - j Sinn ( v e r n ü f t i g e s )  
Arten. Formen v e r h ä l t n i  sse" (Erziehung) Z i e l ,  d i e  Beziehung 
Vorhaben. 

1 
des F b t i v s  zum 

Interesse Zweck - bestimmende 
E i n h e i t  

Operation "Produkt iv -  f - - ---) Bedeutung. Aufgabe. 
(Entwicklungs- k r ä f t e "  (Lernen) Sinn i s t  d i e  I n ten -  
gesetz ) t i o n  de r  Bedeutung 

Die psychophysio- - , - + "Mater ie des 
logische Funkt ion c e n s o r i s c h e  Abbi ldes 
(Entwicklungsgesetz) : Erziehung) 

Ich  gebe h i e r  e ine Skizze aus Manuskripten von Leontjew, d i e  b i she r  unpub l i -  

z i e r t  s ind  und d i e  im e rs ten  Band der Leontjew-Werkausgabe erscheinen werden 

(1988). I n  der Charkower Ze i t ,  M i t t e  der d re iß ige r  Jahre, d i s t a n z i e r t e  Leontjew 

(vgl .  1989 und 1990) s i ch  von bestimmten Auffassungen von Wygotski - Wygotski 
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war 1934 gestorben - und versuchte, das ganze Problem neu zu durchdenken. Er 

g ing  h ie rbe i  noch einmal grundsätz l ich  vor d i e  Sprache zurück zur Produkt iv i -  

t ä t ,  d. h. zur Arbe i t .  Seine grundlegende Erkenntnis war es, daß d i e  inneren 

Prozesse s i ch  nach der S t ruk tu r  der äußeren Prozesse aufbauen und deren Bau 

haben. 

Damals hat  e r  das Ve rhä l t n i s  von Tä t i gke i t ,  Handlung und Operation erstmals 

d e f i n i e r t .  T ä t i g k e i t  w i r d  a l s  d i e  bedürfnisbezogene Se i t e  der A k t i v i t ä t  be- 

stimmt, d i e  nur i n  Form von Handlungen s i ch  ereignen kann. Insofern  i s t  h i e r  

vermut l i ch  von "2 Arten, 2 Formen (d. h. "gegenständlich" und "engagiert")  d i e  

Rede, während andererse i ts  d ieser  Kategor ie i n  der vor l iegenden Skizze "Af fek t "  

und "Ton i t ä t "  zugeordnet werden. Leontjew versucht b e r e i t s  h i e r  etwas zu ver- 

m i t t e l n ,  was dann i n  "Tä t i gke i t ,  Bewußtsein und Persön l ichke i t "  a l s  der Dop 

pelaspekt des Abbi lds ersche in t ,  nämlich daß das Abb i ld  e ine rse i t s  dem Gegen- 

stand e i n  Abb i ld  i s t ,  auf d i e  o b j e k t i v  r e a l e  Welt bezogen e ine Bedeutung reprä- 

s e n t i e r t ,  d i e  diesen Geschehnissen i n  der o b j e k t i v  rea len  Welt en tspr ich t ,  und 

anderersei ts,  daß das Abb i ld  sub jek t i v  und engagiert  i s t .  

Diese Vermi t t lung s t r e b t  Leontjew an, indem e r  i n  d ieser  Skizze d i e  Handlungen, 

d i e  nach se iner  D e f i n i t i o n  z i e l -  bzw. zweckgerichtet s ind  (a l so  bedingungsab- 

hängig), nun über d i e  Kategor ie des Sinns systematisch m i t  der T ä t i g k e i t  zu 

verknüpfen versucht. Das he iß t ,  d i e  Handlung, d i e  s i ch  zwar auf d i e  ob jek t iven 

Eigenschaften der Welt bezieht,  kann nur Handlung werden, we i l  s i e  m i t  der Tä- 

t i g k e i t ,  der bedü r fn i so r i en t i e r t en  Se i t e  der A k t i v i t ä t  des Subjekts verknüpft  

i s t  über den "Sinn", das he iß t  über das "vernünf t ige  Z ie l " ,  das Z i e l  f ü r  das 

Subjekt  oder über d i e  "Beziehung des Mot ivs zum Zweck". 

Was Sinn i s t  be i  Leontjew, das w i r d  uns noch e i n  ganzes Stück beschäftigen, 

aber w i r  sehen, daß d ies  i n  seinem Denken schon sehr f r ü h  e ine ganz entschei- 

dende Kategor ie gewesen i s t ,  obwohl e r  b i s  zum Schluß seines Werkes den psycho- 

logischen Gehalt d ieser  Kategor ie n i c h t  r e s t l o s  hat aufk lä ren können. 

Wir können a lso  davon ausgehen, daß i n  den Prozessen des Abbildes der Welt nach 

Leontjew sowohl e ine S i n n h a f t i g k e i t  a l s  auch e ine  Zweckmäßigkeit en thd i ten  i s t ,  

bezogen auf d i e  Bedingungen der äußeren Welt. Diese S t ruk tu r  der A k t i v i t ä t ,  

zusammengesetzt aus der s innhaf ten Se i t e  wie aus der z i e l ha f ten  Seite, sp iege l t  

i n  s i c h  e ine bestimmte D i a l e k t i k  wider, d i e  Leontjew schon damals a l s  d i e  Dia- 

l e k t i k  von Abb i ld  und Prozeß herausarbe i te t .  Dafür s e t z t  e r  d i e  Kategor ie "Pro- 

dukt ionsverhä l tn isse" .  H ie r  s i e h t  e r  den entscheidenden Grundwiderspruch i n  der 
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Entwicklung des Psychischen. Er geht davon aus, daß e ine  widersprüchl iche Ein- 

h e i t  von Abb i ld  und T ä t i g k e i t  v o r l i e g t ,  und f o r m u l i e r t  wenig später e i n  a l l ge -  

meines Gesetz i h r e s  Zusammenhangs. Dieses i n  "Probleme der Entwicklung des 

Psychischen1' wiedergegebene Gesetz habe i c h  b e r e i t s  erwähnt. Es be inha l t e t ,  daß 

Abbi ld und T ä t i g k e i t  nur im  Übergang zu einem höheren Niveau der Entwicklung 

zusammenfallen, ansonsten d i e  T ä t i g k e i t  dem Abb i l d  vorwegei l t  (Leontjew 1973, 

S. 190 f . ) .  Für d i e  Psychologie entdeckt Leontjew h i e r  m. E. den zent ra len Ent- 

wicklungswiderspruch " im Wesen der Dinge se lbs t " ,  auf  den s i c h  nach Len in  (LW 

38, S. 240) d i e  d ia lek t i sche  Erforschung eines Sachverhalts r i c h t e t .  Die i n -  

h a l t l i c h e n  Aspekte dieses gesetzmäßigen Zusammenhangs können w i r  uns an Abb i l -  

dung 8 sehr gut verdeut l ichen. 

Wenn d i e  äußere Welt der pr imäre A f fe ren ta to r  i s t ,  wenn d i e  Erfahrungen durch 

s innvo l l e  T ä t i g k e i t  vom Objekt iven i n s  Sub jek t ive  übergehen, so i s t  das Abbild, 

das d i e  Konf igura t ion  der Bedeutung ( a l l e r d i n g s  immer d i e  s innhafte,  g e r i c h t e t e  

Konf igura t ion  der Bedeutung) be inha l t e t ,  immer e i n  Stück ärmer a l s  der Tä t i g -  

keitsprozeß. Denn d ieser  bez ieht  s i ch  auf Grund der b isher  b e f r i e d i g t e n  Bedürf- 

n i  sse auf neue Gegebenheiten der ob jek t iven äußeren Welt und kann daher p r i  n z i  - 
p i e l l  neue Gegenstände zum Mot iv  der T ä t i g k e i t  werden lassen kann, n i c h t  außer- 

halb der b isher igen Bedürfnisse, aber doch i n  neuen Var iat ionen. Das he iß t ,  

innerhalb eines Bedürfnisses s ind  gewisse r e a l e  Gegenstände wechse lse i t ig  sub- 

s t i t u i e r b a r .  Deshalb muß d i e  Tä t i gke i t ,  d i e  b e d ü r f n i s o r i e n t i e r t e  Sei te,  p r i n z i -  

p i e l l  immer we i te r  und r e i c h h a l t i g e r  sein. T i e f e r  und umfassender w i r d  d ies  be i  

der Behandlung der Kategor ie Sinn d e u t l i c h  werden, auf d i e  i c h  i n  der nächsten 

Vorlesung zu sprechen komme. 

Oie Bedeutungen se lbs t  s i nd  i n  Leontjews Auffassung a l s  "Operationen" r e a l  i- 

s i e r t .  Wir können diese m i t  dem, was w i r  von Berns te in  (1987) von der Beweg- 

ungsphysiologie her schon kennen, a l s  koord in ier te ,  durchgearbei tete Tät ig -  

keitssysteme betrachten, d i e  s i ch  im  Kö rpe rse lbs tb i l d  au toma t i s i e r t  n ieder-  

schlagen. I n  der Terminologie von Piaget handel t  es s i c h  um Akkommodate, erwor- 

bene kogn i t i ve  Schemata. "Operationen" meint  aber n i c h t  b loß den psychophysio- 

logischen Prozeß, das hebt d i e  Abbildung d e u t l i c h  hervor, sondern "Operation" 

meint d i e  b e g r i f f s h a f t e  Steuerung der Außenwelt. Operationen s ind  Handlungen, 

d ie  automat is ie r t  wurden, während w i r  s i e  f r ühe r  se lber  zum Gegenstand der Tä- 

t i g k e i t  machen mußten, so z.B. das Schreiben. 
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W i r  sehen a lso :  Verallgemeinerung i n  Form des Abbi ldes und "Prozeß" bzw. "Tä- 

t i g k e i t "  müssen n i c h t  zwangsläufig zusamnenfallen. S ie  stehen i n  e ine r  d ia lek-  

t i s chen  E inhe i t .  S ie  können im Prozeß des Erkennens und des Herausarbeitens der 

neuen Bedeutung oder eines neuen Bedeutungsniveaus d o r t  und nur do r t  jewei ls  

zusammenfallen. S ie  f a l l e n  aber n i c h t  automatisch zusammen, sondern d i e  Tät ig -  

k e i t  - so wie be i  der Geschichte von Hase und I g e l  der I g e l  dem Hasen - i s t  dem 

Abbi ld  immer einen S c h r i t t  voraus. 

Leontjew hat  v i e l f a c h  versucht, dieses Problem zu analysieren, i s t  immer wieder 

auf d i e  Kategor ie des Sinns gestoßen, d i e  e r  aber m. E. n i c h t  r e s t l o s  hat auf- 

k l ä ren  können. I c h  w i l l  seinen Gedanken von 1936 nochmals aufgre i fen ,  i n  dem e r  

s i c h  zunächst gegen Wygotski wendet, der auf den A f f e k t  a l s  l e t z t e  Que l l e  zu- 

rückwol l t e  ( z i t i e r t  nach Leontjew 1988; unterdessen i n  Eng1 i s c h  erschienen 

Leontjew 1989, 1990): "Aber der A f f e k t  i s t  n i c h t  d i e  bewegende K r a f t  .. . Die 

Entwicklung der A f fek te  besteht w i r k l i c h  i n  der Beherrschung der Affekte."  

D ie  Lösung, d i e  Leontjew schon damals andeutet, f ü h r t  g l e i c h z e i t i g  über diese 

Fes ts te l l ung  hinaus, so daß e r  sehr v i e l  später f e s t s t e l l e n  kann, h i e r  habe e i n  

Unterschied im Weg, n i c h t  aber i n  der Sache vorgelegen. Denn - so füge i c h  m i t  

Bezug auf Spinoza und Wygotski se lbs t  h inzu - d i e  Beherrschung der A f fek te  a l s  

Se1 bstaneignung i s t  zug le ich  auf einem höheren Niveau a f f e k t i v  r e g u l i e r t .  Und 

dieses Medium der Entwicklung der Affekte,  das g l e i c h z e i t i g  das Medium der Ent- 

wicklung des persönl ichen Sinns i s t ,  der e r s t  i n  der Auseinandersetzung m i t  der 

Welt herausgeholt wird,  das i s t  im  gesamten Werk von Leontjew immer wieder ph i -  

losophisch bea rbe i t e t  worden, aber psychologisch ungek lär t  geblieben, aus e ine r  

Reihe von Gründen, über d i e  noch zu reden se in  wird.  

Leontjew hat  das Thema "Was i s t  das Abbild?" noch einmal au fgeg r i f f en  und zwar 

i n  der A rbe i t  an einem Buchmanuskript i n  seinen l e t z t e n  Lebensjahren. Dieses 

Buch konnte n i c h t  mehr vo l l ende t  erscheinen. Es s o l l t e  "Das Abb i ld  der Welt" 

heißen. Aus den Arbe i ten  zu diesem Buch i s t  - wiedergegeben i n  e ine r  Veröf fent-  

l i chung  seines Sohnes (A. A. Leontjew 1984) - der Arbei tsplan, d i e  allgemeine 

Skizze dieses Buches bekannt. Außerdem i s t  e i n  k l e i n e r e r  Aufsatz zur "Psycholo- 

g i e  des Abbi lds" erschienen, i n  dem w ich t i ge  ka tego r i a l e  Bestimmungen erarbe i -  

t e t  werden (Leontjew 1981 a) .  

I n  diesem Aufsatz f o r m u l i e r t  Leont jew unter  anderem i n  Auseinandersetzung m i t  

der Wahrnehmungspsychologie e i n i g e  Thesen. Im Zentrum s teh t  d i e  These, d i e  auch 

von Lektorsk i  j (1985) aufgenommen wird, da8 d i e  äußere Welt amodal i s t .  Wie 



Kapi te l  4 Se i t e  95 

haben w i r  uns das vorzuste l len? - I n  der Entwicklung i n  der Weltgeschichte be- 

s teht  b i s  zu der Entstehung des Lebens se lbs t  keine S inn l i chke i t ,  ke ine Subjek- 

t i v i t ä t ,  keine Modal i tä t ,  weder e ine opt ische noch e ine akustische. Es bestehen 

physikal ische Wechselwirkungsprozesse, d i e  später von lebendigen Subjekten a l s  

Trägerprozesse benutzt werden können, um Informat ionen über d i e  o b j e k t i v  r e a l e  

Welt aufzubauen, aber da diese Subjekte se lber  noch n i c h t  bestehen, i h r e  Sin- 

nesorgane s i ch  noch n i c h t  en tw icke l t  haben, besteht n a t u r h i s t o r i s c h  auch noch 

keine Modal i tä t  . 
Ers t  m i t  dem Entstehen der S u b j e k t i v i t ä t  kommt es a l so  zu St ruk turen des Lebens 

i n  der vierdimensionalen Welt - w i r  haben das schon m i t  Anochin a l s  Herausbi l -  

dung der vorauseilenden Widerspiegelung behandelt -, d i e  dann auf menschlichem 

Niveau dazu f ü h r t  - d ies  i s t  e i ne  zweite zen t ra le  These von Leontjew -, daß 

s i ch  bezogen auf diese räuml i ch -ze i t l i chen  Bedingungen der äußeren Welt das 

Bewußtsein herausbi ldet ,  das sozusagen e ine " f ü n f t e  Quasi-Dimension" durch den 

Gebrauch der sprachl ichen M i t t e l  des Denkens e r ö f f n e t .  

Das Bewußtsein ermögl ich t  über d i e  amodalen Beg r i f f ss t ruk tu ren ,  d i e  über d i e  - 
sozia l  erworbenen Bedeutungen s t r u k t u r i e r t  und d i e  i n  den Prozessen der inneren 

Sprache modalitätsbezogen verfügbar sind, e i n  Bewegen i n  h i s to r i schen  Prozes- 

sen, i n  Vergangenheit und Zukunft, und i n  Räumen, d i e  n i c h t  unmi t te lbar  sinn- - -  
lieh oder z e i t l i c h  zugänglich sind. I n  diesem Sinne w o l l t e  Leontjew auch über 
-P- 

d i e  sub jek t ive  Ausweitung von Raum und Z e i t  schreiben, d i e  z. B. m i t  der E r fo r -  

schung des Wel ta l ls ,  m i t  der Erforschung der Geschichte U. ä. vorangeschr i t ten  

i s t .  So sah es der Plan seines Buches vor. 

Er argumentiert i n  dem Aufsatz zur "Psychologie des Abbi lds" we i t e rh in  wie 

f o l g t :  I n  Auseinandersetzung m i t  der Gestal tpsychologie macht e r  k l a r ,  daß das 

Abbi ld n i c h t  d i e  " s i nn l i che  Faktur "  i s t .  Die Gestaltpsychologen verweisen dar-  

auf, das Ganze se i  mehr a l s  d i e  Summe se iner  Te i l e .  Jeder w i r d  e ine  Uhr a l s  

Ganzes erkennen. Leontjew würde ergänzen, daß man auch e ine Uhr erkennen w i r d  

und wissen, was eine Uhr i s t ,  wenn man s i e  n i c h t  mehr s i n n l i c h  vor s i c h  hat. 

Das heißt ,  auch e i n  B l i nde r  kann im  P r i n z i p  e ine  Uhr benutzen, obwohl ihm d i e  

opt ische Modal i tä t  niemals zur Verfügung gestanden hat.  

Das he iß t ,  so wie der Gegenstand e i n  Knoten von Eigenschaften i s t ,  so i s t  das 

Abbi ld e i n  Knoten von modalen Empfindungen und en ts teh t  e r s t  aus den verschie- 

denen modalen Empfindungen. Galper in  (1969) hat  das i n  e i n e r  A rbe i t  über Be- 

gr i f fsentwick lung sehr schön ve rdeu t l i ch t .  Er hat  versucht, i n v a r i a n t e  B e g r i f f e  

im Sinne der Piagetschen Invar ianzen m i t  Vorschulk indern herauszubilden. Diese 

haben im  Vor fe ld  zum Z a h l b e g r i f f  Tä t i gke i t en  des Messens geübt, haben a lso  ge- 
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l e r n t ,  daß jede Dimension eines Gegenstandes, wie Volumen, wie Gewicht, wie 

Länge und Bre i te ,  i h r  eigenes Maß braucht und nur  dieses. I n  d ieser  Weise haben 

d i e  Kinder einen ganzhe i t l i chen und gegl iederten, a lso  geordneten B e g r i f f  des 

Gegenstands erworben. Dawydow (1  977) würde h i e r  von e i n e r  theoret ischen Ab- 

s t r a k t i o n  a n s t e l l e  e ine r  empirischen Abst rak t ion  sprechen. 

I n  ähnlichem Sinne geht Leontjew davon aus, daß das Abb i l d  e i n  Knoten modaler 

Empfindungen i s t  , d i e  auf  d i e  unterschied1 ichen Eigenschaften des Gegenstandes 

bezogen sind. F o l g l i c h  t r e t e n  d i e  Bedeutungen n i c h t  a l s  das auf, was vor den 

Dingen l i e g t ,  sondern a l s  das, was h i n t e r  den Dingen l i e g t  und aus der s i n n l i -  

chen S t ruk tu r  des Gegenstandes e r s t  herausgeholt werden muß. 

Welcher A r t  s i nd  nun diese Verknotungen im  Abbild, von denen Leontjew sp r i ch t?  

3. Die S t ruk tu r  des Abbi lds auf menschlichem Niveau 

Zwei Dinge müssen w i r  m i t  Leontjew fes tha l t en :  Zum einen d i e  Amodalität - drük- 

ken w i r  es m i t  Piaget aus: d i e  Invar ianz  - e ine r  Bedeutung und zum zweiten i h r e  

Ger i ch te the i t .  I c h  abst rah iere  e i n  Stück we i t  von der Ger ich te the i t ,  um j e t z t  

e r s t  einmal das Problem der  Invar ianz  zu untersuchen. Denn es s i nd  d i e  Abbi lder 

se lbs t ,  von denen d i e  T ä t i g k e i t  immer wieder ausgeht. Das Abbildniveau bestimmt 

a lso  auch immer mi t ,  auf  welchem Niveau d i e  T ä t i g k e i t  ansetzt. d i e  dann dem 

Abbi ldniveau e n t e i l t ,  aber s i c h  von diesem Abbi ldniveau ausgehend r e a l i s i e r e n  

kann. 

Was s i n d  diese Invarianzen? Es s ind  amodale Bedeutungen der äußeren Welt, so 

Leontjew (1935, z i t i e r t  i n  Jantzen 1986, S. 1551, und zug le ich  Systeme von Ope- 

ra t ionen.  Was Abb i l d  und System von Operationen zusammenhält, s ind  Bedeutungen. 

Daß Bedeutungen "Systeme von Operationen" sind, i s t  deshalb interessant,  we i l  

es uns einen Hinweis g i b t ,  i n  welcher Form d i e  Abbi ldfunkt ionen ex i s t i e ren .  S ie  

e x i s t i e r e n  a l s  angeeignete, niedergeschriebene, eingeschriebene Erfahrungen im  

Kö rpe rse lbs tb i l d  und i n  dem auf  se iner  Basis j ewe i l s  syn the t i s i e r t en  psych- 

ischen Se lbs tb i ld ,  a l s  Gedächtnisprozesse, bezogen auf den eigenen E r f o l g  der 

T ä t i g k e i t .  Auf menschlichem Niveau können w i r  f es tha l t en ,  daß w i r  d i e  S t ruk tu r  

des Abbi ldes von der allgemeinen S t ruk tu r  der A r b e i t  her zu bestimmen haben. 

I c h  ve rdeu t l i che  diesen Gedanken m i t  der folgenden Abbildung (Abb. 9). 

Wenn w i r  d i e  allgemeine S t ruk tu r  von A rbe i t  vom allgemeinen A rbe i t sbeg r i f f  von 

Marx ausgehend untersuchen wol len,  so müssen w i r  s i e  im  System Subjekt - Tät ig -  



Kapi te l  4 Se i t e  97 

k e i t  - Objekt analysieren. Dieser Überlegung t r ä g t  der Aufbau der Abbildung 9 

ebenso Rechnung wie der Tatsache, daß s i ch  psychische Prozesse nur im  Körper 

und ve rm i t t e l s  des Körpers r e a l i s i e r e n .  Diese psychischen Prozesse v e r m i t t e l n  

s i ch  i n  der T ä t i g k e i t  m i t  dem Objektbereich, d i e  man von außen her  - so hat  das 

Marx im "Kap i ta l "  getan - a l s  produktger ich te te  T ä t i g k e i t  (P) beschreiben kann, 

indem e i n  h i s t o r i s c h e r  gewordener Gegenstand (G), m i t  bestimmten h i s to r i schen  

M i t t e l n  (M) und bestimmten h i s to r i schen  Tät igke i ts formen ( T )  bea rbe i t e t  wird.  

Das s ind soweit d i e  "einfachen Momente" der Arbe i t .  Damit das geschehen kann, 

i s t  vorausgesetzt, daß diese einfachen Momente der T ä t i g k e i t  a l s  Klassen von 
Invar ianzen im  Kopf des Baumeisters vorhanden sind. Der Baumeister muß d i e  E i -  

genschaften des Gegenstandes h i n t e r  der s i nn l i chen  Oberfläche erschließen, 

k l a s s i f i z i e r e n .  

Abbi ldung 9: Die allgemeine S t ruk tu r  von A rbe i t  

Psychisches, 

T T ~ M = G ~ ( P )  

T: Arbeitstätigkeit m: Werkzeugbedeutungen 
M: Arbeitsmittel g: Gegenstandsbedeutungen 
G: Arbcitsgegenstand p: antizipiertes (im Kopf gebautes) Produkt als 
(P): zu realisierendes Produkt bzw. P: realisiertes ideales Maß 

Produkt ,Ich": individuelle bzw. persönliche Ichbedeutung. 
t: Tätigkeitsbedeutungen verallgemeinertes bzw. reflexives Ich 

Nehmen w i r  a l s  Be i sp ie l  Michelangelos Statue des David, d i e  aus einem Marmor- 

block herausgearbei tet  wurde, den andere Bi ldhauer a l s  verdorben f ü r  dieses 

Vorhaben erachteten. Im Unterschied zu diesen anderen Bi ldhauern ha t  e r  den 

Gegenstand auf Grund der Erfassung se iner  Bedeutung, das he iß t  der Mögl ichkei-  

t en  se iner  Bearbeitung, i n  das mögliche Produkt t rans formieren können. Das 
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konnte e r  n i c h t  deshalb, we i l  der  Gegenstand r e a l  f ü r  i h n  anders war a l s  f ü r  

andere Bildhauer, sondern we i l  e r  über andere M i t t e l  verfügte.  Aber das waren 

zunächst n i c h t  d i e  äußeren M i t t e l ;  denn der Technikstand war ihm genauso zu- 

gängl ich,  und seine Gesellen werden ähn l ich  ausgebi ldet  gewesen se in  wie ande- 

re,  aber e r  hat  se lbs t  über eigene andere Tät igkei tsformen, über e ine d i f f e r e n -  

z i e r t e r e  Wahrnehmung, über einen besseren E insatz  der M i t t e l  verfügt, a lso  über 

bessere i n v a r i a n t e  Bedeutungen der eigenen T ä t i g k e i t  e i n s c h l i e ß l i c h  i h r e r  ko- 

opera t iven Organisat ion.  Dies he iß t  n a t ü r l i c h  auch, daß e r  über e i n  r e f l e x i v e s  

I c h  verfügte,  daß e r  s i ch  im  Prozeß der T ä t i g k e i t  a l s  Konsument negieren konnte 

und produzieren konnte, um nachher wieder zu konsumieren. 

I n  d iese r  Weise au fgeg r i f f en  l i e f e r t  uns der Marxsche A rbe i t sbeg r i f f ,  neu gele- 

sen, Klassen von i nva r i an ten  Strukturen, d i e  logischerweise entstehen müssen, 

damit das Bauen des Produkts im  Kopf e r s t  mögl ich i s t .  Und diese log ische Mög- 

l i c h k e i t  i s t  h i s to r i sch - l og i sch  im  Prozeß der Naturgeschichte wie i n  der Onto- 

genese aufzuspüren. H ie r  l i e g t  a lso  der hohe erkenntn is theore t ische Gehalt der 

Marxschen Analyse des Wesens der  A rbe i t  nach der Sub jek tse i te  hin,  we i l  s i e  uns 

den Weg e rö f f ne t ,  von den r e i c h h a l t i g s t e n  Verhäl tn issen her d i e  Andeutungen auf 

d iese Verhä l tn isse l og i sch -h i s to r i sch  aufzuspüren ( vg l  . MEW Bd. 42, insb. S. 20 

und S. 39 f .). Dabei i s t  auf der soz ia len Analyseebene das Ausgehen von den 

r e i c h h a l t i g s t e n  gese l l scha f t l i chen  Verhäl tn issen vorausgesetzt. W i r  abstrahie- 

ren  h i e r  zu Gründen der Analyse aber notwendigerweise davon, um den eigenstän- 

digen Bereich des psychologischen Mater ia l ismus zu entwickeln.  

I c h  komme zur wei teren Erör terung meines Gedankenganges auf d i e  b e r e i t s  einge- 

f ü h r t e  Abbildung 5 zu den "Organisatoren des Psychischen" zurück (S. 69). 

Wir f i nden  nun, daß i n  der Ontogenese d i e  einfachen Momente des Arbeitsprozes- 

Ses se lber  entstehen. Etwa im  A l t e r  von zwei Jahren - das h a t t e  i c h  schon er -  

wähnt - f i nden  w i r  e i n  e rs tes  Freiwerden der Tätigkeitsbedeutungen losge lös t  

vom Gebrauch der Werkzeuge. Kinder fangen i n  diesem A l t e r  an, Ro l lensp ie le  zu 

entwickeln,  l osge lös t  aus der S i tua t ion ,  i n  der s i e  ursprüng l ich  d i e  Dinge, d i e  

s i e  im  Rol lensp ie l  benutzen, das e r s t e  Mal gesehen oder verwendet haben. Auf 

der  Basis d ieser  i n d i v i d u e l l e n  Tätigkeitsbedeutungen im  soz ia len Verkehr m i t  

den Erwachsenen s y n t h e t i s i e r t  s i c h  a l lmähl ich ,  was e i n  ve r t rau te r  Erwachsener 

i n  d iese r  Umgebung den ganzen Tag über so t u t ,  indem das Kind T e i l e  seiner Tä- 

t i g k e i t  i n  dem Ro l l ensp ie l  nachkonst ru ier t  und a k t i v  ausgesta l te t .  Aber f ü r  das 

Kind s y n t h e t i s i e r t  s i ch  auf d ieser  Basis auch a l lmähl ich ,  wer es i s t ,  indem es 
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f ü r  es se lbs t  w i ch t i ge  S i tua t ionen s p i e l t  und wiederho l t .  Es r e a l i s i e r t  a l so  

unabhängig von den Ursprungssi tuat ionen e ine  äußere R e a l i t ä t  seines S e l b s t b i l -  

des über den ganzen Tag hinweg und gelangt auf  d iese Weise zu e ine r  Synthese 

seines Ichs  im A l t e r  von etwa 3 Jahren (be i  du rchschn i t t l i che r  Entwicklung).  

Diese Synthese des Ichs  ermögl icht  scheinbar schon den E i n t r i t t  i n  das, was m i t  

dem allgemeinen A r b e i t s b e g r i f f  a l s  Bauen des Produkts im  Kopf umschrieben i s t .  

Das trifft aber n i c h t  v ö l l i g  zu. Das Sp ie l ,  das j e t z t  i n  den Vordergrund tritt, 

en tsp r i ch t  von seiner allgemeinen S t ruk tu r  her schon ( e i n  veral lgemeinertes I c h  

i s t  vorhanden) den Prozessen der Arbe i t ,  aber von seinem I n h a l t  n i c h t .  Es geht 

noch n i c h t  um d i e  opera t ive  Umgestaltung der Welt, sondern bloß um d i e  semati- 

sche Umgestaltung der Welt im  Sp ie l ,  wie Rub ins te in  (1971) d ies  herausarbe i te t .  

Das Sp ie l  i s t  zwar e i n  "Kind der Arbe i t " ,  i n s o f e r n  a l s  es diese allgemeine 

S t ruk tu r  hat, so wie auch das Lernen e i n  Kind der A rbe i t  i s t ,  aber es i s t  noch 

n i c h t  A rbe i t  im  Sinne der durch den allgemeinen A r b e i t s b e g r i f f  zugrundegelegten 

inneren Organisat ion des Subjekts. 

Für d i e  A rbe i t  se lbs t  bedeutet dies, über d i e  i n  der Gese l lschaf t  vorhandenen 

Operationen i n  der Produkt ion wie i n  der Sprache i n  der Weise zu verfügen, wie 

d ies  unter  den h i s t o r i s c h  üb l ichen Bedingungen notwendig und mögl ich i s t .  Und 

das kann e r s t  dann geschehen, wenn der Mensch s i ch  m i t  den Augen des gese l l -  

scha f t l i chen  Prozesses sehen kann, a l so  m i t  den Augen der m i t  ihm Kooperieren- 

den systematisch sehen kann. Dies geht e inher  m i t  dem Ausbau se iner  inneren 

Welt, se iner  inneren P o s i t i o n  und der Entdeckung d ieser  Innenwelt i n  den Pro- 

zessen der Pubertät und der f rühen Adoleszenz. 

Wir sehen a lso  aus diesen kurzen Andeutungen, d i e  i c h  an verschiedenen S t e l l e n  

v e r t i e f e n  werde, daß e i n  Neuverständnis der gesamten Entwicklungspsychologie 

hindurchzugehen hat  durch d i e  Frage, wie diese Abb i lds t ruk turen a l s  allgemeine 

I n v a r i  anzen, Klassen von Bedeutungen i n  der Ontogenese entstehen. Und es 1 äßt 

s i ch  nachweisen, daß d i e  verschiedenen entwicklungspsychologischen Theorien m i t  

d ieser Anwendung des Marxschen A r b e i t s b e g r i f f s  e ine  ve rnün f t i ge  und gemeinsame 

Rein terpre ta t ion  er fahren können. I c h  verweise h ie rzu  auf mein Buch über "Ab- 

b i l d  und T ä t i g k e i t "  (Jantzen 1986a) sowie auf Band 1 der "Allgemeinen Behinder- 

tenpädagogi k "  (Jantzen 1987). I c h  wi 11 h i e r  n i c h t  jeden S c h r i t t  erneut nach- 

vo l lz iehen,  da es m i r  h i e r  um den Ausbau des Psychologischen Mater ia l ismus und 

n i c h t  um jedes Detai lproblem geht. 
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Nun muß das Ganze aber nochmals zurückbezogen werden auf d i e  Stammesgeschichte. 

Meine Grundthese, d i e  s i c h  aus der Analyse des e n t f a l t e t s t e n  Niveaus erg ib t ,  

war: Das Abb i ld  i s t  das Resu l ta t  der b i she r  geronnenen T ä t i g k e i t  i n  der Ent- 

w i ck l  ung des Subjekts, i n  i h r e n  Bedeutungskonfigurati onen, i n  i h ren  erworbenen 

kogn i t i ven  Schemata, bzw., so würde i c h  m i t  Piaget sagen, i n  i h ren  Klassen von 

Invar ianzen. Es r e a l i s i e r t  s i ch  wie d i e  T ä t i g k e i t  a l s  Psychisches aber nur i n  

der f l ießenden Gegenwart, i n  der es Modelle des Künf t igen ermögl icht .  Die i n  es 

eingehenden erworbenen Bedeutungen beziehen s i ch  zunächst auf das eigene M- 
motorische Korpersel b s t b i  l d  (Abbi ldniveau der Gegenstandsbedeutungen), das i n  

der f rühen K indhe i t  aufgebaut wird.  Es i s t  etwa m i t  acht Monaten ex is tent ,  was 

den Kindern dann auch neue Formen der S u b j e k t i v i t ä t  ermögl icht .  P l ö t z l i c h  f ä l l t  

den k le inen  Kindern dann etwas ein,  es taucht  wieder e i n  I n h a l t  i n  ihrem Ge- 

dächtn is  auf. Warum? Weil i n  e i n  koo rd in ie r tes  S e l b s t b i l d  unterdessen bestimmte 

Erfahrungen der Umwelt eingeschrieben sind, j a  das koo rd in ie r te  Se lbs tb i l d  ge- 

rade durch diese Erfahrungen der Umwelt e r s t  seine inneren Verknotungen erha l -  

t e n  hat.  

Später geht es n i c h t  mehr um das sensomotorische Körperse lbs tb i ld ,  sondern um 

das Ich-Se1 b s t b i  l d  a l s  we i te res  Abbi ldn iveau (oder m i t  Anochin ausgedrückt a l s  

Niveau der Afferenzsynthese). Wer b i n  "Ich", und wie kann i c h  mich bezogen auf 

"mich" (später  i n  der Pubertät  dann i n  der inneren Pos i t ion ,  d. h. im r e f l e x i -  

ven I ch -Se lbs tb i l d )  i n  meinen Prozessen des Gedächtnisses se lber  o r i en t i e ren?  

Ohne näher auf neuropsychologi sche Grundlagen eingehen zu wo1 len, wi 11 i c h  an 

e ine r  Abbildung zur Großhirnorgani sa t i on  d e u t l i c h  machen, wie v i e l e  Prozesse 

und St ruk turen d ieser  kö rpe r l i chen  Repräsentation und der Repräsentation des 

Se lbs t  bestehen. 

Das i s t  d i e  Innense i te  e i n e r  l i n k e n  Großhirnhemishäre. Auf der l i nken  Se i te  

l i e g t  der f r o n t a l e ,  auf  der rechten Se i t e  der o k z i p i t a l e  Pol. Die obere Abb i l -  

dung i s t  um d i e  Hor izonta le  um 180 Grad gedreht, so daß man d i e  Innensei te 

s ieh t ,  wo s i e  von der anderen Hemisphäre abgetrennt i s t .  

Auf d iese r  Innense i te  lassen s i c h  bestimmte Zonen zeigen, d i e  unmi t te lbar  m i t  

der dynamischen Loka l i sa t i on  des Korperse lbs tb i ldes  zu t u n  haben. I n  den wel- 

l en fö rm ig  s c h r a f f i e r t e n  Zonen werden d i e  Nervenprozesse insbesondere von homöo- 

s ta t i schen  Prozessen über Neurotransmit ter  und über Hormone bee in f lußt .  P r i  bram 

(1981) nennt d iese Dimension p r o t o k r i t i s c h .  



Kapitel 4 

Abbildung 10: Repräsentationen der Wirklichkeit im Gehirn 

Repräsentation .. --.. - - von - - Körperselbstbild - - und Bild der 

hußeren Welt (Innenseite der 1 inken Hemisphäre) - . -P- 

Epikritisch Protokritisch Externe Welt 'Selbstwelt' 

(aus: Pribram 1981, S. 119) 

Seite 101 

kpräsentat ion de1--Rajm-&i&-rgan Isat ion_dex 
W t s e i n s  (Außenseite der 1 inken-HemLsphäre) 

schraff ier 
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M i t  k l e i nen  Kreuzen s c h r a f f i e r t  eingezeichnet i s t  das, was Pribram Selbstwel t  

nennt. Das s ind  Repräsentationen der Muskel- und Gelenkrezeptoren auf der In -  

nense i te  des Gehirns. Das heißt ,  im  Verhä l tn is  von Innensei te und Außenseite 

f i nden  w i r  sehr v i e l  d e u t l i c h e r  d i e  körper l i chen Prozesse des Se lbs tb i ldes  auf 

der Innense i te  p r o j i z i e r t .  Im Verhä l tn is  von l i n k e r  und rech te r  Hemisphäre d ies  

i s t  n i c h t  i n  der Abbildung entha l ten  - g i l t ,  daß auf der rechten Se i t e  eher das 

Kö rpe rse lbs tb i l d  a l s  "konkreter Raum" rep räsen t i e r t  i s t  ( v g l .  Bragina und Du- 

brochotowa 1984). Und i n  der l i n k e n  Hemisphäre f i nden  w i r  e indeut ige I nd i z i en  

f ü r  d i e  Repräsentation des r e f l e x i v e n  psychischen Se1 b s t b i  ldes  (abstrakter,  

verba l - log ischer  Raum). Wenn b e s t i r n t e  Zonen durch Hirnver letzungen gestör t  

werden, tritt Aphasie auf, a l so  Ver lus t  von Sprachvermögen. I c h  habe d i e  Zonen 

s c h r a f f i e r t ,  wo bestimmte Formen von Aphasie bzw. das sogenannte F ron ta lh i rn -  

syndrom auf t re ten.  Wenn es im  Fe ld  39, einem Überlappungsfeld, das m i t  zu den 

d i f f e r e n z i e r t e s t e n  und am spätesten entstandenen Feldern des menschlichen Ge- 

h i r n s  zäh l t ,  a lso  zu Verletzungen kommt, b r i c h t  das gesamte innere  Raum-Zeit- 

Gefüge zusammen, das e r s t  i n  der inneren Pos i t i on  im Übergang i n  das Schu la l te r  

aufgebaut wird.  Dies s i nd  Prozesse, d i e  w i r  a l s  i n n e r b e g r i f f l i c h e  Rela t ionsb i  l- 

dungen beschreiben. Es brechen komplexe grammatikalische und ar i thmet ische 

St ruk turen zusammen, und es b r i c h t  d i e  ak t ive ,  o r i e n t i e r t e  Raumorientierung, 

etwa im  Umgang m i t  Karten, zusammen ( v g l  . L u r i a  1970). 

Wenn w i r  d i e  Fe lder  45 und 47 ansehen, so s ind  s i e  rep räsen ta t i v  f ü r  d i e  Pro- 

zesse, über d i e  der innere  Sprechvorgang r e g u l i e r t  wird.  Bei Verletzungen d ie -  

ser  Fe lder  tritt e ine  Träghe i t  auf. Zwar b l e i b t  der innere  Raum im  Rahmen der 

U. a. durch das Fe ld  39 r e a l i s i e r t e n  Afferenzsynthese erhal ten,  aber d i e  innere  

z e i t l i c h e  Or ient ie rung i n  den Prozessen des sprachl ichen Denkens und der inne- 

ren  Sp rech tä t i gke i t  i s t  ges tö r t .  Es tritt e ine große Verarmung i n  der Benutz- 

b a r k e i t  von Verben auf; es kann kaum von einem Verb zum anderen, das he iß t  von 

e ine r  inneren Tä t i gke i t s fo rm zur  anderen, gewechselt werden. Liegen d i e  Schädi- 

gungen noch we i te r  f r o n t a l  nach vorn, so k o l l a b i e r t  p rak t i sch  d i e  gesamte z e i t -  

l i c h e  Organisat ion der Persön l ichke i t ,  s i e  l e b t  aus der Vergangenheit heraus im 

Augenblick der f l ießenden Gegenwart. Die Herausbildung bewußter Modelle des 

Künf t igen i s t  unterbrochen. 

I c h  habe diesen k le inen  Exkurs unternommen, um exemplarisch auf Fragen der ma- 

t e r i e l l e n  Rea l i sa t i on  von Abb i lds t ruk turen i n  Form des Körperse lbs tb i ldes  und 

des psychischen Se lbs tb i l des  zu verweisen. 
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4. Die Entwick lunqdes Abbi ldniveaus i n  der Phylogenese -- 

Nun s teh t  a l s  nächstes der Rückg r i f f  auf  d i e  Stammesgeschichte an. I c h  h a t t e  

ausgeführt, daß w i r  m i t  bestimmten übergrei fenen B e g r i f f e n  f ü r  a l l e  Prozesse 

des Lebens arbe i ten  und unsere Kategor ien so anlegen wollen, daß w i r  au f  

menschlichem Niveau keine Kategor ie unnöt ig  verdoppeln. Auf menschlichem Niveau 

haben w i r  d i e  Kategorien Arbe i t ,  Bewußtsein und Sprache. S ie  re ichen h in läng-  

l i c h  aus, um nahezu a l l e  menschlichen spez i f i schen Besonderheiten zu beschrei-  

ben. Wir werden im  a f f e k t i v e n  Bereich noch e i n i g e  we i te re  Kategor ien brauchen. 

Darauf w i rd  noch einzugehen sein.  Es i s t  aber n i c h t  nö t i g ,  d i e  Kategor ien Ab- 

b i l d ,  Widerspiegelung und T ä t i g k e i t  nur f ü r  d i e  Menschen zu reserv ieren.  Für 

vorgrei fende Widerspiegelung haben w i r  das b e r e i t s  untersucht.  Das Ve rhä l t n i s  

von Abb i ld  und Widerspiegelung wol len  w i r  uns so denken, daß Widerspiegelung 

d i e  ak t ive ,  prozeßhafte Sei te,  d i e  Wahrnehmungsseite (a l so  d i e  assimi l a t i v e  

Se i te )  dieses Prozesses d a r s t e l l t ,  und Abb i ld  d i e  geronnene St ruk tur ,  d i e  Be- 

deutungsstruktur. I c h  denke, so l ä ß t  s i c h  m i t  beiden Begr i f fen ,  d i e  i n  enger 

d ia lek t i sche r  Beziehung stehen, ve rnün f t i g  zu arbe i ten .  

I c h  w i l l  j e t z t  untersuchen, wie das Abb i ld  der Welt notwendigerweise von Anfang 

an gegeben se in  muß und - das i s t  meine These - auch von Anfang an amodal ge- 

geben se in  muß. I c h  gehe j e t z t  n i c h t  mehr auf das mehrfach z i t i e r t e  Bakter ien- 

be i sp ie l  zurück, sondern g r e i f e  e i n  Be i sp ie l  heraus, das eines der "Haust iere" 

der Ethologen g i b t .  Im Zusammenhang der Behandlung e tho log ischer  Grundbegr i f fe 

wie I n s t i n k t ,  Erbkoordinat ion usw. w i r d  häu f i g  auf d i e  Grabwespe verwiesen, d i e  

e i n  sehr gutes Objekt f ü r  unsere theore t ischen Ref lexionen d a r s t e l l t .  

Grabwespen fangen an, zu e ine r  bestimmten Jahresze i t  e ine  andere Form von 

Or ient ie rung zu zeigen. Sie fangen an - i c h  bet rachte  exemplarisch d i e  Sandwe- 

spe -, e i n  Loch i n  den Sand zu graben, e i n  Beu te t i e r  zu erlegen, dieses i n  dem 

Loch einzugraben, m i t  dem Legestachel i h r e  E i e r  abzulegen, das Ganze wieder 

zuzugraben, nach mehreren Tagen - und zwar temperaturabhängig - das Ganze zu 

insp iz ie ren,  neue Nahrung ( i n  diesem Fa1 l e  Raupen) einzubringen, das Resu l ta t  

nach mehreren Tagen nochmals zu i n s p i z i e r e n  und wieder neue Raupen e inzubr in -  

gen. Dieser Prozeß w i r d  gesteuer t  durch bestimmte Schlüsselreize,  d i e  von der 

Ethologie bestimmt und näher beschrieben wurden ( v g l  . Brommund 1980). 

Ein anderes Be i sp ie l  f ü r  d i e  Steuerung durch Sch lüsse l re ize  i s t  das Verhal ten 

von St ich l ingen:  Bei ihnen w i r d  das Revier-  und Bru tp f legeverha l ten  über d i e  

r o t e  Farbe gesteuert, a lso  über e ine  bestimmte Sinnesmodalität. 

Ähnl ich kann man f ü r  d i e  Grabwespe bestimmte Modal i tä ten i n  der äußeren Welt 
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f inden, d i e  j ewe i l s  den spez i f i schen Ablauf i n  d ieser  " I n s t i n k t k e t t e "  - so wür- 

den d ies  Ethologen ausdrücken - sichern.  Ethologen, d i e  etwas p räz i se r  i n  der 

Terminologie sind, würden unterdessen sagen: i n  d ieser  Ke t te  von Erbkoordina- 

t ionen, d i e  jewei 1s auf der Basis von Appetenzverhalten bevorzugte Verhaltens- 

weisen hervorbr ingen und nach dem Muster eines angeborenen Auslösemechanismus 

(AAM) o r g a n i s i e r t  sind. 

Das he iß t  also, auch h i e r  f i nden  w i r  das Problem der amodal-modal-amodalen 

Übersetzung. I n  der äußeren Welt haben w i r  gat tungsrelevante Lebensbedingungen, 

d i e  a l l e i n  das Überleben der Gattung Sandwespe sichern;  denn d i e  Eiablage muß 

un te r  b e s t i r n t e n  j ah resze i t l i chen  Bedingungen, bestimmten Temperaturen gesche- 

hen, es müssen bestimmte Raupen beigebracht werden usw. Das heißt ,  h i e r  haben 

w i r  Etalons i n  der äußeren Welt, d i e  über i h r e  s i n n l i c h e  Oberfläche a l s  Schlüs- 

s e l r e i  z, um dessen Bedeutung d i e  Sandwespe i n  i h r e n  Erbkoordinat ionen weiß, d i e  

T ä t i g k e i t  d ieser  Sandwespe so organis ieren, daß d i e  Gattung e rha l t en  b l e i b t .  

Da h i e r  Amodales von der äußeren Welt her i n  Modales i n  der Wahrnehmung über- 

s e t z t  i s t ,  müssen w i r  logischerweise und konsequenterweise annehmen, daß d i e  

Grabwespe se lber  über amodale St ruk turen ver fügt .  Denn s i e  i s t  j a  n i c h t  e i n  

nach dem Reiz-Reaktions-Mechanismus programmierter Apparat, sondern s i e  i s t  wie 

a l l e  lebendige Mater ie  zur vorauseilenden Widerspiegelung i n  der Lage. Sie ver- 

f ü g t  über spez i f i sche Sinnesogane, m i t  denen s i e  diese Modal i tä t  er fassen kann. 

Aber h i n t e r  diesen spez i f i schen modalen Erfassungen muß es einen Knoten d ieser  

modalen Erfassung geben, muß es e ine f ü r  d i e  Gattung re levante  bedeutsame E i -  

genschaft geben, e i n  Abbild, das i n  d ieser  Grabwespe i n  i rgende iner  Weise e in-  

geschrieben wi rd .  Sch lüsse l re ize  führen im  Rahmen e i n e r  i rgendwie gearteten 

biorhythmischen St ruk tur ,  inneren Z e i t s t r u k t u r  zu bestimmten emotionalen Wert- 

ungen und zur Genese eines Motivs. 

Das he iß t ,  b i o l og i sche r  Sinn - a l s  das kennzeichnet Leontjew (1973) de ra r t i ge  

St ruk turen der Ger i ch te the i t  - entäußert s ich,  und zwar f ü r  a l l e  Ind iv iduen der 

Gattung i n  g le i che r  Weise fes tge legt ,  aber durch äußere Bedingungen, d. h. Ob- 

jek te igenschaf ten der Umwelt, bee in f l uß t .  An e i n e r  b e s t i r n t e n  S t e l l e  ents teht  

durch d i e  durch äußere Bedingungen erfolgende Beei n f  1 ussung kö rpe r l i che r  Pro- 

zesse d i e  Herausbildung e ine r  subdominanten Erregung (Tr ieb) ,  d i e  dazu f ü h r t ,  

daß d i e  Ger i ch te the i t  der Sandwespe s i c h  nach diesem durch körper l i chen Bedarf 

angebahnten Bedürfnis o r i e n t i e r t ,  Appetenzverhalten a u f t r i t t .  Sie f i n d e t  zu dem 

Gegenstand des Bedürfnisses, der mot ivb i  ldend w i r k t  und r e a l i s i e r t  j e t z t  den 

ers ten S c h r i t t  i n  d ieser  Ke t te  von erbkoord in ier ten Tä t i gke i t ssch r i t t en .  
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I n  d ieser  I n s t i n k t k e t t e  s i nd  a lso  d i e  Abb i lder  f es tge leg t .  S ie  s i nd  f ü r  a l l e  

Ind iv iduen der Gattung i n  i h r e n  Bedeutungsaspekten wie i n  ihrem Sinngehal t  

g le ich ,  aber d i e  äußeren Abfolgen s ind  n i c h t  f es tge leg t .  Die äußeren Bewegungen 

s ind o f f e n  und o r i e n t i e r e n  s i ch  an der r e a l  gegebenen Umwelt. I n  d ieser  Weise 

beschreibt  Leont jew ( 1  973) zwei Lernarten, i n  denen w i r  genau das wiederf inden, 

was Piaget Akkonodat ion  und Ass im i l a t i on  bzw. theore t ische und empir ische Ab- 

s t r a k t i o n  genannt hat  (Piaget 1975 a, b ) .  

Am Beisp ie l  e i ne r  Krö te  beschre ib t  Leontjew zwei Arten von Verbindungen. Ver- 

bindungen, d i e  s i ch  schne l l  h e r s t e l l e n  und schne l l  wieder löschen, gehören zum 

ers ten Typ. Kröten, d i e  e ine Ze i t l ang  gehungert hat ten, wurden m i t  zwei Ar ten 

von S t imu l i  kon f ron t i e r t ,  1 ängl ichen und runden, St re ichhö lzern  oder Knöpfen. 

Diese St re ichhö lzer  oder Knöpfe, d i e  d i e  Gestal tqual  i t ä t e n  bestimmter, i n  Erb- 

koordinat ionen eingetragener Nahrungsgegenstände beinhal teten, a l so  Würmer oder 

Spinnen, wurden von den Kröten genommen, aber danach s o f o r t  verweigert  und n i e  

wieder genommen. 

H ier  gab es e ine unmi t te lbar  i n s  amodale Abb i l d  eingetragene St ruk tur ,  e i ne  

bestimmte modale Q u a l i t ä t  rund/ l  ängl i c h  ha t  d i e  Krö te  i r r e g e f ü h r t ,  aber d i e  

Überprüfung durch d i e  Reaf ferent ie rung ergab so fo r t ,  da8 der Gegenstand n i c h t  

genießbar war, d i e  s o f o r t i g e  Vermeidung se tz te  e in .  

Andere Verbindungen unterscheiden s i ch  t ie fgehend hiervon. S ie  bauen s i c h  lang- 

sam auf und er löschen langsam. Dies s ind  nach Leontjew d i e  Bewegungsmuster i n  

der Umwelt. 

I n  einem weiteren Be i sp ie l  be i  Leontjew (1973, S. 163 ff. - einem Experiment 

von Saporoshez und Dimanstein - w i r d  d ies  sehr schön am Lernen von Zwergwelsen 

i l l u s t r i e r t .  I n  einem Aquarium schwimmen d iese Fische auf d i rek tem Wege zur 

Nahrung. Nach Einführung e i n e r  Trennwand, um d i e  s i e  herumschwimmen müssen, 

haben d i e  Zwergwelse zunächst nach Versuch und I r r t u m  den r i c h t i g e n  Weg gesucht 

und diesen Weg verkürzt ,  b i s  e r  e ine opt imale Kurve d a r s t e l l t e .  Zog man nun d i e  

Trennwand heraus, so schwammen d i e  Fische diese Kurve noch e ine  ganze Z e i t  wei- 

t e r ,  b i s  dieses Muster a l lmäh l i ch  verschwand. S ie  ha t ten  - i c h  sage es j e t z t  

m i t  Worten von Piaget - d i e  Umweltbedingungen an i h r  Schema von Nahrung assimi-  

l i e r t ,  ohne e i n  neues kogn i t i ves  Schema f ü r  d i e  Umwel tbedingungen zu akkomno- 

dieren. S ie  haben a l so  d i e  räumliche Organisat ion n i c h t  ge t rennt  von der Nah- 

rung ge lern t .  Leontjew s p r i c h t  davon, daß s i e  den Gegenstand "Hindernis" a l s  

Eigenschaft der Nahrung, d. h. a l s  modalen Hinweis auf  d i e  Nahrung wahrgenommen 

haben. Kein Säugetier (und auch k e i n  Vogel würde s i c h  so verhal ten.  
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Das he iß t ,  m i t  dem Übergang zum Reptilien-~äu~etier-Übergangsfeld kommen gänz- 

l i c h  andere St ruk turen i n s  Sp ie l .  Die Verbindungen beginnen s i ch  zu lockern, 

und es kommt zunehmend e ine neue Ebene des Zentralnervensystems i n s  Spiel ,  d i e  

neoko r t i ka le  Ebene. S ie  ve r füg t  über keine unmi t te lbare  Verbindung zu den sen- 

sor ischen Organen der Außenwelt, aber auch über keine unmi t te lbare  und d i r e k t e  

Verbindung zur sensorischen Verarbeitung der Innenwelt, sondern s i e  bezieht 

s i c h  auf d i e  Wechselbeziehungen von beiden, a r b e i t e t  a lso  m i t  vorverarbe i te ten 

Informat ionen auf einem neuen Niveau wei ter .  Es en tw icke l t  s i ch  demnach über 

d i e  Ebene der einfachen vorgrei fenden Widerspiegelung e ine Ebene, i n  d i e  d i e  

vorgre i fende Widerspiegelung vorgre i fend widergespiegel t  wird.  Es f i n d e t  a lso  

e ine  Hierarch is ie rung s t a t t .  Das he iß t  aber, es kann damit zur k o r t i k a l e n  Auf- 
lösung von AAMs kommen. 

Am phylogenet isch f rühesten Be isp ie l ,  das i c h  gefunden habe, s i e h t  das so aus: 

E i  b l -E ibes fe ld t  (1978, S. 440 - 442) beschre ib t  das Revierverhal ten von Lavaei- 

dechsen. S ie  grenzen i h r  Revier durch Schwanzschlagen ab, verwenden aber n i c h t  

das Beißen, das s i e  sonst benutzen, um Freßfeinde zu ver t re iben oder um Beute 

zu erlegen. Haben d iese Lavaeidechsen i h r e n  Schwanz ver loren, so kommt es nach 

e in igen  Wochen zu Verhaltensumbildungen. S ie  fangen an, i h r  Revier durch Beißen 

zu ver te id igen.  Das he iß t ,  d i e  r e i c h h a l t i g e r e  Umgebung hat  schon zu zahlreichen 

Anwendungen von auf AAM-Ebene s tanda rd i s i e r t en  Abbi ldern i n  unterschiedl ichen 

Umwelten geführ t .  Die modalen A n t e i l e  d ieser  Umwelten überschneiden s i ch  h i e r -  

be i .  I n  der einen S i t u a t i o n  w i r d  e i n  T i e r  durch Beißen vertr ieben, i n  der ande- 

ren  S i t u a t i o n  n i c h t  durch Beißen, aber das Ver t re iben (g le i che  Reaf ferent ie -  

rung) i s t  beiden S i tua t ionen gemeinsam. Durch d i e  S i t u a t i o n  emotionaler Erre- 

gung kann es zur k o r t i k a l e n  Auflösung d ieser  beiden s i ch  widersprechenden Ab- 

b i l d e r  kommen und zu e i n e r  Bevorzugung des f ü r  diese S i t u a t i o n  den größeren 

Handlungseffekt versprechenden Abbildes. I n  e i n e r  ähnl ichen Weise w i r d  das Pro- 

blem der  k o r t i k a l e n  Auflösung von AAMs dann i n  den Dialogprozessen der Säuge- 

t i e r e  i n  der Aufzucht des Nachwuchses soz ia l  s tanda rd i s i e r t  und b i l d e t  den 

Schlüssel  zu a l l e n  höheren Formen des Lernens. 

Bei Vögeln f i n d e t  man e i n  gewisses Übergangsstadium, das deshalb besonders i n -  

te ressant  i s t ,  we i l  s i c h  h i e r  ze ig t ,  worauf d i e  Abb i lder  zunächst hauptsächl ich 

g e r i c h t e t  sind. E ine rse i t s  s i nd  s i e  auf d i e  i nva r i an ten  St ruk turen der Welt 

ge r i ch te t .  Das h a t t e  i c h  b e r e i t s  ausgeführt. Anderersei ts kann man i h r e  Gerich- 

t e t h e i t  se lber  ( i h r e  Bedü r fn i ss t ruk tu r )  nur aus den soz ia len Prozessen i n  der 

Erhal tung der Gattung begrei fen.  Die Ger i ch te the i t  d ieser  Prozesse be i  der 

Grabwespe war aus den Notwendigkeiten der Ar terha l tung zu begrei fen.  Sie war 
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aus den entsprechenden emotionalen, s innhaf ten Q u a l i t ä t e n  zu begrei fen,  d i e  

s i ch  grundsätz l ich  auf Gattungsnormal i tät  beziehen. 

Wie s i eh t  das be i  den Vögeln aus? Im Prozeß der Prägung können w i r  d ies  Konrad 

Lorenz hat das be i  Enten sehr schön beschrieben - besonders d e u t l i c h  sehen. 

Enten können i n  e ine r  bestimmten Phase geprägt werden, wo das amodale Abb i l d  

noch n i c h t  neu s y n t h e t i s i e r t  i s t .  Dies kann durch einen i n h a l t l i c h  be l i eb igen  

modalen Prozeß erfolgen, so fern  e r  nur e ine b e s t i r n t e  Q u a l i t ä t  hat .  Bei be- 

stimmten Entenarten i s t  d ies  d i e  Bewegung. Normalerweise w i r d  d i e  Moda l i t ä t  der 

Bewegung nur durch d i e  a l t e n  Enten rep räsen t i e r t .  Über d iese Moda l i t ä t  der Be- 

wegung (Sch lüsse l re iz )  erwerben d i e  jungen Enten nun sehr schne l l  e inen a l  lge-  

meinen Gattungsbegr i f f ,  se i  d i es  über e ine Spielzeugeisenbahn, einen L u f t b a l -  

lon, Konrad Lorenz se lbs t  oder e ine Ente ( vg l .  den F i l m  von Hoimar D i t f u r t h  

"Der Geis t  f i e l  n i c h t  vom Himmel ..." ) .  Auf d ieser  Basis des allgemeinen Gat- 

tungsbegr i f fs  (Ente, Mensch, L u f t b a l l o n )  i n d i v i d u a l i s i e r e n  k l e i n e  Enten dann 

sehr schnel l  e inzelne andere Indiv iduen. Das he iß t ,  dem Erwerb des allgemeinen 

Gattungsbegr i f fs (Akkommodation) f o l g t  d i e  I n d i v i d u a l i s i e r u n g  (Ass im i l a t i on )  . 
Der Erwerb des allgemeinen Gat tungsbegr i f fs  bedeutet aber auch e ine neue Syn- 

these der Selbstwahrnehmung i n  Form von emotional a l s  adäquat oder inadäquat 

bewerteten In terak t ionen.  

Bei keinem Säugetier i s t  e ine  de ra r t i ge  Fehlprägung zu erreichen, aber b e i  j e -  

dem Säugetier i s t  zu f inden, daß der allgemeine Gat tungsbegr i f f  n i c h t  angeboren 

i s t ,  sondern i n  f rühen Dialogen e r s t  erworben wird.  I n  den f rühen Dialogen wer- 

den j e t z t  un tersch ied l ichs te  AAMs, d i e  auf bestimmte Sch lüsse l re ize  h i n  pro jek-  

t i e r t  sind, i n  den soz ia len Dialogen zusammengefaßt und zu einem Ganzen synthe- 

t i s i e r t ,  a lso  z. B. Anfassen der Haut, was den meisten Säugetieren angenehm 

i s t ,  oder Belecken der Haut, Geruch, Erfassen der Z i t z e  m i t  den Mundregionen. 

Je höher d i e  Säugetiere en tw icke l t  sind, desto mehr s i nd  Hautkontakte i n  jeder  

Form von Hauts t imula t ion  e i n  w i ch t i ge r  Sch lüsse l re iz .  Innerha lb  d ieser  Schlüs- 

se l re i ze  werden d i e  eigenen Tä t i gke i t en  immer durch d i e  pos i t i ven  a f f e k t i v e n  

Bekräftigungen, d i e  i n  jedem AAM entha l ten  sind, zusamnengefaßt a l s  Tä t i gke i -  

ten, d i e  insgesamt p o s i t i v  s ind;  a l so  e ine p o s i t i v  bewertete Folge von e inze l -  

nen Handlungen w i rd  i n s  Körperse lbs tb i ld ,  i n s  Gedächtnis a l s  e ine T ä t i g k e i t  

eingeschrieben. Nach außen h i n  erscheinen d i e  I n te rak t i onspa r tne r  der eigenen 

Gattung, d i e  diese Synthese rea l i s i e ren ,  zunehmend a l s  emotional p o s i t i v  be- 

setzt .  

An d ieser  S t e l l e  ze ig t  es s ich,  daß Freud i n  se iner  L ib idotheor ie ,  wenn auch z. 
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T. von fa lschen Voraussetzungen ausgehend, absolut  r ech t  hatte.  Das emotionale 

Se1 b s t b i  l d  s y n t h e t i s i e r t  s i ch  aus den i n  d i e  untersch ied l ichen AAM eingeschr ie-  

benen emotionalen An te i l en  durch d i e  f rühen Dialoge m i t  den ä l t e ren  Tieren der 

eigenen Gattung zu e ine r  k o r t i k a l e n  Repräsentation der emotionalen Erfahrung. 

G l e i c h z e i t i g  e r f o l g t  damit aber e ine k o r t i k a l e  Reräsentat ion des Se1 b s t b i  ldes 

und e ine  k o r t i k a l e  Repräsentat ion des anderen Individuums der Gattung (Objekt- 

besetzung im Sinne der Psychoanalyse). I n  der Ontogenese der Säugetiere geht 

das un te rsch ied l i ch  schne l l .  Die niederen Säuget ierarten er re ichen diesen Pro- 

zeß i n  wenigen Wochen, be i  Rhesusaffen dauert es etwa d r e i  Monate und beim Men- 

schen etwa acht Monate. Sp i t z  hat das m i t  dem B e g r i f f  des Fremdelns und der 

Veränderungsangst a l s  Ausdruck dieses Umbruchs beschrieben: Im A l t e r  von etwa 

acht Monaten e r f o l g t  d i e  I n d i v i d u a l i s i e r u n g  des j e  heranwachsenden Individuums, 

und damit i s t  auch das allgemeine Gattungskörperschema geschlossen. Durch Iso- 

lat ionsprozesse können diese AAM i n  unüb l icher  Reihenfolge aneinandergefügt 

werden, d i e  dazu führen kann, daß Ind iv iduen s i ch  gänz l ich  gegen d i e  Gattungs- 

no rma l i t ä t  verhal ten,  U. U. zu keinem soz ia len Kontakt i n  der Lage s ind (vg l .  

zu den De ta i l s  auch Jantzen 1987, Kap. 6.3.). 

H ie r  haben w i r  a lso  e ine  gänz l ich  neue Q u a l i t ä t  psychischer Entwicklung. Die 

Abb i lder  werden en tw icke l t  und s tanda rd i s i e r t  über i h r e  Synthese und bezogen 

auf d i e  Außenwelt, nämlich auf  das andere Indiv iduum der Gattung, dessen rea le  

Bedeutung aus v i e l f ä l t i g e n  Tä t i gke i t en  s y n t h e t i s i e r t  erstmals e r faß t  wird. Da- 

m i t  entstehen ganzhe i t l i che  Gegenstandsbedeutungen a l s  Knoten der modalen Er- 

fahrungen i n  den f rühen Dialogen. G l e i c h z e i t i g  bedeutet d i es  eine Synthese des 

eigenen Körperselbstbi ldes,  das über d i e  motorischen An te i l e  der Erbkoordina- 

t i onen  umweltbezogen ( vg l .  Berns te in)  so s y n t h e t i s i e r t  wird, wie es f ü r  d i e  

Gattung ü b l i c h  i s t .  Bei I s o l a t i o n  s e t z t  s i ch  das Kö rpe rse lbs tb i l d  anders zusam- 

men. Und s c h l i e ß l i c h  e r f o l g t  e ine  Synthet is ie rung der emotionalen Besetzung des 

eigenen Körpers ebenso wie der emotionalen Besetzung von anderen. Dies können 

w i r  m i t  der Kategor ie Bindung ausdrücken, deren psychischer Aspekt sub jek t ive  

Gefühle sind. 

Auf diese Aspekte gehe i c h  das nächste Mal noch näher e in .  Was mich j e t z t  i n -  

t e r e s s i e r t ,  i s t  d i e  neue Klasse von Bedeutungen, d i e  möglich wird; denn i s t  

d ieses Niveau e r s t  einmal s y n t h e t i s i e r t ,  s i nd  Säugetiere i n  der Lage, s i ch  neue 

amodale Bedeutungen im  Rahmen i h r e r  j ewe i l i gen  gattungsgemäßen Mögl ichkei ten zu 

erwerben. 

I c h  i l l u s t r i e r e  d ies  am Be isp ie l  e i n e r  unserer Katzen. Katzen haben e i n  angebo- 
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renes Schema des Haschens und Fangens. Durch den soz ia len Verkehr m i t  den a l t e n  

Katzen lernen s i e  das i n  e i n e r  bestimmten Weise zu syn the t i s i e ren  und dann Mäu- 

se, Ratten, Eidechsen zu fangen, den Tötungsbi ß anzusetzen usw. (zur  Etho log ie  

der Katze vg l  . Leyhausen 1982). 

Unsere Katze ze ig te  nun folgendes Verhalten. S ie  ha t  e i n  blaues Flumni bä l  l chen 

(d. i. e i n  sehr s ta rk  springender Hartgumnibal l ) ,  m i t  dem w i r  m i t  i h r  ö f t e r s  

gesp ie l t  hatten, i n  d i e  Schnauze genommen und d i e  Treppe hochgetragen, d i e  

Treppe runterhüpfen lassen und wieder i n  d i e  Schnauze genommen, d i e  Treppe 

hochgetragen und wieder, solange s i e  wo l l t e .  S ie  hat  diesen k le inen  B a l l  aber 

n i e  m i t  gleichgroßen Glaskugeln oder anderen Dingen verwechselt. Das he iß t ,  

h i n t e r  der modalen Eigenschaft, b l au  zu se in  und zu r o l l e n ,  h a t t e  s i e  e ine  be- 

stimmte amodale F u n k t i o n a l i t ä t  d ieses Ba1 l e s  erschlossen (a l so  e ine Gegen- 
standsbedeutunq erworben). 

Von subhumanen Primaten wissen wird,  daß diese Entwicklung d o r t  e i n  Stück wei- 

tergeht.  K l i x  s c h i l d e r t  i n  seinem Buch "Erwachendes Denken" (1980, S. 79) einen 

entsprechenden Versuch von Rentsch, der das noch deu t l i che r  be leg t  a l s  d i e  

Schimpansen-Experimente Wolfgang Köhlers zu Beginn des Jahrhunderts. Man h a t t e  

Schimpansen darauf ausgebi ldet ,  Schrauben m i t  Eisenstücken zu öffnen, d i e  e ine  

Steckkante hatten. Man bot  ihnen dann zur Auswahl Eisen an, d i e  genauso aussa- 

hen, aber keine Steckkante hatten, und Schraubenzieher, große und k le ine,  m i t  

farbigem Griff oder H o l z g r i f f .  Die Schimpansen wählten immer d i e  Schraubenzie- 

her auf Grund der Eigenschaft, daß diese e ine Steckkante hatten. H ie r  l i e g t  

a lso  b e r e i t s  d i e  Synthese e i n e r  echten Werkzeugbedeutung vor. 

I n  der menschlichen Entwicklung f i n d e t  man e ine solche Synthese i n  einem be- 

stimmten Übergangsstadium. Piaget kennzeichnet d ies  a l s  Übergang i n  das sechste 

sensumotorische Stadium, und Sp i t z  nennt d ies  den d r i t t e n  psychischen Organisa- 

t o r .  Sp i tz  sp r i ch t  von der semantischen Nein-Geste, d i e  a l s  allgemeines Werk- 

zeug j e t z t  d i e  soz ia len Beziehungen neu o rgan i s i e r t ,  d i e  a l so  der e r s t e  Aus- 

druck von systematischem und verständigem Werkzeuggebrauch i s t .  Dieser Übergang 

i n  der Organisat ion der Tät igkei tsprozesse f i n d e t  Ca. m i t  15 Monaten s t a t t .  

I ch  er innere  an das b e r e i t s  erwähnte Be i sp ie l  des Steckpuzzles. I n  e ine  Nega- 

t i v f o r m  s ind  ausgesägte Tei l e  einzusetzen. Kinder dieses A l t e r s  prob ieren d ies  

n i c h t  mehr nach Versuch und I r r tum,  s i e  sehen s i ch  d i e  Aufgabe an und lösen s i e  

dann s o f o r t  r i c h t i g  (Lernen durch E ins i ch t ) .  

Manchmal s i e h t  man h i e r b e i  vorwegnehmende Bewegungen, d i e  Piaget (1975 a)  a l s  

Übergang von der sensomotori schen zur präopera t iona len (symbolischen) Nachah- 

mung ana l ys ie r t .  Diese präopera t iona le  Nachahmung i s t  j e t z t  a l s  "Vorahmung" i n  
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der S i t u a t i o n  noch vorhanden, noch n i c h t  von der S i t u a t i o n  getrennt.  I n  der 

nächsten Entwicklungsstufe, i n  der f rühen K indhe i t  - das er leben w i r  be i  rezen- 

t e n  Primaten unter  na tü r l i chen  Bedingungen n i c h t  mehr -, erwerben d i e  Kinder 

j e t z t  Tätigkeitsbedeutungen. I c h  habe auch h i e r f ü r  mein Standardbeispiel: E in  

Kind nimmt e i n  Stöckchen und b l ä s t  es aus. Die Gegenstandsbedeutung Kerze und 

d i e  Werkzeugbedeutung des Ausblasens, d i e  i n  der S i t u a t i o n  se lbs t  r e levan t  wa- 

ren, s ind  beide aus dem ursprüngl ichen Kontext herausgelöst, d i e  S i t ua t i on  i s t  

gedacht, ohne daß s i e  r e a l  gegeben i s t .  Sie w i r d  rep räsen t i e r t  durch d i e  e i -  

genen Tä t i gke i  tsformen, d i e  konstant gesetzt  werden. Und den eigenen Tät ig -  

ke i ts formen werden bestimmte äußere M i t t e l  auf Grund i h r e r  f i g u r a l e n  Eigen- 

schaften unterworfen, um s i c h  auszudrücken. Das he iß t ,  bestimmte äußere M i t t e l  

werden a l s  Zeichen verwendet, bekommen a lso  e ine semiotische Funktion. 

Durch diesen Übergang i s t  das Kind umfassend i n  der Lage, a l l e  M i t t e l  a l s  Zei- 

chen zu verwenden, a l so  seine Sprache n i c h t  nur unmi t te lbar  im  Augenblick a l s  

Werkzeug zu gebrauchen, sondern d i e  Sprache umfassend zur Umbildung der Welt zu 

benutzen, wie d ies  s i ch  besonders dann im  k ind l i chen  Sp ie l  ze ig t .  

Beim T ra in ing  von rezenten subhumanen Primaten f i nden  w i r  i n  Model ls i tua t ionen 

das g le i che  Niveau. Amerikanische Wissenschaftler haben sehr lange G o r i l l a s  und 

Schimpansen m i t  Zeichensprachen t r a i n i e r t ,  aus der Gehörlosensprache entnomnen, 

a lso  aus e ine r  Gestensprache, d i e  deshalb s i n n v o l l  i s t ,  we i l  d i e  subhumanen 

Primaten n i c h t  über unsere Verbal is ierungsfähigkei ten verfügen und deshalb d i e  

entsprechenden Feedback-Schleifen f ü r  das ora l -akust ische Sprachlernen n i c h t  

aufbauen können. Oder aber es wurde v i s u e l l  entsprechend s t r u k t u r i e r t e s  Zei- 

chenmaterial verwendet. 

Walter H o l l i t s c h e r  (1980, S. 189 - 191 1 be r i ch te te  schon vor e in ige r  Ze i t ,  daß 

Washoe, e ine  Ä f f i n ,  i h r e  Kinder unteressen i n  der Zeichensprache un te r r i ch te t .  

Aber das könnte noch e in fach der Gebrauch d ieser  Tä t i gke i t en  sein, ohne d i e  

Bedeutung schon v o l l  e r f a ß t  zu haben. 

Aber es g i b t  e i n  unwiderlegbares Be isp ie l ,  daß rezente  subhumane Primaten e i n  

höheres Niveau erreichen: Bei dem Versuch, diesen T ieren Lesen und Schreiben 

beizubringen, ze ig te  s ich,  daß e i n  A f f e  p l ö t z l i c h  m i t  dem K r i t z e l n  aufhörte. 

Befragt,  warum, gebärdete e r  " f e r t i g " .  Befragt,  was es sei, gebärdete d ieser  

A f f e  dann "Blume1'. Es ze ig te  s ich,  daß we i te rh in  graphische Produkte von Schim- 

pansen h e r g e s t e l l t  wurden, denen e ine bestimmte semantische Rela t ion  zugeordnet 

war, und d i e  s i ch  e indeu t i g  von den ursprüngl ichen K r i t ze l ze i chen  durch d i e  

Sparsamkeit der St r ich führung unterschieden. Weitere Be isp ie le  unters t re ichen 
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das Erreichen dieses Niveaus So h a t t e  im  Londoner Zoo e ine  Schimpansengruppe 

gelernt ,  m i t  T e l l e r n  und L ö f f e l n  am Tisch zu essen. "Zur allgemeinen Überra- 

schung saßen eines Tages ohne T isch a l l e  beisammen und mimten d i e  Mahlze i t "  

(Koehler 1982, S. 618). 

Und auch Geräteproduktion deute t  s i c h  schon an. So ha t  Letmathe im  Osnabrücker 

Zoo be i  Orang-Utangs beobachtet, daß unter  den Bedingungen, wo e i n  Orang-Utan9 

eine Schnur zertrennen mußte, um an Nahrung zu kommen, e r  einen S te in  benutzte, 

um einen anderen S te in  zu schärfen. (Le ider  fand i c h  be i  Nacharbeitung f ü r  d i e  

Pub l i ka t i on  h i e r  n i c h t  mehr d i e  Be legste l le ;  W. J.). A l l  d iese Be i sp ie le  ver-  

weisen e indeu t i g  auf das Niveau von Tätigkeitsbedeutungen. Und aus unseren 

Überlegungen zur S t ruk tu r  des ~i er-~ensch-Übergangsfeldes wissen w i r ,  daß so1 - 
che St ruk turen spätestens be i  Ramapithecus entstanden se in  müssen, damit d i e  

A rbe i t  se lber  im  ~ier-~ensch-Übergangsfeld entstehen konnte, wie es durch- 

schre i ten  l i e ß  (Jantzen 1990 b) .  

H ier  z e i g t  s i ch  be re i t s ,  w i e v i e l  w i r  von e i n e r  Entwicklungspsychologie des Ab- 

b i  ldes, systematisch herausgearbei tet  a l s  Klassen von Bedeutungskonf i g u r a t i o -  

nen, d i e  a l l e n  Ind iv iduen e ine r  Gattung zugänglich werden, f ü r  d i e  marx is t ische 

I n t e r p r e t a t i o n  der Phylogenese und Ontogenese gewinnen können. Dies l ä ß t  s i c h  

we i te r  ver fo lgen unter  den selbstbeschleunigenden Prozessen im  Tier-Mensch- 

Übergangsfeld und der f rühen Menschwerdung (zum Prozeß der Menschwerdung vgl .  

Jantzen 1990 a), d i e  nach Homo h a b i l i s  m i t  dem Übergang von Homo erec tus  i n  

k ä l t e r e  Zonen (außerhal b des a f r ikan ischen Raumes) beginnt. Unterdessen fangen 

menschliche Lebewesen schon sehr f r ü h  an, Sprache über Gest ik zu entwickeln.  

Das i s t  unterdessen a l s  These al lgemein akzep t i e r t .  Die Laute haben i n  d iese r  

Gest ik nach Vermutung von Leontjew (19511, d i e  i c h  f ü r  ve rnün f t i g  ha l te ,  zu- 

nächst d i e  Bedeutung, d i e  be i  uns d i e  Lautfärbungen haben. S ie  s i nd  prosodische 

Elemente, d. h. f ü r  d i e  emotionale Bewertung der Kommunikation re levan te  Ele- 

mente. 

Durch d i e  Entwicklung der A rbe i t  besteht zunehmend d i e  Notwendigkeit, U. a. m i t  

der Bewahrung des Feuers, s i ch  auch i n  der Nacht zu verständigen oder i n  S i tua-  

t ionen zu verständigen, f ü r  d i e  Gest ik n i c h t  geeignet i s t .  Es entwicke ln  s i c h  

Formen der symbolischen Repräsentation eines B e g r i f f s  von ü b e r i n d i v i d u e l l e r  und 

n i ch t  nur durch unmi t te lbare  Erfahrung gegebener Menschheit, z. B. i n  Form des 

Totenkultes, schon be i  den Neandertalern. Diese konnten aber von i h r e r  H i rno r -  

ganisation, wie man aus Endokranial-  und Vokaltraktausgüssen weiß, e r s i c h t l i c h  

n i ch t  das Lautspektrum produzieren, das w i r  heute produzieren können bzw. ver-  
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fügten n i c h t  i n  g le i che r  Weise über k o r t i k a l e  Repräsentation von Sprache wie 

wir ,  während der Homo sapiens h i e r  e l e k t i v  begünst igt  i s t .  Da es Mischpopula- 

t i onen  gegeben hat, da keine kr ieger ische Ausrottung nachzuweisen i s t ,  i s t  ver- 

mu t l i ch  das neue und höhere Niveau a l s  genere l le r  Übergang i n  d i e  innere Posi- 

t i o n  m i t  e ine r  entwicke l teren Sprache der entscheidende Punkt, wo der Übergang 

vom Neanderthal e r  zum Homo Sapiens e r f o l g t  ( vg l  . U. a. Hi ldebrand-Ni 1 shon 

1980). 

D ie  Entwicklung der dann erfolgenden handwerklichen A rbe i t s te i l ung  (hor izonta le  

Schichtung) sowie e ine v e r t i k a l e  Schichtung der Gesell schaft  m i t  Herausbildung 

von bes t i rn ten  Gruppen und Schichten, d i e  über e i n  höheres Wissen verfügen das 

i s t  a l l e s  be i  K l i x  (1980) i n  "Erwachendes Denken" im De ta i l  nachzulesen. Es 

kommt e ine rse i t s  zur Durchsetzung e ine r  v e r t i k a l e n  Organisat ion der Gesell- 

schaft ,  indem i n  der Genti lgese l  l s c h a f t  v i e l f ä l t i g e  Funktionen an d i e  ä l t e ren  

Generationen übertragen wurden (Wissen, Erziehung, Lei tung),  wie zu e ine r  zu- 

nehmenden hor izonta len Organi s ierung i n  der wei terentwicke l ten A rbe i t s te i l ung  

ebenso wie im handwerklichen Denken. 

A l l e  diese Prozesse müssen aber b e r e i t s  i n  der inneren Sprache und im Denken 

abb i ldbar  gewesen sein, d. h. der Mensch mußte s i c h  (sprach l ich  v e r m i t t e l t )  

umfassend vom Standpunkt des Gemeinwesens her denken können, wie es der a l  lge- 

meine Marxsche A r b e i t s b e g r i f f  f o r d e r t  (Holzkamp, 1983, sp r i ch t  h i e r  von der 

k o l l e k t i v  erwei ter ten Fürsorge a l s  Grundlage der Handlungsfähigkeit). 

Es z e i g t  s i c h  erneut, welche Bedeutung es hat, vom Marxschen A rbe i t sbeg r i f f  her 

d i e  gesamte Frage der Entwicklung des Abbildes der Welt i n  der Weltgeschichte 

noch einmal nachzuarbeiten. Und w i r  können annähernd d i e  Bedeutung erahnen, d i e  

Leontjews Pro jek t  zukam, e i n  Buch zu dem Thema "Das Abbi ld  der Welt" zu schrei-  

ben. 

I n  d i e  Entwicklung meiner Konzeption habe i c h  Ren6 Sp i t z '  (1972) Auffassungen 

von der Entwicklung des Psychischen i n t e g r i e r t  (Jantzen 1987, Kap. 5 ) .  Er 

s p r i c h t  an den S t e l l e n  des Übergangs auf e i n  höheres Abbildniveau von "psych- 

ischen Organisatoren", d i e  e i n  psychisches K r a f t f e l d  umorganisieren, und ver- 

sucht, d ies  a l s  d ia lek t i sche  Umbrüche zu beschreiben. W i r  wissen unterdessen, 

um was es h i e r  geht. Es s ind d i e  sinnhaften und systemhaften Umbildungen zu 

einem jewei 1 s neuen Abbi ldniveau, das dann im Körperselbstbi  l d  eingetragen i s t .  

Dies geschieht v e r m i t t e l t  über d i e  Erfahrungen i n  der äußeren Welt, wobei f ü r  

d i e  Eintragung d i e  emotionale Bewertung e ine besondere Ro l l e  s p i e l t .  Sie i s t  

Ausdruck von biologischem Sinn bzw. von i nd i v idue l l em oder persönlichem Sinn 
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und b r i n g t  diesen hervor. Aber dazu mehr i n  der nächsten Vorlesung. 

5. Zusammenfassunq - 

I c h  h a t t e  zunächst auf d i e  ph i  losoph iegesch ich t l  i chen Zusammenhänge der Katego- 
r i e n  "Widerspiegelung" und "Abbi ld" verwiesen und war dann auf  d i e  Psychologie- 
geschichte eingegangen, wo w i r  an verschiedenen S t e l l e n  i n  der Psychologie d ie-  
ses Jahrhunderts einen Rückg r i f f  auf  d i e  Kategor ie "Abbi ld" f inden, auch wenn 
der Gegenstandsbereich n i c h t  ausdrück l ich  m i t  diesem Terminus benannt wird.  
Zunächst ha t te  i c h  d i e  Gestal tpsychologie erwähnt, deren zen t ra le r  B e g r i f f  der 
"Gestal t"  m i t  der Kategor ie Abb i l d  kor resond ier t .  
Zweitens i s t  das Problem des Abbi lds i n  der Psychoanalyse au fgeg r i f f en  worden. 
I n  der Problematik der Objektbesetzungen und dem Ubergang vom Primär- zum Se- 
kundärprozeß geht es j a  um d i e  psychische Repräsentanz der Objekte, d i e  durch 
I n t r o j e k t i o n  aus der äußeren Welt angeeignet werden. H ie r  w i r d  eben fa l l s  wieder 
auf den Widerspiegelungscharakter der Erkenntnis zurückgegr i f fen,  wenn auch m i t  
Schwerpunktsetzung be i  den a f f e k t i v e n  Aspekten der Organisat ion des Psych- 
i schen. 
Als Pendant zur Psychoanalyse könnte man dann d i e  Genfer Schule nennen, d i e  
Theorie Piagets, i n  der d i e  a f f e k t i v e n  Prozesse eher n e g i e r t  werden. I n  i h r e n  
M i t t e l punk t  r ü c k t  m i t  dem B e g r i f f  des kogn i t i ven  Schemas der  Gegenstandsbereich 
der Kategor ie Abbi ld.  Kogn i t i ve  Schemata werden durch d i e  Akkomodation auf e i n  
höheres Niveau gehoben und verändert, da s i e  m i t  der äußeren Welt n i c h t  mehr 
vereinbar s ind.  
Sch l i eß l i ch  i s t  der A b b i l d b e g r i f f  innerha lb  der Psychologie durch d i e  k u l t u r h i -  
s tor ische Schule der sowjet ischen Psychologie umfassend behandelt worden. I c h  
ha t te  exemplarisch zwei Arbe i ten  von A lexe j  Ni k o l  a jewi tsch Leont jew herausge- 
g r i f f e n ,  um d ies  zu verdeut l ichen. - Zum einen war d ies  e ine A rbe i t  aus dem 
Jahre 1936 aus einem b i she r  unve rö f f en t l i ch ten  Manuskript "Ma te r i a l i en  über das 
Bewußtsei n" (Leont jew 1989, 1990), i n  dem e rs tma l i g  das später verwendete Kate- 
goriensystem e ingeführ t  w i rd .  Das andere war d i e  späte A rbe i t  zur "Psychologie 
des Abbilds". Be re i t s  i n  der A rbe i t  von 1936 w i r d  der d i a l e k t i s c h e  Widerspruch 
zwischen Abb i ld  und Prozeß a l s  allgemeines Entwicklungsgesetz des Psychischen 
erkannt. Die näheren Zusammenhänge haben w i r  uns anhand eines i n  diesem Manu- 
s k r i p t  en tw icke l ten  Schemas (Abbildung 8, S. 91) ve rdeu t l i ch t .  
Da Tät igke i ten ,  d i e  sowohl ge r i ch te t ,  engagiert ,  s i nnha f t  a l s  auch gegenständ- 
l i c h  sind, nur i n  der Form von Handlungen au f t re ten  können, i s t  d i e  Handlung 
d i e  entscheidende Ebene f ü r  d i e  Herausbildung des Abbi lds und ebenso auch f ü r  
d i e  Herausbildung der E ins te l l ung  auf  d i e  o b j e k t i v  r e a l e  Welt. Denn i n  der  
Handlung bezieht s i ch  das Subjekt  au f  diese o b j e k t i v  r e a l e  Welt; i n  i h r  r e a l i -  
s i e r t  s i ch  d i e  Beziehung des Mot ivs zum Zweck, d i e  s i ch  auf der Handlungsebene 
auch a l s  D i a l e k t i k  von Abb i ld  und Prozeß bestimnen l äß t .  Die h i e r  entw icke l ten  
Uberlegungen führen zur Annahme eines a l  1 gemeinen Gesetzes der Entwicklung, zum 
Gesetz der widersprüchl ichen E i n h e i t  von Abbi 1 dniveau und Tä t i gke i  t s n i  veau. Es 
be inha l te t ,  daß i n  der Entwicklung das Tät igke i tsn iveau dem Abbi ldniveau s t e t s  
eine Stu fe  voraus i s t ;  nur  i n  den Übergängen f a l l e n  beide zusammen. 
Abb i ld  und Prozeß r e a l i s i e r e n  s i c h  a l s  w idersprüch l iche E inhe i t ,  a l s  "Produk- 
t i onsve rhä l t n i  sse" auf der Handlungsebene, so Leontjew. D ie  d i a l e k t i s c h e  Ver- 
bindung der Handlungsebene m i t  der Operationsebene i s t  dadurch gegeben, daß das 
Abb i ld  e ine rse i t s  dem Gegenstand e i n  Abb i l d  i s t  und andererse i ts  e i n  System von 
Operationen. Was beide verbindet,  s i nd  d i e  Bedeutungen. Wir können auch sagen, 
das Abb i ld  i s t  e i n e r s e i t s  dem Gegenstand e i n  Abbi ld,  a lso  auf d i e  Außenwelt 
bezogen, anderersei ts i s t  es i n  Form der Operationen i n s  Körpersel b s t b i  l d  und 
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i n s  psychische S e l b s t b i l d  eingetragen, und zwar i n  der Weise, daß d i e  Operatio- 
nen aus der Verkürzung und Automatisierung der Handlungen entstanden sind. Wir 
g r e i f e n  damit auf  Grundgedanken aus Bernsteins Bewegungsphysiologie zurück, 
wonach Operationen a l s  auf den inneren Regelkreis reduz ie r te  Bewegungsabläufe 
b e g r i f f e n  werden können. 
I c h  habe d ies  r e l a t i v  aus füh r l i ch  wiederhol t ,  we i l  es f ü r  d i e  nächste Vorlesung 
zu l e i s t e n  b l e i b t ,  das Ve rhä l t n i s  der Kategor ie Sinn zu den anderen Kategorien 
i n  Leontjews Schema zu bestimmen. Meine Vermutung i s t ,  daß, genauso wie Hand- 
lungs- und Operationsebene durch d i e  Bedeutung im  Zusammenhang stehen, Hand- 
lungs- und Tät igkei tsebene durch den Sinn im  Zusammenhang stehen. Durch d i e  
Behandlung eines frühen Aufsatzes, i n  dem e rs tma l i g  d i e  zen t ra le  S t ruk tu r  der 
Theor ie s i ch tba r  wird, wie durch das Aufgre i fen  der l e t z t e n  A rbe i t  von Leontjew 
(Leontjew 1981 a) habe i c h  zudem versucht, E i n b l i c k e  i n  d i e  h i s to r i sch - l og i sche  
Rekonstrukt ion se iner  gesamten Theor ie zu ve rm i t t e l n .  

I c h  denke, f ü r  e i ne  d e r a r t i g e  Rekonstrukt ion e i n e r  Theor ie i s t  es unumgänglich, 
s i ch  den gesamten Korpus anzusehen und von den theo re t i sch  r e i c h h a l t i g s t e n  und 
Hauptwerken her zu versuchen, d iese log ische S t ruk tu r  herauszuarbeiten und 
zudem von der späten Fassung her d i e  f rüheren Entwicklungen a l s  Mögl ichkei ts-  
raum f ü r  d i e  spätere Fassung der Theor ie zu erschl ießen. Abb i ld  wo l l t en  w i r  
demnach a lso  verstehen a l s  e ine s innha f te  und systemhafte Umbildung des Psych- 
i schen. W i r  s ind  zunächst dem systemhaften (insbes. hierarchischen) Aspekt 
nachgegangen anhand eines Schemas, i n  dem i c h  versucht hatte,  den Marxschen 
allgemeinen A r b e i t s b e g r i f f  darzuste l len .  I c h  habe d o r t  herausgearbeitet, daß 
das Bauen des Baumeisters im  Kopf n i c h t s  anderes heißen kann, a l s  daß e r  über 
Klassen von Bedeutungsstrukturen, m i t  Piaget gesagt: über Klassen von Invar ian-  
Zen ver fügt ,  a lso  über Gegenstandsbedeutungen, Werkzeugbedeutungen und Tät ig -  
keitsbedeutungen, s c h l i e ß l i c h  über e ine  r e f l e x i v e  Ich-Bedeutung, d i e  i c h  aus 
der wechselsei t igen Negation des Konsumenten a l s  Produzent und des Produzenten 
a l s  Konsument erschlossen habe. 

H ie r  taucht  dann n a t ü r l i c h  d i e  Frage auf, wie dieses Niveau, das das spezi f isch 
Menschliche der T ä t i g k e i t  kennzeichnet, sowohl der inneren wie der äußeren Tä- 
t i g k e i t ,  phylogenet isch und ontogenet isch entstanden i s t .  I c h  habe auf diesem 
Hin tergrund nochmals den Weg beschr i t ten ,  den Leontjew (1973) m i t  "Probleme der 
Entwicklung des Psychischen" vorgegeben hat, und habe gezeigt ,  daß man d i e  Phy- 
logenese des Abbildes und der T ä t i g k e i t  a l s  das Herausbilden bestimmter Klassen 
von Invar ianzen begre i fen  kann. M i t  Säugetierniveau en ts teh t  erstmals d i e  Mög- 
1 i nva r i an ten  Gegenstandsbedeutungen. Wie der Gegenstand a l s  e ine 
Kon f i gu ra t i on  von Erscheinungen a u f t r i t t ,  so erweis t  s i c h  das Abb i ld  a l s  eine 
Konf igura t ion ,  besser a l s  e i n  Knoten von s inn l i chen  Eindrücken. Durch es er -  
sch l i eß t  s i ch  d i e  h i n t e r  der Sinn1 i c h k e i t  l iegende o b j e k t i v i e r t e  Bedeutung der 
Welt f ü r  das Subjekt .  
H ie r  wie be i  wei teren Etappen habe i c h  j ewe i l s  Vergleiche zur menschlichen On- 
togenese gezogen. Es l i e ß  s i c h  f e r n e r  unter  Bezug auf e i n  be i  K l i x  (1980) gege- 
benes Be i sp ie l  nachweisen, daß w i r  be i  den subhumanen rezenten Primaten schon 
echte Werkzeugbedeutungen f inden.  Darüber hinaus erwies sich, daß rezente sub- 
humane Primaten unter  bestimmten, von Menschen geschaffenen Bedingungen das 
Niveau der Tätigkeitsbedeutungen bzw. nach Piaget das Niveau des präoperationa- 
l e n  Oenkens er re ichen können. 
Die Entwicklung des Abbildes, wie s i e  beim Menschen vorzuf inden i s t ,  e rwe is t  
s i c h  a lso  a l s  d i e  n a t u r h i s t o r i s c h  gewordene Mögl ichke i t ,  Abbi lder der Welt im 
Prozeß der T ä t i g k e i t  aus der ob jek t i ven  Welt "herauszuholen", d. h. zu kon- 
s t ru ie ren .  Es geht n i c h t  um passive Widerspiegelung, sondern das Abb i ld  w i rd  
a k t i v  aus den Prozessen der Welt geschöpft, so Leontjew. 
Damit haben w i r  wesent 1 i che  Voraussetzungen zu e ine r  späten A rbe i t  von Leontjew 
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(1981 a) erschlossen, d i e  s i c h  m i t  der 'Psychologie des Abbi lds" beschä f t i g t .  
Sie entstand im Rahmen eines Buchprojektes "Das Abb i l d  der Welt". Dor t  w i r d  das 
Abb i ld  auf menschlichem Niveau, i n  der Form des Bewußtseins ex is t ie rend,  noch 
einmal durch zwei Dimensionen b e s t i r n t .  Die e ine  habe i c h  h i e r  aus füh r l i ch  dar- 
g e s t e l l t :  Dies i s t  seine Amodalität. Wir haben aber f e s t g e s t e l l t ,  daß d i e  Amo- 
d a l i t ä t  e i n  K r i t e r i u m  jeder Abb i l ds t ruk tu r  auf verschiedenen phylogenetischen 
Niveaus i s t .  Zweitens i s t  das Abb i ld  auf menschlichem Niveau durch den Aufbau 
e ine r  " f ün f t en  Quasi-Dimension" des Bewußtseins bestimmt, das he iß t  durch e ine  
innere  T ä t i g k e i t  m i t  den Quasi-Werkzeugen der Sprache i n  einem i n  den k o g n i t i -  
ven Prozessen aufgesannten Quasi-Raum. Dies w i r d  uns noch i n t e n s i v  beschä f t i -  
gen, wenn w i r  uns m i t  dem Verhä l t n i s  von Sprache und Bewußtsein beschäftigen. 

I c h  denke, daß aus meinen Ausführungen d e u t l i c h  wurde: Es geht be i  der Frage 
des Abbildes um s innhaf te  und systemhafte Umbildungen. Wir haben zunächst 
hauptsächl ich den systemhaften Aspekt, insbesondere im  Sinne se iner  h i e r a r c h i -  
schen Organisat ion untersucht.  Daß der s i nnha f te  Aspekt aber unmi t te lbar  damit 
verbunden i s t ,  geht aus dem zent ra len Entwicklungsgesetz des d ia lek t i schen  Zu- 
sammenhangs von Abbi 1 dniveau und Tät igke i tsn iveau hervor; denn w i r d  e i n  neues 
Abbildniveau e r re i ch t ,  ändern s i c h  d i e  s innhaf ten Zusammenhänge, d i e  Motivkon- 
f i gu ra t i onen  gänzl ich.  
I c h  w i l l  das d o r t  d e u t l i c h  machen, wo i n  der k i nd l i chen  Ontogenese der Übergang 
von den Tätigkeitsbedeutungen, d i e  im  Rol lensp ie l  i m  A l t e r  von zwei b i s  d r e i  
Jahren v i e l f ä l t i g  vergegenständl icht  werden, zum veral lgemeinerten I c h  s t a t t -  
f i n d e t  und damit auch zum ganzhe i t l i chen B i l d  e inze lner  bedeutsamer Anderer. I n  
dem Moment, wo das Kind auf Grund der Synthese se iner  e i  enen Tä t i gke i t en  über 
den Tag hinweg e i n  veral lgemeinertes I c h  aufgebaut hat  Ybzw. bedeutsame Andere 
ganzhe i t l i ch  wahrnimmt 1, en te i  1 en seine Mot i  vs t ruk turen auf höheres Niveau. S ie  
s ind  n i c h t  nur darauf ge r i ch te t ,  den anderen, der ihm g e f ä l l t  oder der ihm 
w ich t i g  i s t .  i n  bestimmten Dimensionen nachzuahmen, eigene Tät igke i ten ,  d i e  
w i c h t i g  sind, i n  bestimmten Dimensionen nachzuahmen, sondern es geht ihm j e t z t  
um d i e  Erfassung der Ganzheit des anderen, e ine  Erfassung, d i e  ihm ope ra t i v  
aber noch n i c h t  gegeben i s t .  Und h i e r  s e t z t  nun e i n e r s e i t s  das Mot iv  an, im  
K indersp ie l  d i e  ganzhe i t l i che T ä t i g k e i t  von Personen zu gestal ten,  etwa Eisen- 
bahner zu sp ie len U. ä. Anderersei ts r e s u l t i e r t  das Bedürfnis,  von anderen, so 
wie es t ä t i g  i s t ,  gemocht und geachtet  zu werden. An diesem Be isp ie l  möchte i c h  
abschließend d e u t l i c h  machen, wie sehr d i e  s innhaf ten Umgestaltungen m i t  den 
systemhaften Umgestaltungen zusammenhängen. 
Auch Ren6 Sp i tz ,  der von der psychoanalytischen Pos i t i on  her diese Übergänge 
a l s  "Organisatoren des Psychischen" beschrieben hat, geht davon aus, da0 h i e r  
e i n  psychisches Fe ld  s i ch  im  Sinne a f f e k t i v - k o g n i t i v e r  Neubildungen umstruktu- 
r i e r t  und damit zum Ausgangspunkt f ü r  psychische Neubildungen wi rd .  
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Kapitel 5 

Zur Naturgeschichte des Sinns 

Kapi te l  5 

1. Psychologische Theorien zu Emotionen Sinn: Freud, Simonov, Leontjew, - 
K l i x  

Wir haben uns g ründ l i ch  m i t  dem h ierarch ischen Aufbau des Abbi lds und seiner 

systemhaften Zusammenhänge (Tä t i gke i t ,  Handlung, Operation, Bedürfnis, Mot iv)  

beschäf t ig t .  Was noch aussteht, i s t  d i e  Analyse der s innhaften Zusamnenhänge. 

Welcher A r t  s ind  diese a f f ek t i ven ,  emotionalen, s innhaf ten Stukturen? Das i s t  

d i e  Frage, d i e  uns j e t z t  beschä f t i g t .  Und um d iese Frage anzugehen, s t e l l e  i c h  

zunächst e i n i g e  Überlegungen aus der Psychologiegeschichte dar. I c h  beginne m i t  

Freud. 

Wie w i r d  d o r t  d i e  Problematik der s innhaf ten Umgestaltungen i n  der Ontogenese 

beschrieben? M i t  welchen theore t ischen Konzepten geschieht dies,  und was können 

w i r  daraus lernen? I c h  beginne a l so  m i t  Freuds Auffassungen zur Frage von Emo- 

t i onen  und L ib ido,  werde dann auf Simonovs Auffassungen zur Frage der Emotionen 

und zur R o l l e  des emotionalen Apparates, a lso  d i e  I n t e g r a t i o n  der Emotionen, 

eingehen. I c h  s t e l l e  dann d i e  Überlegungen von F r i edha r t  K l i x  zum hedonalgi- 

schen D i f f e r e n t i a l  dar, das nach dem Modus von Lust und Unlust  zent ra le  emotio- 

na le  Bewertungsprozesse r e a l i s i e r t ,  und i c h  werde auf Leontjews D e f i n i t i o n  der 

Kategor ie Sinn eingehen, d i e  i n  einem bestimmten und spez i f i schen Verhä l tn is  zu 

Emotionen s teht .  W i r  werden f e s t s t e l l e n ,  daß s i ch  diese v i e r  Theorien m i t  dem 

g le ichen logischen Or t  f ü r  den Aufbau psychologischer Kategorien befassen. 

Beginnen w i r  m i t  Freuds "Abr iß der Psychoanalyse". I c h  z iehe damit wie schon 

be i  Leontjew ("Psychologie des Abbi lds")  auch h i e r  das l e t z t e  theore t ische Werk 

heran. I n  ihm hat  Freud versucht, seine Gesamttheorie zusammenzufassen. Und und 

i c h  habe es - verg le ichbar  meinem Vorgehen be i  Leontjew - noch einmal m i t  der 

A rbe i t  "Entwurf der Psychologie" von 1895 vergl ichen, d i e  a l s  ers tes  dieses 

Gesamtthema aufnimmt ( v g l  . Jantzen 1987, Kap. 4.6. ) .  

Freud geht davon aus, daß das Seelenleben d i e  Funkt ion eines Apparates i s t ,  

dessen Wechselwirkungen untersuchbar sind. Er unterscheidet d i e  niederen, sub- 
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k o r t i k a l e n  T e i l e  des Gehirns und d i e  von ihnen r e a l i s i e r t e n  Funktionen, d i e  e r  

"Es" nennt - e r  geht a l so  neuropsychologisch nach dem Konzept der dynamischen 

Loka l i sa t i on  vor -, und d i e  höheren Funktionen, d i e  auf der Funktionsweise der 

Rindenschichten beruhen und d i e  e r  " I c h '  nennt. " Ich"  s teh t  i n  diesem Sinne f ü r  

d i e  n i c h t  stammesgeschichtl ich f i x i e r t e n  St ruk turen im  Aufbau des Abbi lds der 

Welt, zu denen w i r  insbesondere auch das Bewußtsein zählen. Die dem "Es" ent-  

stammenden Tr iebe - i c h  verwende j e t z t  e r s t  einmal Freuds B e g r i f f e  so, wie s i e  

sind, und f rage dann im Verg le ich  m i t  den anderen Theorien nach der Model l ie -  

rung i h r e s  Rea l i tä tsbere ichs  - werden i n  der Umwandlung der psychischen Prozes- 

se vom Primärprozeß i n  den Sekundärprozeß an Objekte gebunden. I n  d ieser  Um- 

wand1 ung ents teht  das " I ch "  a l s  Repräsentation der Außenwelt, a l s  psychisches 

Abbild, so könnten w i r  sagen. Das " Ich"  v e r m i t t e l t  d i e  Her rschaf t  über d i e  

Triebansprüche, und es b e i n h a l t e t  a l s  spätes Moment, das uns h i e r  n i c h t  näher 

i n t e r e s s i e r t ,  e ine  Abspaltung des "Über-1ch". Die T ä t i g k e i t  se lber  w i r d  dabei 

durch das Empfinden von Lust  und Unlust  g e l e i t e t .  Das i s t  k e i n  spez i f i s ch  

Freudscher Gedanke, das i s t  d i e  Denkweise aus Spinozas "Ethik",  d i e  w i r  auch 

be i  K l i x  oder be i  Wygotski wiederfinden. H i n t e r  den Bedürfnisspannungen des 

"Es" ( a l s  "Es" be t rach te t  Freud d i e  Erbkoordinat ionen) stehen Tr iebe. Freuds 

Frage i s t  nun: Gib t  es e ine  e i n h e i t l i c h e  Kategor ie f ü r  d i e  sehr un te rsch ied l i -  

chen Triebe, d i e  aus der Körperorganisat ion be i  der Geburt r e s u l t i e r e n ?  

Er bestimmt zwei solche Grunddimensionen des Triebgeschehens, und auch i n  se i -  

nen I r r tümern i s t  e r  noch gen ia l .  I c h  denke, bezüg l ich  der e rs ten  kann man zu- 

stimmen. Diese Dimension i s t  f ü r  Freud der Lebens- und Sexua l t r ieb  ( im  weite- 

sten Sinne), der Eros, dessen psychische Energie e r  m i t  ' L i b i d o "  bezeichnet. 

Vom logischen Or t  her e n t s p r i c h t  d ies  exakt der Leontjewschen Kategor ie Sinn. 

Die zweite Grunddimension des Triebgeschehens muß man i n  der Form, w ie  Freud 

s i e  annimnt, d. h. a l s  Dest ruk t ions t r ieb ,  meines Erachtens b e s t r i t t e n  werden. 

Daß damit e i ne rse i t s  e i n  w i c h t i g e r  k l in isch-psycho log ischer  Sachverhalt e r f a ß t  

i s t  und Freud anderersei ts e i n  Gespür f ü r  e ine zen t ra le  D i a l e k t i k  im  Aufbau der 

psychischen Prozesse hat, d i e  Leontjew später im  Widerspruch zwischen Sinn und 

Bedeutung aufdecken wird,  das w i r d  man a l l e r d i n g s  kaum bes t re i t en  können. 

Was stand Freud an theore t ischen M i t t e l n  zur Verfügung? Freud war z e i t  seines 

Lebens sehr eng an den Naturwissenchaften o r i e n t i e r t .  Dies ha t  B a l l y  (1961 ) i n  

seiner Einführung i n  Freuds Theorie noch einmal ausdrück l ich  b e s t ä t i g t .  Und man 

dar f ,  wenn man Freud l i e s t ,  i h n  n i c h t  durch d i e  B r i l l e  jener  bundesdeutschen 

Epigonen lesen, d i e  i h n  n i c h t  na turwissenschaf t l i ch  i n t e r p r e t i e r t  haben, son- 
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dern mehrhe i t l i ch  lebensphilosophisch. Man muß i h n  auch einmal m i t  der B l i c k -  

weise jener  ameri kanischen Psychoanalyt iker ( o f t  deutsche und ös te r re i ch i  sche 

Emigranten sehen, d i e  versucht haben, einen ma te r i a l i s t i schen  und naturwi ssen- 

scha f t l i chen  Weg zu gehen. Das s ind  U. a. Spi tz,  Mahler, Bettelheim, Redl, Win- 

n i c o t t  U. a., Wissenschaft ler  also, d i e  systematisch Kinderforschung, neuropsy- 

chologische Forschung U. ä. be t r ieben bzw. m i t  einbezogen haben. 

Daß Freud zen t ra l  an den Naturwissenschaften o r i e n t i e r t  war, i s t  o f f ens i ch t -  

l i c h .  Und zu d ieser  Z e i t  g a l t  i n  der Physik unumst r i t ten  der zweite Hauptsatz 

der Thermodynamik, daß nämlich jede S t ruk tu r  im  thermodynamischen Ungleichge- 

w ich t  - a l so  auch organische Mater ie  - nach Ent rop ie  strebe. Die Systemtheorie 

von B e r t a l  lan fy ,  später d i e  Theorien von Prigogine, Eigen oder Maturana, das 

Neubegreifen von thermodynamischen Prozessen im Sinne der temporären Möglich- 

k e i t  der S t a b i l i t ä t  f e r n  vom Gleichgewicht durch Se lbs torgan isa t ion  e x i s t i e r e n  

noch n i c h t .  

Nun z e i g t  es s i c h  aber, Freud den Des t ruk t i ons t r i eb  genau i n  diesem klassischen 

phys ika l ischen Denken anlegt,  nämlich a l s  Tr ieb,  der l e t z t l i c h  d i e  Lebewesen 

wieder zum entropischen Zustand f ü h r t .  Aber se lbs t  der Eros, der im d i a l e k t i -  

schen Zusammenhang m i t  dem Des t ruk t i ons t r i eb  s teht ,  w i r d  nach den Gesetzen der 

k lassischen Thermodynamik gedacht. Zunächst einmal zu dem genannten d i a l e k t i -  

schen Zusammenhang. Freud se lbs t :  " I n  den b io log ischen Funktionen wirken d i e  

beiden Grundtr iebe gegeneinander und kombinieren s i ch  mi te inander" (a l so  Ein- 

h e i t  und Widerspruch der Gegensätze). "Dieses M i t -  und Gegeneinander der beiden 

Grundtr iebe e r g i b t  d i e  ganze Bunthe i t  der Lebenserscheinungen" (Freud 1972, S. 

12). 

Die Mögl ichke i t  des Eros im  Widerspruch zum Dest ruk t ions t r ieb ,  der von Freud i n  

l e t z t e r  Konsequenz a l s  Todestr ieb gedacht w i r d  (gemäß dem zweiten Hauptsatz der 

Thermodynamik), d i e  Mögl ichke i t  des Eros, höhere Stufen der Entwicklung hervor- 

zubringen, l i e g t  dar in ,  daß e r  m i t  einem primären Quantum an Energie ausgestat- 

t e t  i s t  (ebd. S. 13). Und zum zweiten Mal denkt Freud i n  Maßstäben der k l a s s i -  

schen Physik. Denn von der Se lbs torgan isat ionstheor ie  her gedacht, d a r f  ange- 

nommen werden, daß s i c h  im  Ver laufe eines Lebensprozesses, der zu s ta t ionären 

Zuständen f e r n  vom Gleichgewicht s t reb t ,  auch dieses Quantum an Energie vergrö- 

ßer t .  Genau so denkt Freud aber n i ch t ,  sondern dieses Quantum an Energie spal- 

t e t  s i ch  auf i n  Objektbesetzungen, und j e  nach der Ar t ,  wie d i e  Objektbesetzun- 

gen vorhanden sind, und j e  nach der A r t  der Aufspaltung, d i e  s i ch  durch d i e  

Objektbesetzungen zwischen Eros und Dest ruk t ion  ergeben kann, kann es auch 
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f r ü h z e i t i g  zum Tod kommen. 

An d ieser  S t e l l e  denkt e r  a l so  zeitgenössisch, und das s o l l t e n  w i r  beachten. 

Aber das ändert n i c h t s  daran, daß versucht wurde, e ine bestimmte r e a l e  Frage 

theore t isch zu model l ieren. Welche r e a l e  Frage? - Zunächst geht Freud davon 

aus, daß e r  diese gesamte psychische Energie des Eros von nun an L i b i d o  nennt. 

Und L ib ido  i s t  etwas anderes a l s  "Es". L i b i d o  w i r d  i n  der A l l t ags rezep t i on  der 

Psychoanalyse j a  des ö f t e ren  pr imär m i t  den Es-Funktionen i n  Verbindung ge- 

se t z t .  Dies i s t  n i c h t  zu t re f fend.  Vielmehr i s t  d i e  L i b i d o  von Anfang an d i e  

Energie, d i e  im noch und i f f e renz ie r ten  Ich/Es vorhanden i s t .  S ie  i s t  es, welche 

k o r t i k a l  d i e  verschiedenen einzelnen Grundtr iebe zu e ine r  neuen Q u a l i t ä t ,  näm- 

l i c h  zur Lust-Unlust-Bewertung g loba le r  A r t  f ü r  den Organismus zusamenfaßt. 

Diese einzelnen Tr iebe r e a l i s i e r e n  s i ch  un te rsch ied l i ch  j e  nach den Körperorga- 

nen, an denen s i e  auf t re ten,  so Freuds Konzept der erogenen Zonen. Auch wenn 

seine Auffassungen im D e t a i l  empir isch f a l s c h  bestimmt se in  mögen, s teck t  d i e  

w ich t ige  Frage dahinter:  Wie werden Empfindungen un te rsch ied l i che r  Korperberei-  

che und untersch ied l icher  emot ionaler Q u a l i t ä t  k o r t i k a l  nach der Dimension 

Lust-Unlust abgebi ldet  und zusamengefaßt? - Es geht a lso  um d i e  Frage der &- 
teg ra t i on  d i f f e r e n t i e l l e r  Emotionen. 

I n  Freuds Über1 egungen h i e r z u  stecken durchaus w ich t i ge  Gedanken, auf  d i e  w i r  

wieder stoßen. Die gesamte Etho log ie  z e i g t  uns z. B., daß w i r  auch auf  d i e  Haut 

das ausdehnen müssen, was Kar1 Marx (MEW Erg.Bd. 1, S. 541 f. einmal insgesamt 

f ü r  d i e  Sinne (sowohl d i e  sogenannten wie d i e  prak t ischen und d i e  höheren) aus- 

geführ t  hat :  Die f ü n f  Sinne s i n d  e i n  Werk der gesamten Weltgeschichte. Das 

he iß t  , d i e  Säugetierhaut gewinnt zunehmend besondere Bedeutung f ü r  den 

i nne ra r t l i chen  Kontakt. Und d iese besondere Funkt ion des Innerar tkontak ts  sowie 

seine allgemeine emotionale Q u a l i t ä t ,  d i e  Freud m i t  einem e rwe i te r ten  B e g r i f f  

von Sexua l i t ä t  kennzeichnet und auf d i e  s i ch  später i n  der Psychoanalyse das 

Konzept der Bindung bezieht,  d iese besondere A r t  des Innerar tkontak tes  e x i -  

s t i e r t  und muß theo re t i sch  m o d e l l i e r t  werden. Auch d ies  hat  etwas m i t  der Kate- 

go r i e  Sinn zu tun. Aber darauf werde i c h  noch aus füh r l i ch  zurückkommen. Das 

heißt ,  Freud versucht e ine  allgemeine Theor ie der D i a l e k t i k  von d i f f e r e n t i e l l e n  

Emotionen und emotionalem Apparat zu entwickeln.  So würde i c h  es i n  der Termi- 

no log ie  Simonovs ausdrücken. 

Damit gehe i c h  zu Simonov a l s  zweitem Autor über, den i c h  behandeln w i l l .  I c h  

e r l äu te re  seine Theor ie an der folgenden Abbildung. 
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Abbi ldung 11: Sinn, Emotion und h ierarch ischer  Aufbau der Persön l ichke i t  

UCR: unbedingter Reflex G: Gedächtnis 
EA: emotionaler Apparat OR: Orientierungsreflex 
FR: Freiheitsreflex CR: Bedingter Reflex 
E: Emotion (E = f B,A I) Bedürfnis: B = EIA I 
W: Wille (W = A I I E )  A I =  Iv-1" 

bzw . auf Einstellungsebene 
A I, - A I, 

Die Indizies für I (= Information) bedeuten: V: vorhanden, n: notwendig, e: 
erwartet, r: real 

Simonov i s t  Pawlow-Schüler der zweiten Generation. Das he iß t  genau genommen, e r  

i s t  Schüler von Asrat jan.  Simonov (1975, 1982, 1984, 1986) geht von e ine r  Reihe 

naturgegebener Voraussetzungen aus, d i e  a l l e  psychischen und emotionlen Prozes- 

se m i t  o rgan is ie ren.  Diese Voraussetzungen werden i n  Termini der Pawlowschen 

Theor ie a l s  Ref l exs t ruk tu ren  gedacht. I c h  e r l ä u t e r e  s i e  anhand der Abbildung. 

Zunächst i s t  der unbedingte Ref lex  fes tzuha l ten .  Dieser unbedingte Ref lex - das 

wissen w i r  - kann vom ethologischen Standpunkt her  a l s  e ine  Erbkoodination be- 

schrieben werden, d i e  auf der  Basis bestimmter angeborener Auslösemechanismen, 

durch Sch lüsse l re ize  i n  Gang gesetz t  w i r d  und d i e  einen bestimmten bevorzugten 

Bewegungsanteil en thä l t ,  be i  der w i r  g l e i c h z e i t i g  aber annehmen mUssen, daß s i e  

i n  i rgende iner  A r t  i n  einem Prozeß der emotionalen Bewertung eingebunden i s t .  

Diese Annahme t e i l t  Simonov. 

Man muß a l so  zweitens e ine  S t ruk tu r  annehmen, d i e  d iese emotionale Bewertung 

s i che r t .  Diese S t ruk tu r  i s t  f ü r  Simonov der "emotionale Apparat". 

D r i t t e n s  verfügen Ind iv iduen über einen weiteren Reflex, da sonst ke in  Lernen 

mögl ich wäre, über den Or ient ie rungsre f  lex .  Unter Rückbezug auf Asra t jan  er -  

f o l g t  nach Simonov durch d i e  Verknüpfung von unbedingtem ~ e f  l e x  und Or ient ie -  

r ungs re f l ex  be i  g l e i c h z e i t i g e r  emot ionaler Bekrä f t igung d i e  Herausbildung des 
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bedingten Reflexes. H ie r  i s t  a lso  der Pawlowsche Mechanismus der Herausbildung 

des bedingten Reflexes e r w e i t e r t  worden durch d i e  entscheidende R o l l e  der emo- 

t i ona len  Bekräft igung. Nur durch emotionale Bekrä f t igung en ts teh t  aus dem unbe- 

dingten der bedingte Ref lex.  

Sch l i eß l i ch  i s t  nach Simonov e ine  wei te re  r e f l e k t o r i s c h e  S t ruk tu r  zu nennen, 

d i e  be i  Pawlow " F r e i h e i t s r e f l e x "  he iß t  und i n  al lgemeiner Form d i e  Eigenschaf- 

ten  a l l e r  Organisationsformen der lebendigen Mater ie  benennt, s i c h  be i  Einen- 

gung, Druck auf d i e  Außenhaut, Unterbindung von Bewegungen zu wehren. Auf höhe- 

ren Niveaus be inha l t e t  d ieses Wehren spez i f i sche a f f e k t i v e  Komponenten, d i e  w i r  

a l s  Wut oder Zorn kennzeichnen. Dieser F re ihe i t s re f  l e x  (der wie a l l e  Ref lexe 

e i n  Bedürfnis be inha l t e t )  i s t  e i n  Ref lex besonderer Ar t .  Er b e i n h a l t e t  e i n  

n i c h t  gegenständliches Bedürfnis,  d. h. e i n  Bedürfnis,  das i n  g l e i c h e r  Weise 

auf a l l e  Gegenstände bezogen i s t ,  das Bedürfnis, Hindernisse zu überwinden. Und 

e i n  solches Bedürfnis, Hindernisse zu überwinden, d e f i n i e r t  Simonov a l s  den 

Wil len,  der damit a l s  psychischer Ausdruck des F r e i h e i t s r e f l e x e s  verstanden 

wird.  

Damit gewinnr e r  eine allgemeine St ruk tur ,  innerha lb  der e r  emotionale Prozesse 

analysieren kann. Die von ihm entwicke l ten  Formeln s i n d  a l l e  i n  der Abbildung 

11 wiedergegeben. Er d e f i n i e r t  Emotion zunächst einmal a l s  e ine  Funkt ion  der 

Stärke des Bedürfni  sses und der In format ionsd i  f fe renz,  a lso  a l  s e ine  Verände- -- 
rung im  homöostatischen M i l i e u  des Organismus e i n e r s e i t s  und a l s  e ine  Gerich- 

t e t h e i t  auf  Veränderungen i n  der Außenwelt anderersei ts.  Es geht a l so  um d i e  

Bewertung zweier un te rsch ied l i che r  Informat ionsgradienten. Die Informat ion,  d i e  

i n  der Außenwelt präsent i s t  und f ü r  das Subjekt  handlungsrelevant i s t ,  w i r d  

bewertet, und daraus e r g i b t  s i c h  das A I, nämlich a l s  D i f f e renz  zwischen not -  

wendiger und vorhandener Informat ion.  ( I c h  habe z. T. d i e  Formeln l e i c h t  verän- 

der t ,  d i e  Simonov verwendet, b i n  aber i n  der Logik dieses Gedankenganges ge- 

bl ieben.)  

Betrachten w i r  d i e  Zusammenhänge genauer. Da das Subjekt  d i e  notwendige I n f o r -  

mation immer e r s t  dann hat, wenn der Prozeß beendet i s t ,  i s t  i n  diesem B e g r i f f  

keine vorgrei fende Widerspiegelung gedacht, es wäre e i n  b l i n d e r  Selekt ionspro- 

zeß. Hat das Subjekt am Schluß n i c h t  d i e  notwendige Informat ion,  w i r d  es ausge- 

lesen, kann im Ext remfa l l  n i c h t  überleben. Wir müssen auf der Basis unserer 

bisher igen Überlegungen aber annehmen, daß es e ine  vorausei lende Widerspiege- 

lung der Informationsdifferenzveränderung g i b t .  Wir müssen annehmen, daß das 

Subjekt d i e  In format ionsd i f fe renz,  a lso  das Ve rhä l t n i s  von sub jek t i v  vorhande- 

ner und sub jek t i v  a l s  notwendig erachte ter  In format ion  jeden Augenblick be- 
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wertet ,  a lso  e i n  bestimmtes Ve rhä l t n i s  erwar te t  (Model 1 des Künft igen) und d ies  

k o r r i g i e r t  w i r d  durch das r e a l i s i e r t e  Verhä l tn is .  Dies ermögl icht  dann eine 

ständige Or ient ie rung i n  der Veränderung dieses Quot ien ten i n  Form der Gradien- 

tenor ien t ie rung.  Zu jedem Augenblick kann i c h  mich nun auf d i e  Schne l l i gke i t  

der Veränderung d ieser  In format ionsd i f fe renz i n  der vorausei 1 enden Widerspiege- 

1 ung beziehen und an t i z i p i e ren ,  ob d i e  damit verbundenen emotionalen Verände- 

rungen e i n  Maß übersteigen werden, wo z. B. e ine negat ive  Emotion (Furcht )  a l s  

T e i l  e i n e r  Orientierungshandlung umschlägt i n  einen negat iven A f f e k t  (Angst), 

der mich packt und der zur Vermeidung zwingt. 

An d ieser  S t e l l e  muß a l so  neu über Simonovs Überlegungen nachgedacht werden, 

we i l  be i  ihm das g le i che  Problem auftaucht,  auf  das w i r  schon e i n i g e  Male ge- 

stoßen sind: Simonov denkt seine Psychophysiologie nur i n  der Gegenwart und 

n i c h t  im  Fluß von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

E in  Bedür fn is  kann man m i t  dem Simonovschen Formelwerk a l s  das Verhä l tn is  von 

Emotion und In format ionsd i f fe renz model l ieren. Das he iß t ,  be i  festgehal tener 

I n fo rma t i onsd i f f e renz  w i r d  m i t  dem Größerwerden des Bedürfnisses auch d i e  Emo- 

t i o n  größer. Die Zusammenhänge müssen w i r  h i e r  n i c h t  i n  jedem D e t a i l  betrach- 

ten .  Folgende Überlegung i s t  jedoch w ich t i g :  Wir können auch das Bedürfnis a l s  

einen Gradienten auffassen, i n  dem e ine Or ient ie rung des Subjekts e r f o l g t .  

An d iese r  S t e l l e  w i l l  i c h  noch e i n  anderes Problem andiskut ieren, das uns be- 

schäf t igen muß, nämlich das Ve rhä l t n i s  von Bedarf und Bedürfnissen. Beide Kate- 

go r i en  werden sehr o f t  durcheinandergeworfen und verwechselt. Bedarf bezieht 

s i c h  auf d i e  phys io log ische Ebene des Organismus; Bedürfnis i s t  d i e  widerspie- 

gelnde Repräsentat ion des Bedarfs i m  Zentralnervensystem i n  Form der Informa- 

t i onskons t ruk t i on  i n  den psychischen Vorgängen. Auch i n  der Unterscheidung, d i e  

Holzkamp-Osterkamp (1975) zwischen s i n n l i c h - v i t a l e n  und produkt iven Bedürfnis-  

sen vornimmt, s teck t  noch e i n  Stück Begr i f fsverwi r rung.  S i n n l i c h - v i t a l e  Bedürf- 

n isse, ohne das genauer zu bestimnen, s i nd  w i r  gemeinhin geneigt  a l s  homöosta- 

t i s c h e  Bedarfszustände des Organismus zu denken, d i e  i rgendwie s i ch  i n  psych- 

i sche  Bedürfnisse unmi t te lbar  übersetzen. Auch d i e  Beispiele,  d i e  Ute Holzkamp- 

Osterkamp g i b t  (U. a. Sexua l i t ä t ) ,  legen es sehr nahe, diese Deutung wahrzuneh- 

men und s i n n l i c h - v i t a l e  Bedürfnisse a l s  unmi t te lbar  und n i c h t  über höhere N i -  

veaus v e r m i t t e l t  wirkend zu begrei fen.  A l l e i n  das stimmt n i ch t .  Jede A r t  von 

Bedarf w i r d  über d i e  höchsten Prozesse des Zentralnervensystems v e r m i t t e l t ,  d. 

h. jede A r t  von Bedarf würde dann auch über d i e  produkt iven Bedürfnisse vermit-  
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t e l t  ( i n  der Terminologie von Holzkamp-Osterkamp) . Aber auch d i e  produkt iven 

Bedürfnisse haben e ine Bedarfsgrundlage, d i e  w i r  a l s  adäquate Erregungs-Hem- 

mungs-Balance bzw. m i t t l e r e s  Maß an Neuheit im  ZNS betrachten können und d i e  

auf physiologische Prozesse zurückgeht. 

Das wäre dann der s i n n l i c h - v i t a l e  Bedarf des Nervensystems. Dieser Bedarf w i r d  

physiologisch durch zwei Arten von Ze l l en  abgesichert. Die einen fangen be i  

Ver t rauthe i t  an zu feuern und hab i tu ie ren be i  Neuigkei t ,  d i e  anderen fangen an 

be i  Neuheit zu feuern und hab i t u i e ren  be i  Ve r t rau the i t .  Das he iß t ,  durch d iese 

beiden Ze l l typen - d i e  ers teren nennt man Osz i l la toren,  d i e  l e t z t e r e n  bezeich- 

net man a l s  Novel ty-detectors - i s t  e ine  ständige Erregungs-Hemmungs-Balance im  

Zentralnervensystem abgesichert, deren physiologische Real is ie rung d i e  Bedarfs- 

grundlage f ü r  das Bedürfnis nach R e a l i t ä t s k o n t r o l l e  i s t .  

I c h  habe diese Frage and i sku t i e r t ,  we i l  w i r  uns auch h i e r  e ine r  präzisen Spra- 

che zu be f l e iß igen  haben. Sonst verschütten w i r  uns nämlich be i  der Behandlung 

des Sinnproblems, an dem w i r  j e t z t  sind, Zugänge zu dem l e t z t e n  und wicht igen 

Problem, das w i r  im  Moment noch n i c h t  lösen können, das e i n  Stück o f f e n  b le iben  

muß - zu mehr re ichen z. Z. unsere M i t t e l  n i c h t  aus -, nämlich zu dem Psychoso- 

matikproblem, d. h. a l so  zum Problem der systematischen Übergänge zwischen der 

physischen Existenz des eigenen Körpers und den psychischen Prozessen. Aber 

gerade wegen der Wicht igke i t ,  d ieses Problem k o r r e k t  zu lösen, i s t  es ungeheuer 

w ich t ig ,  daß w i r  uns auch h i e r  schon um adäquate Kategor ien bemühen. 

Betrachten w i r  d i e  nach Simonov i n  der l i nken  H ä l f t e  von Abbildung 11 s k i z z i e r -  

ten  Zusammenhänge, denn dür fen w i r  annehmen, daß es entsprechend diesen unter -  

schiedl ichen Dimensionen m i t  der Anhebung der ursprüng l ich  unbedingten Reaktio- 

nen auf das Niveau der bedingten Reaktionen es neue Gedächtnisef fekte g i b t  und 

daß durch diese neue Abb i l ds t ruk tu r ,  d i e  s i ch  i n  d ieser  Weise herausbi ldet ,  

hindurch j e t z t  auch d i e  emotionalen St ruk turen und d i e  Wi l lenss t ruk turen i n  

neuer Weise wirken. Zu d ieser  Vermutung s ind  w i r  auf  Grund der b isher igen Über- 

legungen berecht ig t ,  da d ieser  Gedächtnisprozeß i n t e g r a l  i s t  und n i e  nur d i e  

kogn i t i ve  Se i te  einbezieht.  

Wir dürfen a lso  annehmen, daß s i ch  auf der Basis d iese r  D i a l e k t i k  der Entwick- 

lung der unbedingten Ref lexe - i c h  f o rmu l i e re  d ies  immer noch i n  den Termini 

der Simonovschen Theorie - spez i f i sche Speicher entwickeln,  a lso  h ierarch ische 

Strukturen, d. h. Bedürfnishierarchien, Bedeutungshierarchien, Operat ionshie- 

rarch ien und Hindernishierarchien. Und i c h  schlage vor, d i e  H indern ish ierar -  

chien, a lso  d i e  wahrgenommenen Widerstandsverhäl tn isse und den herausgebi ldeten 
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Wi l len, i n  allgemeiner Form Widerstände zu überwinden, a l s  System des Charak- 

t e r s  zu de f i n ie ren  (vg l .  Jantzen 1987, S. 143 f . ) .  

Was w i c h t i g  i s t :  Im Kern d ieser  Prozesse s teht  wiederum d i e  D ia lek t i k ,  d i e  w i r  

be i  Freud gefunden haben. Dies i s t  d i e  D i a l e k t i k  von einzelnen Emotionen unter- 
sch ied l icher  Q u a l i t ä t ,  d i e  i n  untersch ied l icher  Weise sowohl an d i e  unbedingten 

und bedingten Reflexe gekoppelt sind, und dem emotionalen Apparat, der dies i n  

i rgendeiner  A r t  zusammenfaßt. Diesen Zusammenhang wol len w i r  m i t  dem folgenden 

Schema untersuchen. 

Abbi l dunq  12: Emotional e r  Apparat und d i  ff e r e n t i e l  l e  Emotionen 

Erarbeitet auf der Basis von P. V. Simonov: Höhere Nerventätigkeit des Men- 
schen, Motivationelie und emotionale Aspekte, BerlinIDDR: Volk und Gesund- 
heit 1982 
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I n  diesem Schema habe i c h  versucht, das Ve rhä l t n i s  von d i f f e r e n t i e l l e n  Emotio- 

nen und emotionalem Aparat zu model l ieren. I c h  habe mich dabei ebenso an Simo- 

nov wie an dem Buch von Carol I z a r d  "Die Emotionen des Menschen" o r i e n t i e r t .  

Dieses Buch en thä l t  den Versuch, e ine K l a s s i f i k a t i o n  von Emotionen zu geben. 

I za rd  unterscheidet h ie rbe i  u rsprüng l iche Emotionen abge le i te te .  Man kann 

zu d ieser  Frage im Moment verschiedene K l a s s i f i k a t i o n e n  heranziehen. Über ke ine 

i s t  das l e t z t e  Wort gesprochen. I c h  habe d i e  vor l iegende ausgewählt, um e i n  

allgemeineres Problem daran d e u t l i c h  zu machen, nämlich das Problem, daß m i t  

der Höherentwicklung der T ä t i g k e i t  und der Herausbildung neuer Abbi ldniveaus 

d i e  Emotionen se lber  i h r e  Q u a l i t ä t  ändern und j ewe i l s  wieder d i a l e k t i s c h  aufge- 

hoben werden i n  der Gesamtbeurteilung, d i e  w i r  m i t  Simonov "emotionaler Appa- 

r a t "  nennen können; m i t  Freud würden w i r  s i e  "L ib ido"  nennen. 

Nach Simonov g i b t  es vier Grundemotionen (Unlust, Angst/Furcht, Zorn und Beha- 

gen), d i e  be i  jedem Neugeborenen zu f i nden  sind. Diese v i e r  Grundemotionen 

könnten w i r  m i t  Leontjew a l s  Ausdrucksformen des b io log ischen Sinns kennzeich- 

nen, denn Sinn und Emotionen f a l l e n  f ü r  Leontjew ursprüng l ich  zusammen. Davon 

w i rd  noch d i e  Rede sein. Zunächst zu den Grundemotionen im  einzelnen: 

1. Da i s t  zunächst d i e  Unlust .  Unlust  e r f o l g t  auf  Grund von Einschränkungen 

der organischen Grundlagen, etwa i n  Form von Schmerz, Ekel, Hunger, Durst  

und ähnlichem. 

2. Angst bzw. Furcht. Simonov se lbs t  s p r i c h t  nur von Angst, aber man kann 

von Anfang an be i  neugeborenen Säuglingen beides unterscheiden, nämlich 

Angst i n  Form des einschießenden Af fek tes  (A f fek te  s ind  i n  der Terminolo- 

g i e  von Leontjew das, 'was uns pack t ' )  und Furcht a l s  T e i l  der Or ien t i e -  

r ungs tä t i gke i t .  Beides s ind  auch e tho log isch und psychophysiologisch un- 

terscheidbare Konzeptionen. Um den Unterschied zwischen Angst und Furcht  

deu t l i ch  zu machen, nehmen w i r  das Be i sp ie l  e ines acht Monate a l t e n  Kin- 

des, das gegenüber unbekannten Personen zu fremdeln anfängt. Wenn S ie  

a lso  merken, das Kind fäng t  an, mißt rau isch zu gucken, und S ie  gehen zu- 

rück, ha l t en  Distanz, S ie  machen s i ch  a l lmäh l i ch  ve r t rau t ,  schwindet d ie-  

se Furcht. Während der gesamten I n t e r a k t i o n  b l e i b t  aber d i e  Or ien t i e -  

r ungs tä t i gke i t  des Kindes auf rechterha l ten .  B le iben S ie  stehen oder gehen 

S ie  einen S c h r i t t  au f  das Kind zu, dann fäng t  es an zu weinen, das he iß t ,  

Angst schießt ein,  d i e  Or ien t i e rungs tä t i gke i t  b r i c h t  zusammen. Es s i n d  

a lso  zwei untersch ied l iche Vorgänge, d i e  w i r  unterscheiden wol len.  Angst 
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tritt genere l l  auf  be i  p l ö t z l i c h e r  Wahrnehmungseinschränkung, be i  p l ö t z -  

l i c h e r  Veränderung der S i t ua t i on ,  d. h. wenn der Neuigkei tsgehal t  der 

S i t u a t i o n  zu schne l l  wächst. 

3. A l s  we i te re  Grundemotion w i r d  Zorn unterschieden. Zorn tritt dann auf, 

wenn Bewegungseinschränkung bzw. Tät igkei tseinschränkung e r f o l g t .  Diese 

Einschränkung kennen w i r  schon von dem Simonovschen B e g r i f f  des F r e i -  

h e i t s r e f l e x e s  her. Zorn i s t  a lso  der emotionale Vorgang, der h ie rm i t  ver- 

bunden i s t .  Und deshalb d a r f  es uns auch psychophysiologisch n i c h t  über- 

raschen, wenn jüngste Arbe i ten  zur Psychophysiologie der Emotionen zuneh- 

mend k l a r e r  belegen, daß d i e  d i f f e r e n t i e l l e  Emotion des Zorns insbesonde- 

r e  auch an d i e  K le inh i rn funkt ionen,  a lso  an motorische Funktionen gebun- 

den i s t .  

4. Sch l i eß l i ch  nennt Simonov Behagen a l s  v i e r t e  Grundemotion. S ie  i s t  gebun- 

den an kö rpe r l i che  Befr iedigung, Essen, Trinken, Hautpflege usw. Und nun 

i s t  folgende Fes ts te l l ung  von Simonov außerordent l ich w i ch t i g :  Das Beha- 

gen i s t  sehr schnel l  n i c h t  mehr unmi t te lbar  auslösbar. Während jede ande- 

r e  d ieser  Emotionen durch einen unmi t te lbaren E i n g r i f f  ausgelöst werden 

kann, hängt das Behagen immer von der Gesamttät igkei t  des Kindes und se i -  

ner sub jek t iven Wertung ab. Pos i t i ve  Emotionen s ind a lso  n i c h t  d i r e k t  

auslösbar, während negat ive Emotionen d i r e k t  auslösbar sind. 

Diese verschiedensten Emotionen p o s i t i v e r  wie negat iver  A r t  - negat iver  A r t  i n  

mindestens d r e i  Grundqualitäten, p o s i t i v e r  A r t  i n  Form des Behagens, das s i ch  

auf sehr untersch ied l  i che  Bereiche bezieht und auch von sehr untersch ied l  ichen 

Korperzonen ausgeht - werden zusammengefaßt i n  dem emotionalen Apparat und er -  

ha l t en  i n  der Gesamtbewertung e i n  p o s i t i v e s  oder negat ives Kennzeichen. Dies 

geschieht entsprechend der gelingenden Informationsverarbeitung und der Rea l i -  

s ierung der Bedürfnisse. I n  diesem Prozeß bauen s i ch  im  Ver lau f  der Ontogenese 

zunehmend neue Emotionen auf. I c h  habe versucht, s i e  den Kategorien des i n d i v i -  

due l len  oder des persönl ichen Sinns zuzuordnen, wobei i c h  d i e  Kategor ie persön- 

l i c h e r  Sinn m i t  der B i ldung des veral lgemeinerten I c h  ansetze, a lso  m i t  etwa 

d r e i  Jahren, und d i e  B i ldung des i n d i v i d u e l l e n  Sinns m i t  der Synthese des b io-  

logischen Sinns im  Rahmen des ers ten ontogenet isch neuaufgebauten Abbi l d n i -  

veaus, a lso  dem Freiwerden der Gegenstandsbedeutungen. Wir finden, daß es eine 

Evo lu t i on  $J emotionalen Q u a l i t ä t e n  i n  der Ontogenese g ib t ,  d i e  be i  Kindern 

auch empir isch beobachtet werden kann. Wie gesagt, über d i e  K l a s s i f i k a t i o n  wol- 
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l e n  w i r  uns im  D e t a i l  h i e r  n i c h t  s t r e i t e n ,  das i s t  k ü n f t i g e  Forschungsarbeit. 

Auf jeden F a l l  f i nden  w i r  jedoch emotionale Qua l i t ä ten ,  d i e  e r s t  nach der e r -  

sten Geburt der Pe rsön l i chke i t  au f t re ten,  wie Scham, Schuld, Geringschätzung. 

Und j ewe i l s  benötigen w i r  wieder e ine Zusamnenfassung i n  Form der Wirkung eines 

emotionalen Apparates auf j e  neuem Niveau. 

Was s i ch  h i e r  ze ig t ,  i s t  d i e  Angemessenheit der sp inoz is t ischen Auffassung, daß 

d i e  A f fek te  i n  i h r e r  Dimension Lust  oder Unlust  den Geis t  dazu führen, t ä t i g  zu 

werden und d i e  Dinge zu erforschen. Wird der Geis t  von der Erforschung der Din- 

ge i n  seinen Vorhersagen b e s t ä t i g t ,  dann empfindet e r  Lust. Wird e r  n i c h t  be- 

s t ä t i g t ,  empfindet e r  Unlust, d. h. negat ive Af fek te ,  und i s t  gezwungen, s i c h  

d i e  Dinge i n  neuer Weise anzueignen ( vg l .  Spinoza 1987). Genau d ieser  Grundge- 

danke b e s t ä t i g t  s i ch  i n  diesen Ergebnissen der modernen Emotionstheorie. 

So we i t  Simonow, der diese Theor ie i n  e ine r  Reihe von sehr in teressanten Arbei-  

t en  p u b l i z i e r t  hat, d i e  S ie  v i e l l e i c h t  e i n  Stück we i te r  lesen könnten a l s  ich ,  

da i c h  l e i d e r  des Russischen n i c h t  mächtig b in .  Simonovs l e t z t e s  Buch "Das mo- 

t i v a t i o n a l e  Gehirn" i s t  b i she r  noch i n  keine f ü r  mich lesbare Sprache über- 

se t z t .  

Im Folgenden fasse i c h  mich etwas kürzer, da j e t z t  b e r e i t s  w i ch t i ge  Grundlagen 

geschaffen sind. I c h  denke aber, es war w ich t ig ,  d iese Grundlagen genau zu ent-  

wickeln. 

Für s teh t  i n  der Naturgeschichte des Psychischen das g le i che  Problem. S ie  

können das nachlesen i n  den e rs ten  Abschni t ten von "Erwachendes Denken". Für 

i h n  s teh t  das Problem: Wo kommen denn d i e  entscheidenden Ant r iebss t ruk turen 

bzw. mot iva t iona l  en St ruk turen her? Und e r  f ü h r t  aus: Diese entscheidenden 

Strukturen können nur i n  fo lgender  D i a l e k t i k  auftauchen: Daß das Zentralnerven- 

system unter  Gesichtspunkten der Homöostase des Körpers b e u r t e i l t  w i r d  und d i e  

Homöostase des Körpers unter  Gesichtspunkten des Zentralnervensystems. Auch e r  

geht damit aus von der S c h n i t t s t e l l e  zwischen Bedürfnissen und Informat ionen 

über mögliche Bedingungen der Außenwelt. 

K l i x  (1980) nimmt an, daß es einen besonderen Apparat g i b t ,  der d ies  r e a l i s i e r t  

und den e r  auf menschlichem Niveau phys io log isch m i t  dem l imbischen System aus- 

macht. Das l imbische System ve r füg t  i n  phys io log ischer  H ins i ch t  über d i e  beson- 

dere Eigenschaft, e i n  "hedonalgi sches D i f f e r e n t i a l  " auszubilden, d. h. nach 

Gefühl seindrücken negat iver  wie p o s i t i v e r  A r t  i n  der  Herausbi ldung des Model 1s 

des Künft igen zu d i f f e renz ie ren .  Für dessen Entwicklung i s t  das Maß der a n t i z i -  

p i e r t e n  emotionalen E r f ü l l u n g  von besonderer Bedeutung. Auch h i e r  w i r d  vom l o -  
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gischen Or t  her über das g le i che  Problem nachgedacht, wobei K l i x  a l l e rd ings  d i e  

Zeitdimension systematisch mitdenkt.  

Sch l i eß l i ch  i s t  auf Leontjew einzugehen, der d i e  uns h i e r  interessierenden Fra- 

gen am weitesten f ü r  uns vordenkt: Sinn ents teht  durch das Leben und bedarf der 

Bedeutungen, um s i ch  auszudrücken (Leont jew 1979). Sinn e x i s t i e r t  be re i t s  im 

T i e r r e i c h  (Leont jew 1973). Leont jew behandelt i n  "Tät igke i t ,  Bewußtsein, Per- 

sön l i chke i t "  wesent l ich d i e  Ebene des persönl ichen -; aber i n  "Probleme der 

Entwicklung des Psychischen' behandelt e r  v i e l f ä l t i g  das Problem des b i o l o g i -  

schen Sinns. Und es i s t  ganz deut l ich ,  daß e r  un te r  biologischem Sinn jene emo- -- 
t i o n a l e n  Wertungen versteht,  d i e  an d i e  Erbkoordinationen gebunden sind. Eine 

andere I n t e r p r e t a t i o n  lassen seine Be isp ie le  n i c h t  zu. 

Und der Sinn b i l d e t  f ü r  i h n  ursprüng l ich  e ine E inhe i t  m i t  den Emotionen. I ch  

komme g l e i c h  noch auf den Gedanken zurück. Dies a l l e s  i s t  b i s  auf ganz wenige 

Ausnahmen nachlesbar im T e i l k a p i t e l  5.4 von "Tät igke i t ,  Bewußtsein, Persönlich- 

ke i  t ' (Leont jew 1979). 

"Die Emotionen ordnen s i c h  n i c h t  d i e  T ä t i g k e i t  unter",  sagt Leontjew (1979, S. 

1881, "sondern s i e  s ind  i h r  Ergebnis, der 'Mechanismus' i h r e r  Bewegung." Sie 

s ind a l so  beides: Ergebnis der T ä t i g k e i t  und Mechanismus i h r e r  Bewegung. Bevor 

d i e  T ä t i g k e i t  beginnt, e x i s t i e r t  das Bedürfnis; i n  der Tä t i gke i t  selber i s t  das 

Mot iv gesetzt .  Wir dürfen a l so  zu Recht annehmen, daß Leontjew d i e  Emotionen 

a l s  d i e  Transmission der Bedürfnisse i n  d i e  Mot ive beg re i f t ,  a lso  a l s  das, was -- 
im Augenblick w i r k t  und nirgendwo anders. Die Emotionen - auch das wissen wir ,  

das i s t  l e t z t l i c h  auch schon e ine aus dem Alltagsbewußtsein heraus begrei fbare 

Tatsache - e x i s t i e r e n  nur i n  der f 1 ießenden Gegenwart und nirgendwo anders. Sie 

ordnen s i c h  a lso n i c h t  d i e  T ä t i g k e i t  unter, sondern s ind i h r  Ergebnis und 

g l e i c h z e i t i g  der Mechanismus i h r e r  Bewegung. 

Man kann auch sagen, d i e  Emotionen s ind der Mechanismus i n  der S i tua t i on  des 

Eingestel  l t s e i n s  des Subjekts, der entscheidet, welche der möglichen E ins te l -  

lungen zur Praxis wird.  Sozusagen i n  einem ge is t i gen  Probehandeln werden i n  der 

Or ien t i e rungs tä t i gke i  t d i e  untersch ied l ichen möglichen Bedingungen der Tät ig-  

k e i t  abgetastet, und d i e  p o t e n t i e l l e  T ä t i g k e i t  m i t  der höchsten emotionalen 

Bewertung i s t  dann jene Tä t i gke i t ,  d i e  s i c h  am Gegenstand festmacht und im Ge- 

genstand i h r  Mot iv f i n d e t .  Damit w i rd  g l e i c h z e i t i g  i h r  Z i e l  bestimmt, und s i e  

w i rd  der Form nach zur Handlung. Entsprechend geht Leontjew davon aus, daß d i e  

Emotionen "d ie  Beziehungen zwischen den Motiven (den Bedürfnissen) und dem Er- 

f o l g  oder der Mögl ichke i t  der er fo lgre ichen Real is ierung der ihnen entsprechen- 
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den T ä t i g k e i t  widerspiegeln1' (ebd., S. 189). Das e n t s p r i c h t  ganz dem, was w i r  

von Simonov gehört haben, und auch dem, was w i r  von Freud her kennen, denn es 

geht um d i e  D i a l e k t i k  der Energet ik des Organismus e i n e r s e i t s  - das könnte man 

m i t  dem B e g r i f f  "Bedürfnis"  kennzeichnen - und der Anforderungen der Außenwelt 

anderersei ts.  

Die Emotionen s ind " t ä t i g k e i t s r e l e v a n t  und n i c h t  handlungs- oder operat ionsre- 

levant "  (ebd. 1. Das u n t e r s t r e i c h t  noch einmal, daß w i r  s i e  a l s  Transmission 

zwischen den Bedürfnissen und Mot iven annehmen dürfen, p r ä z i s i e r t  d iesen Gedan- 

ken. Und s c h l i e ß l i c h  i s t  es f ü r  uns w icht ig ,  über das Ve rhä l t n i s  Abb i l d  und 

Emotionen nachzudenken - aber auch h ie rzu  wissen w i r  durch Leontjews f rühe  Ar- 

be i  t von 1936 b e r e i t s  einiges. 

Im Abb i ld  ents teht  e ine D i f f e renz ie rung  seines gegenständlichen I n h a l t s  und ---- 
seiner "emotionalen Färbung" (1979, S. 189). Das i s t  e i n  w i ch t i ge r  Grundgedan- 

ke, auf den i c h  j e t z t  g l e i c h  noch einmal eingehe, wei 1 d i e  Trennung von gegen- 

ständlichem I n h a l t  und emot ionaler Färbung im  Abb i l d  es mögl ich macht, d i e  emo- 

t i o n a l e  Färbung se lbs t  zum Gegenstand der T ä t i g k e i t  zu machen. Die emotionale 

Färbung w i r d  a l s  Erinnerung i n s  Körpersel  b s t b i  l d  eingetragen. Die emotionale 

Färbung im Augenblick kann aber zum Gegenstand werden. Das er leben w i r  i n  dem 

Moment, wo e ine Emotion wie Furcht  i n  einen A f f e k t  (Angst) umkippt. I n  diesem 

Moment ändert s i ch  n a t ü r l i c h  das Mot iv der T ä t i g k e i t .  Während das Mot iv  der 

T ä t i g k e i t  b isher  noch auf d i e  Bewältigung der S i t u a t i o n  i n  der Außenwelt ge- 

r i c h t e t  war, kommt es zu einem schnel len Motivwechsel, sozusagen zu einem Mo- 

t i vbruch.  Das Objekt der T ä t i g k e i t  w i r d  d i e  Angst, und das Mot iv  der T ä t i g k e i t  

w i rd  es, d i e  Angst zu vermeiden, was dann zu neuen Folgen i n  der Bewältigung 

f ü h r t .  Obuchowski (1980) s p r i c h t  davon, daß diese negat iven Emotionen - w i r  

müssen besser sagen: d i e  negat iven A f fek te  bzw. deren A n t i z i p a t i o n  - das Denken 

auf niederes Niveau drücken. Das muß auch so sein; we i l  i c h  den Gegenstand 

wechsle und n i c h t  mehr der Gegenstand der Außenwelt d i e  T ä t i g k e i t  bestimmt, 

sondern mein eigener A f f e k t  d i e  T ä t i g k e i t  bestimmt. Daher müssen d i e  Beziehun- 

gen der Außenwelt zunächst e i n  Stück w e i t  zusammenbrechen, we i l  e i ne  andere 

Abb i ld funkt ion  bemüht wird, das Kö rpe rse lbs tb i l d  bzw. psychische S e l b s t b i l d  d i e  

Bezugsebene b i l d e t ,  und e r s t  sekundär zur Außenwelt zurückgekehrt w i r d  (z. B. 

F1 ucht 1. 
Leontjew (1979, S. 192) untersche idet  b e i  d ieser  emotionalen Färbung i h r e  I n -  

t e n s i t ä t ,  i h r e  Merkmale und i h r e  q u a l i t a t i v e  Cha rak te r i s t i k .  I n t e n s i t ä t ,  a lso  

Stärke der Emotion; Merkmal, an welches E re ign i s  i s t  d i e  Emotion gebunden; qua- 
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l i t a t i v e  Cha rak te r i s t i k ,  welche emotionale Q u a l i t ä t  l i e g t  vor, Angst, Zorn, 

Wut, Verzweiflung, Scham, Schuld, u.a.m. "Diese emotionale Färbung ... e r f ü l l t  

e ine  spez i f i sche Funktion, was auch d i e  Unterscheidung der B e g r i f f e  'Emotion' 

und 'persön l icher  Sinn' e r f o r d e r l i c h  macht" (ebd.). 

Ursprüng l ich  stimmen beide überein - so Leontjew -, denn o f f e n s i c h t l i c h  werden 

auf den niederen Stufen d i e  Bedürfnisgegenstände durch d i e  Emotionen gleichsam 

d i r e k t  angez ie l t .  Der Unterschied zwischen Emotionen und persönlichem Sinn ent-  

s t e h t  i n f o l g e  der s i ch  im  Laufe der Entwicklung menschlicher T ä t i g k e i t  v o l l z i e -  

henden "Aufspaltung der Mot ivfunkt ionen" (ebd. 1, das he iß t  durch d i e  H ierarch i -  

s ie rung der Motive. Aber h i n t e r  der H ierarch is ie rung der Motive haben w i r  be- 

r e i t s  d i e  H ierarch is ie rung des Abbi lds entdeckt.  

Das he iß t ,  durch d i e  Beg r i f f e ,  durch den systemhaften Aufbau des Bewußtseins 

bekommen i n  der Rea l is ie rung der Tä t i gke i t ,  d i e  s i ch  j e t z t  auf  d i e  nichtmodalen 

Eigenschaften, auf  d i e  amodalen Eigenschaften r i c h t e t ,  auch d i e  Emotionen neue 

Wert igkei ten.  Emotionen, d i e  zunächst auf d i e  Moda l i t ä t  des Gegenstands bezogen 

waren, ändern i h r e  Q u a l i t ä t  f ü r  d i e  Gesamtbewertung der Tä t i gke i t ,  wenn s i e  

j e t z t  anders auf d i e  amodalen St ruk turen bezogen sind. 

Eine solche D i a l e k t i k  zwischen modalen und amodalen An te i l en  f i nden  w i r  r e t r o -  

spek t i v  z. B. i n  unserem eigenen biographischen Erleben, wenn w i r  daran denken, 

wie modale A n t e i l e  der Welt, Wacholderbüsche i n  der Nacht u.ä., uns Gefährdung 

s igna l i s i e ren ,  wo w i r  aber durch amodale Konzepte, durch e i n  Wissen darum, daß 

w i r  n i c h t  gefährdet sind, oder durch das l a u t e  P f e i f e n  eines Liedes uns vor 

Angst schützen. 

Also es hängt j e t z t  e r s i c h t l i c h  von den Mot ivh ierarch ien se lber  ab, i n  welcher 

Form s i c h  d i e  Emotionen r e a l i s i e r e n .  F o l g l i c h  müssen d i e  konkreten einzelnen 

Emotionen unterschieden werden von dem, was Sinn i s t .  Aber h i e r  w i rd  wiederum 

deu t l i ch :  Sinn i s t  e i ne  Kategor ie,  d i e  e ine spez i f i sche Bündelung von j e  e in -  

zelnen Emotionen, und zwar auf j e  höchsten Abbildniveaus, be inha l t e t ,  wenn w i r  

Leontjew r i c h t i g  i n t e r p r e t i e r e n .  

Und damit haben w i r  wiederum den g le ichen logischen Or t  e r re i ch t ,  den w i r  be i  

Freud m i t  der Kategor ie L i b i d o  hatten; be i  Simonov m i t  der Kategor ie des "emo- 

t i o n a l e n  Apparates" und be i  K l i x  m i t  dem B e g r i f f  "hedonalgisches D i f f e r e n t i a l " ,  

a l l e r d i n g s  i n  einem ka tego r i a l  m.E. d e u t l i c h  we i t e r  e n t f a l t e t e n  Zusamnenhang. 
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2. Sinn und Bindung: Zur Naturgeschichte s innbi ldender St ruk turen --- 

Und nun w i r d  es Ze i t ,  daß w i r  uns d i e  na tu rh i s to r i schen  Grundlagen ansehen. Wir 

hat ten uns schon m i t  e in igen Be isp ie len aus der Etho log ie  beschäf t ig t ,  un te r  

anderem m i t  dem der Grabwespen, d i e  verschiedene Etappen i h r e r  T ä t i g k e i t  h i n -  

tereinander über j e  neue Sch lüsse l re ize  organis ieren. Wenn s i e  e i n  Loch gegra- 

ben haben, i s t  d i e  e r s t e  Etappe oder d i e  e r s t e  Erbkoordinat ion zu Ende. Es 

kommt zu neuem Appetenzverhalten und zu einem Motivwechsel auf  Grund e i n e r  an- 

deren emotionalen Bewertung. Diese emotionale Bewertung i s t  Ausdruck des =- 
gischen Sinns. Hat d i e  Grabwespe e ine Raupe e r l e g t  und eingegraben, kommt es 

wiederum zu einem Motivwechsel auf  Grund e ine r  neuen emotionalen Bewertung. 

Einen solchen Se1 bstbewertungsprozeß müssen w i r  annehmen, wenn w i r  d iese T ie re  

n i c h t  a l s  mechanische Automaten nach dem car tes ian ischen Modell denken wollen. 

Es kommt a lso  j ewe i l s  zu e i n e r  neuen emotionalen Bewertung; b io log i sche r  Sinn 

r e a l i s i e r t  s i ch  i n  j ewe i l s  unterschiedl ichen, über Sch lüsse l re ize  v e r m i t t e l t e n  

gattungsrelevanten Lebensbedingungen. 

Es w i r d  deut l i ch ,  auf  diesem Niveau i s t  der b io log ische Sinn n i c h t s  anderes a l s  

d i e  emotionale Bindung des Subjekts an bestimmte Etalons i n  se iner  Umwelt, an 

bestimmte Schlüsselreize,  d i e  im  Ver laufe des Lebens auf t re ten.  S ie  t r e t e n  h in -  

tereinander und n i c h t  am g le ichen Objekt, sondern an sukzessiv folgenden Objek- 

t e n  auf. A l l e  diese Bindungen des Subjekts haben jedoch d i e  Funktion, das Über- 

leben der A r t  und das Überleben des Individuums zu sichern.  

I c h  habe auf diesem Hintergrund versucht, b io log ischen Sinn wie f o l g t  zu d e f i -  

n ieren. "Der b io log ische Sinn erweis t  s i ch  somit a l s  d i e  psychische Instanz, 

die,  be i  großen Fre ihe i tsgraden i n  der Anpassung an j e  untersch ied l iche Umwelt- -- 
bedingungen, das sub jek t i ve  Ve rhä l t n i s  zu anderen Ind iv iduen der Gattung und 
zur gattungsnöt igen Nahrung über seine Entäußerung i n  den Emotionen r e a l i s i e r t "  - 
(Jantzen 1987, S. 295). Die Entäußerungsformen des Sinns s ind  a l so  d i e  Emotio- 

nen. 

Sinnbildende St ruk turen auf der Ebene des b io log ischen Sinns t r e t e n  im  Kontext 

bestimmter ökologischer Ze i t ab läu fe  auf, z. B. an den Jahreszeitenrhythmus an- 

gepaßt. Das he iß t  aber, es s i n d  h i e r  innere  Uhren an äußere Schr i t tmacher ge- 

koppel t .  W i r  können a lso  sagen - i c h  gehe auf  den B e g r i f f  der Se lbs t re ferenz 

eines Systems von Gerhard Roth zurück -, h i e r  l i e g t  e ine Se lbs t re ferenz eines 

biopsychologi  schen Systems vor, d i e  gattungsnormales Verhal ten s i che r t .  I n  den 

inneren Konstruktionen des Systems i s t  f ü r  a l l e  Ind iv iduen der Gattung abgesi- 
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cher t ,  daß s i e  s i ch  i n  S e l b s t r e f e r e n t i a l i t ä t  gattungsnormal verhal ten.  

Es z e i g t  s i ch  aber, daß d ies  immer auf bestimmte Si tuat ionen, auf bestimmte 

Sch lüsse l re ize  h i n  e r f o l g t .  Dies s i nd  i n  der Regel Schlüsselreize,  d i e  an ande- 

ren  Ind iv iduen der Gattung vergegenständl icht  sind. So i s t  das Rot beim St ich-  

l i n g  e i n  solcher beim anderen Indiv iduum vergegenständl ichter Schlüsselreiz;  i n  

den ers ten Kommunikationsreaktionen be i  Vögeln s i nd  es bestimmte Schnabelfor- 

men, schwarze Flecken i n  der Schnabelregion U. ä.; be i  k l e i nen  Kindern im  A l t e r  

von zwei Monaten i s t  es das Gesichtsschema eines anderen Menschen, a lso  wie es 

der Kinderreim a l s  Mondgesicht kennt: Pünktchen, Pünktchen, Komma, St r ich ,  f e r -  

t i g  i s t  das Mondgesicht . Dies r e i c h t ,  um e ine p o s i t i v e  Reaktion (biologisches 

Lächeln) hervorzurufen. W i r  müssen a lso  annehmen, daß es e i n  wesentl iches Cha- 

r a k t e r i s t i k u m  a l l e r  sinngebenden Prozesse i s t ,  Bindungen zu r e a l i s i e r e n  bzw. 

aufzubauen. 

"Bindungen" wi 11 i c h  s t r i k t  erfahrungswissenschaft l ich def in ie ren,  nämlich a l s  

d i e  "Ausrichtung s i n n b i l d l i c h e r  St ruk turen ( d i e  i n  i h r e r  Gesamtheit das Ge- 

dächtn is  des emotionalen Apparates s i nd )  i n  Form p o s i t i v e r  Emotionen = % 
auf d i e  M i t g l i e d e r  der eigenen Gattung" (Jantzen 1987, S. 295). Dies kann ver- - - 
m i t t e l t  oder unve rm i t t e l t  e r fo lgen.  Bei der Grabwespe i s t  es e i n  über e in ige  

S c h r i t t e  v e r m i t t e l t e r  Prozeß, der aber a l s  ganzes auf p o t e n t i e l l e  M i tg l i ede r  

der eigenen Gattung bezogen i s t .  Auf höherem Entwicklungsniveau geht es ebenso 

um Bindungen zu i n d i v i d u a l i s i e r t e n  M i tg l i ede rn  der eigenen Gattung, wie auch zu 

M i t g l i e d e r n  der eigenen Gattung allgemein. Die I nd i v i dua l i s i e rung  der M i t g l i e -  

der der eigenen Gattung beginnt e r s t  m i t  im  Verg le ich  zur Grabwespe höheren 

Niveaus. Wir f i nden  diese I n d i v i d u a l i s i e r u n g  e rs tma l i g  im  Prägungslernen der 

Vögel. Die Experimente von Konrad Lorenz s ind  bekannt. S ie  zeigen z. B., daß 

k l e i n e  Enten e ine r  bestimmten A r t  auf  den Sch lüsse l re iz  'Bewegungen i n  i h r e r  

Umgebung' reagieren. E in ige Z e i t  nach ihrem Schlüpfen e x i s t i e r t  e ine sensible 

Phase (a l so  e ine Phase hoher emot ionaler Erregung, i n  der b io log ischer  Sinn 

s i c h  o f f e n b a r t ) .  S ie  l au fen  j e t z t  h i n t e r  einem be l ieb igen bewegten Objekt her 

und zeigen, wenn das Objekt e n t f e r n t  wird, a l l e  Zeichen von Distreß, so z. B. 

Verlassenheitspiepsen U. ä., g l e i c h g ü l t i g ,  ob dieses Objekt e ine a l t e  Ente war 

oder Konrad Lorenz se lbs t ,  ob es Spielzeugeisenbahnen oder Lu f tba l l ons  waren, 

auch be i  den s k u r r i l s t e n  Objekten k lappte  das Experiment ( vg l .  d i e  Aufnahmen i n  

H. V. D i f f u r t h s  F i l m  "Der Geis t  f i e l  n i c h t  vom Himmel"). 

Man hat  zunächst angenommen, d iese E f f e k t e  seien zumindest be i  Vögeln gänz l ich  

i r r e v e r s i b e l .  Das i s t  n i c h t  genere l l  so. Sind feh lgeprägte  Vögel herangewach- 
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sen, zeigen s i e  unter  Umständen doch noch e i n  normales Paarungsverhalten. 

Bei wei teren ethologischen Untersuchungen ze ig te  es s ich ,  daß d i e  Prägung zu- 

nächst immer auf e i n  allgemeines Artschema e r f o l g t e  und dann e r s t  d i e  I n d i v i -  

dual i s i e r u n g  s ta t t f and .  Das he iß t ,  zuers t  en t s teh t  e i n  neues amodales Abbhi l d ,  

und i n  dieses neue amodale Abb i l d  werden dann, d i f f e r e n z i e r t  durch d i e  s i n n l i -  

chen Eigenschaften, d i e  Ind iv iduen d i f f e r e n z i e r t  e ingetragen und i n d i v i d u e l l e  

Gegenstandsbedeutungen bezogen auf  d i e  einzelnen Ind iv iduen erworben. 

Was hat das Ganze f ü r  einen V o r t e i l ?  Es hat  den Vo r te i l ,  M i t g l i e d e r  e i n e r  A r t  

j e t z t  n i c h t  nur an e inze lne Merkmale zu binden, sondern über e inze lne Merkmale 

(Bewegung) an e i n  soz ia les  Objekt  a l s  Ganzes. Das i s t  nö t ig ,  w e i l  unterdessen 

eine soz ia le  Aufzuchtphase vorhanden i s t .  Wurde keine Bindung an das soz ia le  

Objekt M u t t e r t i e r  oder umgekehrt an das soz ia le  Objekt Kind erfolgen, sondern 

nur an bestimmte Merkmale, so würden un te r  bestimmten Umständen diese T ie re  

n i c h t  aufgezogen werden können. Damit wäre das neue Entwicklungsniveau zuneh- 

mend i n d i v i d u a l i s i e r t e n  Lernens be i  Vögeln und Säugetieren n i c h t  abgesichert .  

I n  d ieser  i n d i v i d u e l l e n  Aufzuchtphase, i n  der d i e  Jungt ie re  noch h i l f l o s  s i nd  

und durch Nachahmung e r s t  den Nahrungserwerb U. ä. le rnen müssen und i h r e  AAM 

e r s t  noch zu EAM, d. h. erworbenen Auslösemechanismen, a lso  zu e r l e r n t e n  Opera- 

t ionen synthet is ie ren müssen (bezogen auf d i e  A l t t i e r e ,  aber auch bezogen auf  

d i e  ob jek t iven Gegebenheiten der Welt), muß ges icher t  sein, daß e ine  Bindung 

auf höherem Niveau aufgebaut wird,  d. h. e ine  Bindung zu i n d i v i d u a l i s i e r t e n  

E l t e rn t i e ren .  Das z e i g t  s i c h  noch deu t l i che r  be i  Säugetieren. 

I n  d ieser  sensiblen Phase werden a l so  neue Eigenschaften i n s  Abb i l d  e inget ra-  

gen, und das Abbi ld en ts teh t  a l s  Synthese auf der Basis der AAM, i s t  aber n i c h t  

mehr den AAM gleichzusetzen. Das w i r f t  n a t ü r l i c h  g l e i c h z e i t i g  e i n  Problem auf, 

und m i t  ihm beginnt d i e  Naturgeschichte der Psychopathologie. I n  dem Moment, wo 

eine Fehlprägung e r f o l g t  (z .  B. auf Konrad Lorenz s t a t t  au f  e ine Ente), i s t  

n i c h t  nur der D ia log i n  den f rühen Bereichen des Lebens durch d i e  inadäquate 

Di  a l  ogf ähi gkei t des geprägten Objekts bee in t räch t i g t ,  sondern auch das Objekt, 

das e i g e n t l i c h  ver t rautes  Objekt se in  s o l l t e ,  nämlich e i n  M i t g l i e d  der eigenen 

Gattung, w i rd  zum fremden Objekt. Dadurch w i r d  d i e  Fäh igke i t  zum gattungsnorma- 

l e n  soz ia len Verkehr insgesamt weitgehend eingeschränkt, da auf der Basis von 

f e h l  ender Bindung auch k e i n  gattungsgemäßes Exp lora t ionsver fahren gegenüber 

anderen Gattungsmitgl iedern und damit k e i n  normaler s o z i a l e r  Verkehr aufgebaut 

werden kann. 

Es ze ig t  s i ch  nun, daß der Zeitraum des Umbildungsprozesses, den w i r  be i  den 
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Enten i n  e i n e r  sehr kurzen k r i t i s c h e n  Periode sehen, s i c h  m i t  der Evolutionshö- 

he zunehmend ausweitet. Bei k l e i nen  Enten werden etwa 8 b i s  16 Stunden a l s  k r i -  

t i s c h e  Periode benannt; be i  Hunden werden e r s t e  Anzeichen f ü r  Trennungsangst im 

A l t e r  von d r e i  Wochen angegeben ( "d i s t ress  voca l iza t ion" ,  d. h. Laute des Unbe- 

hagens). Ähnl iche Werte werden be i  Schafen angegeben. Bei Rhesusaffen tritt 

Trennungsangst ab dem 3. Monat auf. Bei Schimpansen l i e g e n  d i e  Werte noch hö- 

her. Das he iß t ,  d i e  Phase, i n  der s i ch  im  Rahmen der f rühen Dialoge d i e  ers ten 

amodalen Gegenstandsbedeutungen bi lden, w i r d  länger. Warum w i r d  s i e  länger? Sie 

w i r d  vor a l lem deshalb länger, we i l  der Aufbau von Bindung auf e ine r  zunehmend 

koml exeren Basis von AAM e r f o l g t  . Es kommt j e t z t  zu 1 a n g f r i  s t i gen  Di alogverket-  

tungen i n  v i e l e n  De ta i l s ,  i n  denen e i n  gattungsgemäßes Körpersel b s t b i  l d  e r s t  

aufgebaut w i rd .  

Auf d i e  h i e r m i t  angesprochenen Zusammenhänge verweis t  Rene Sp i t z  (19721, wenn 

e r  vom Lächeln a l s  erstem psychischem Organisator sp r i ch t .  Wir haben aber, ge- 

naugenommen, wie w i r  aus der modernen K l e i  nkinderforschung wissen, e ine ganze 

Ke t te  von solchen Organisatoren vor l iegen. Das fäng t  m i t  dem Bl ickkontak t  un- 

m i t t e l b a r  nach der Geburt an, der r e a l i s i e r t  werden kann, wenn d i e  Mutter i n -  

t e r a k t i o n s f ä h i g  i s t  und weiß, daß neugeborene Kinder B1 ickkontak t  suchen. 

Irgendwann beginnen d i e  La1 lmonologe. Und auch das Kopfwegdrehen hat  eine be- 

stimmte Funktion, nämlich d i e  Suche nach Dialog. Wenn diese erbkoord in ier ten 

Bas isbestandte i le  von Dialogen n i c h t  entsprechend aufgenommen werden, komnt es 

zu Prozessen der Störung. Wir f i nden  a lso  i n  der f rühen Kindhei t ,  wenn w i r  nur 

sehr genau hinsehen, zah l re iche AAM und i h r e  Schlüsselreize,  d i e  s i ch  i n  D ia lo-  

gen zu neuen Handlungen und Tä t i gke i t en  synthet is ie ren.  

Dort, wo man i n  der vergleichenden Verhaltensforschung b e r e i t s  genau hingesehen 

hat  - i c h  habe vor e i n i g e r  Z e i t  Paul Leyhausen über Katzen gelesen -, da ze ig t  

s i c h  e ine  ganze V ie lzah l  von AAMs, d i e  durch d i e  soz ia len Dialoge Stück f ü r  

Stück s y n t h e t i s i e r t  werden. Darüber hinaus habe i c h  be i  sowjetischen Wissen- 

scha f t l e r / i nnen  gelesen, daß be i  Katzen e i n  ganz f rühes AAM, das man e r s t  a l s  

e ine  sensomotorische E i n h e i t  angenommen hat, nämlich d i e  Fäh igke i t ,  d i e  Z i t z e  

des Mu t te r t i e res  zu f i nden  und e r f o l g r e i c h  saugen zu können, i h r e r s e i t s  wieder 

auf v i e r  Teilkomponenten m i t  eigenen Schlüsselreizen zurückgeführt  werden kann 

(Shu le i  k i n a  e t  a l  . 19831. Das he iß t ,  j e  höher d i e  Lern fäh igke i t ,  die en tw icke l t  

werden muß, desto v i e l f ä l t i g e r  d i e  basalen AAM, und desto v i e l f ä l t i g e r  und kom- 

p l e x e r  i h r e  Synthese im  soz ia len Dialog, fi rez iproken Dia log m i t  den erwachse- 

nen Tieren. -- 
Dieser D ia log umf aßt i n te ressan te  Wechselwirkungen. Auf se i t en  des Jungt ieres 
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wie des erwachsenen T ieres  g i b t  es Schlüsselreize.  Es werden h i e r  n i c h t  nur d i e  

AAM des Jungt ieres s y n t h e t i s i e r t  und entsprechendes Bindungsverhalten zum A l t -  

t i e r  aufgebaut. Was h ä t t e  e i n  a l t e s  T i e r  f ü r  e i n  Mot iv  bzw. Interesse, dieses 

Jungt ie r  zu ernähren oder m i t  ihm zu spielen, wenn auch be i  ihm n i c h t  emotiona- 

l e Bewertungen wären, d i e  zu Bindungen s y n t h e t i s i e r t  werden? 

Bei Katzen kann man d ies  rech t  schön beobachten, we i l  man ab und zu einmal m i t -  

bekommt, wenn s i e  Junge werfen. Für d i e  Mutterkatze i s t  e r s i c h t l i c h  der  Geruch 

und Geschmack des Fruchtwassers e i n  p o s i t i v  besetz ter  Schlüsselreiz.  S ie  l e c k t  

übe ra l l  das Fruchtwasser ab, wo es i s t .  Und wenn w i r  es se lber  r iechen, s t e l l e n  

w i r  ebenfal ls fest ,  daß d ies  e i n  sehr angenehmer Geruch i s t .  Die Katzen lecken 

Stück f ü r  Stück dieses Fruchtwasser auf. Und während dieses Aufleckens i s t  ge- 

s icher t ,  daß d i e  Jungen der Eihäute e n t l e d i g t  werden und trockengeputzt  werden. 

Das i s t  f ü r  i h r e  Thermoregulation unabdingbar, damit s i e  überleben. Sonst wür- 

den s i e  sehr schnel l  am Kä l te tod  sterben. G l e i c h z e i t i g  f i n d e t  e ine  I n d i v i d u a l i -  

s ierung s t a t t .  Denn wenn man e i n  neugeborenes Kätzchen wegnimmt, merkt das d i e  

A l t e  n i ch t .  Nimmt man es zwei Stunden später weg, i s t  es b e r e i t s  i n d i v i d u a l i -  

s i e r t  und w i rd  vermißt. Also auch auf Sei ten des A l t t i e r e s  f i nden  Prozesse des 

Bindungsaufbaus auf der Basis von AAM s t a t t .  

Das he iß t  also, d iese AAM werden auf e i n  höheres Niveau i n  das B i l d  der Welt, 

aber auch i n  das eigene Ko rpe rse lbs tb i l d  o rgan i s i e r t .  Am Anfang wäre es dem 

A l t t i e r  nur unangenehm, wenn das Fruchtwasser weggenommen würde, aber b e r e i t s  

nach kurzer Z e i t  i s t  se in  gesamtes Verhal ten und d. h. se in  psychisches Korper- 

s e l b s t b i l d  dadurch bestimmt, daß negat ive Emotionen auf t re ten,  wenn das Jung- 

t i e r  weggenommen wird. 

Wir können de ra r t i ge  Zusammenhänge uns auch auf der Basis von I so la t i onsexpe r i -  

menten verdeut l ichen, d i e  J u r i  Bronfenbrenner (1  971 ) i n  einem ausgezeichneten 

Sammelreferat über " I s o l a t i o n  bei Säugetieren" vor  e ine r  Reihe von Jahren 

einmal zusammengefaßt hat.  I c h  w i l l  e i n i g e  Aspekte h ieraus wiedergeben. 

Zunächst einmal e i n  Sachverhalt, der e ine gewisse Kor rek tur  von Annahmen der 

Psychoanalyse bedeutet: M i t  steigender Entwicklungsreihe f i n d e t  e i n  Wandel der 

Tr iebe und i h r e r  Depr iva t ionsef fek te  s t a t t .  Angeborene o r a l e  Tr iebe werden we- 

n ige r  bedeutsam im Verg le ich  zu Bedürfnissen nach t a k t i l e r  S t imu la t i on  und Kör- 

perkontakt  , d i e  damit Q u e l l  en von pr imärer Verstärkung wie von T r i ebdep r i va t i on  

se in  können. Das heißt ,  d i e  Annahme vom Korper insgesamt a l s  Q u e l l e  von Tr ieben 

- i c h  sage es i n  der Freudschen Terminologie -, von Tr ieben a l so  d i e  i n  der 

L ib ido  zusammengefaßt werden, kann a l s  b e s t ä t i g t  gel ten,  n i c h t  aber d i e  Einen- 
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gung vor rang ig  auf d i e  o r a l e  Zone. 

Es en tsp r i ch t  auch v i e l e n  Ergebnissen aus der Kleinkinderforschung, daß Kinder 

außerordent l i ch  p o s i t i v  auf bloße Haut reagieren, a l so  z. B. e i n  ganz anderes 

Maß an Belebung zeigen, wenn s i e  auf den nackten Bauch der Mutter ge legt  wer- 

den. Das u n t e r s t r e i c h t  noch einmal d i e  Bedeutung gattungsnormaler f r ühe r  ökolo- 

g ischer  Bedingungen, d i e  n i c h t s  anderes s ind  a l s  v i e l f ä l t i g e  Voraussetzungen 

f ü r  f r ü h e  Dialogverschränkungen. Denn auf den Bauch ge legt  zu werden und do r t  

m i t  Belebung zu reagieren, he iß t  meist  g l e i c h z e i t i g ,  von der Mutter ges t re i -  

c h e l t  zu werden, a lso  bestimmte Reafferent ierungen zu bekommen, im  Rahmen derer 

s i c h  das eigene Kö rpe rse lbs tb i l d  a l lmäh l i ch  i n  diesen neuen Bedingungen der 

Außenwelt neu s y n t h e t i s i e r t  und auf d i e  o b j e k t i v e  Welt bezieht.  

Unter Bedingungen der I s o l a t i o n  (so z e i g t  e i ne  Stud ie  von Mason U. a. 1971) i s t  

das Kö rpe rse lbs tb i l d  s t a r k  verändert, so z. B. be i  i s o l i e r t e n  Schimpansen beim 

soz ia len Fe1 l p f  legeverhal ten,  das b e i  ihnen normalerweise sehr p o s i t i v  besetzt  

i s t .  S ie  scheinen a f f e k t i v  n i c h t  be rüh r t  zu sein. Es i s t  f es t zus te l l en ,  daß s i e  

a l l e  motorischen Elemente des "grooming" (d. i . Fe1 l p f  legeverhal ten) zeigen, 

"aber gewöhnlich s i nd  s i e  entweder n i c h t  synchron is ie r t ,  oder s i e  werden simul- 

t a n  m i t  'unangemessenen' Reaktionen ausgeführt, wie Schlagen, Fuß-Stampfen, 

Kopf-Schütteln, Zungen-Klicken, Hände-Wringen, Reaktionen, d i e  man niemals bei  

der Fe1 l p f l e g e  normaler Ind iv iduen s i e h t "  (S. 462). 

Auf menschlichem Niveau f i n d e t  man vergleichsweise be i  schwerer Autoaggressiv i -  

t ä t ,  z. B. im  Zusammenhang des Kannerschen Autismus, eben fa l l s  e ine andere In -  

t e g r a t i o n  von motorischen Körperfunkt ionen i n s  Körperse lbs tb i ld .  

Darüber hinaus macht Bronfenbrenner (1971, S. 750) auf folgendes aufmerksam und 

das i s t  e i n  l e t z t e r  und zen t ra le r  Punkt meiner Argumentationskette. "Als eine 

Funkt ion der Verstärkung durch den Körperkontakt und assoz i i e r t e  primäre Tr iebe 

entwicke ln  aufe i  nanderfol  gende Säugetierspezies einen progressiv s i ch  entwi k- 

kelnden sekundären T r i eb  f ü r  den Kontakt m i t  der Mutter oder "Schutztr ieb" 

(dependency d r i v e ) .  Trennung von der Mutter ha t  somit den E f f e k t  der Triebde- 

p r i v a t i o n .  Da der Schutz t r ieb  eher erworben a l s  angeboren i s t ,  i s t  seine Fru- 

s t r a t i o n  (Versagung) durch Trennung von der Mut ter  zunehmend von größerem Ein- 

f l u ß  be i  den höheren Ar ten a l s  e ine vermi t te lnde Funkt ion i h r e r  größeren Kapzi- 

t ä t  f ü r  Lernen und e ine längere Periode des Vertrauens i n  d i e  Mutter a l s  Haupt- 

b e f r i e d i g e r  von primären Bedürfnissen. " - Soweit Bronfenbrenner. 

Es i s t  ganz o f f e n s i c h t l i c h :  Aus der Synthese der s innhaf ten Ante i le ,  der AAM, 

a l so  des b io log ischen Sinns, der i n  d i e  AAM immer m i t  e ingetragen i s t ,  en ts teht  
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a l s  i n d i v i d u e l l e  Neubildung, aber i n  soz ia len Dialogen v e r m i t t e l t ,  zug le ich  m i t  

der Entstehung des Korperschemas e ine neue Q u a l i t ä t  des Sinns; d. h. der N- 
v i d u e l l e  Sinn ents teht .  Und d ieser  i n d i v i d u e l l e  Sinn en ts teh t  so, daß e r  i n  -- 
seiner Q u a l i t ä t  vor rang ig  von der Güte und R e i c h h a l t i g k e i t  der Dialoge abhängig 

i s t  und von der Rea l is ie rung mögl ichs t  v i e l e r  p o s i t i v e r  emot ionaler Ante i le ,  

d i e  s i ch  auf der Basis der ursprüngl ichen AAM ergeben. Dann w i r d  d i e  Bindung 

s icherer  und f o l g l i c h  auch d i e  Exp lora t ion  besser und r e i c h h a l t i g e r  mögl ich 

sein.  Je d i c h t e r  und v i e l f ä l t i g e r  a lso  d i e  adäquaten soz ia len In te rak t i onen  i n  

der f rühen Kindhei t ,  j e  adäquater p o s i t i v e  emotionale A n t e i l e  r e a l i s i e r t  wer- 

den, desto s icherer  d i e  Bindung und desto größer d i e  Fäh igke i ten  zum Lernen 

nachher - das i s t  d i e  Folgerung, d i e  daraus zu ziehen i s t .  

Werden ursprüngl iche Bedürfnisse f r u s t r i e r t ,  f i nden  ke ine adäquaten Dialoge 

s t a t t ,  her rscht  I s o l a t i o n  vor, so e r g i b t  s i c h  nach Bronfenbrenner folgendes 

B i l d  (ebd. S. 751 f 1. " I n  Verbindung m i t  den gewöhnlichen Reaktionen, d i e  m i t  

f r ühe r  Triebunterdrückung verbunden sind, f ü h r t  d i e  Unterdrückung des Schutz- 

t r i ebes  zu e in igen besonderen Effekten, d i e  d i e  Ursprünge des Sekundärtriebes 

a l s  e i n  Produkt der Verstärkung von primärem Körperkontakt  widerspiegeln.  Ins-  

besondere wegen der besonderen Natur des Korperkontaktes a l s  Q u e l l e  emot ionaler 

S icherhe i t  be inha l ten  d i e  E f f e k t e  des f r u s t r i e r t e n  'Schutz t r iebes '  (dependency 

d r i v e )  n i c h t  nur e i n  geste iger tes  a l  lgemeines Triebniveau, sondern ebenso e i n  

besonderes Syndrom von extremer emotionaler Störung, das d i e  folgenden Elemente 

umf aßt: 

1. E in  hohes Niveau von Angst, d i e  s i ch  i n  solchen Reaktionen m a n i f e s t i e r t  

wie Winseln, Kreischen und Furcht vor  unver t rauten Orten und Objekten; 

2. Hemmung exp lo ra t i ve r  und manipu la t iver  Ak t i v i t ä ten ;  

3. Repet i t i ve ,  se lbs ts t imul ie rende Bewegungen wie krampfart iges Zucken, 

S ich-se lbs t -gre i fen  oder Hin-und-her-wiegen; 

4. Anfängliche Furcht, Zurückweisung und Agg ress i v i t ä t  gegenüber anderen 

sozialen Objekten - eingeschlossen Mutter-Ersatz, sowie andere Angehörige 

und Altersgenossen - g e f o l g t  von e ine r  starken abhängigen Bindung an e ine  

neue Que l l e  der S icherhe i t ,  wenn diese e r re i chba r  i s t . ' '  

Diese Überlegungen verweisen darauf, daß zah l re iche Befunde aus der Kinderpsy- 

chopathologie a l s  allgemeine Folgen der T r i ebdep r i va t i on  zu verstehen sind, und 

zwar der Depr iva t ion  dieses sekundären Triebes, Schutztr iebes, der s i ch  durch 
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d i e  Bindung aufbaut. Die Bindung se lbs t  baut s i ch  durch d i e  Synthese der emo- 

t i o n a l e n  A n t e i l e  auf, d i e  j a  j ewe i l s  m i t  den Prozessen der Handlung verknüpft  

i n s  Kö rpe rse lbs tb i l d  eingeschrieben werden. Und Leontjew verweist  j a  ausdrück- 

l i c h  darauf:  Die gegenständlichen A n t e i l e  und d i e  emotionalen Empfindungen kön- 

nen get rennt  werden, d.h. der Sinn i s t  n i c h t s  anderes a l s  d i e  Widerspiegelung 

der p o s i t i v e n  Bindungsverhältnisse, d i e  f ü r  das Subjekt  i n  der Form gegenständ- 

l i c h e r  Gefühle auf t re ten.  Fassen w i r  das Problem i n  d ieser  Weise auf, so geht 

es m i t  jedem neuen Abbi ldniveau auch wieder um d i e  Neugewinnung von Sinn. 

Wenn d i e  Mot ive der T ä t i g k e i t  dem Abbi ld  vorwegeilen, geht es auch darum, wie- 

der Sinn zu f inden. Darauf werden w i r  i n  der Ontogenese noch einmal zu sprechen 

kommen. I c h  w i l l  es nur d e u t l i c h  machen: Dies geht b i s  i n  solche Prozesse wie 

der Umbildung i n  der Pubertät, wo es um gänz l ich  neue Sinnfindungsprozesse 

geht, d i e  n i c h t  mehr unmi t te lbar  i n  der Außenwelt i h r e  Bezugsebene haben, son- 

dern d i e  bezogen auf unser Menschenbild, Menschhei tsbi ld und unser S e l b s t b i l d  

i n  der Innenwelt s t a t t f i n d e n .  - Soweit a lso  zur Naturgeschichte des Sinns. I c h  

denke, daß w i r  d iese Kategor ie h inre ichend bestimmt haben. 

Meine Vermutung i s t  es nun, daß a l l e  diese Prozesse, da s i e  s tänd ig  an der 

Grenze von zwei eigenen Zeitsystemen l iegen, nämlich der vorauseilenden Wider- 

spiegelung i n  der Außenwelt und den homöostatischen Prozessen im  Körperinneren, 

über e ine eigene Zeitachse i n  Form chronobiologischer St ruk turen verfügen müs- 

sen und über diese r e a l i s i e r t  werden ( vg l .  Jantzen 1987, Kap. 6.3.4.). Dafür 

habe i c h  e in iges an Belegen gefunden, zu denen s i ch  e ine Diskussion lohnt .  Das 

Begrei fen der h i e r  angesprochenen Zusammenhänge i s t  s i c h e r l i c h  auch entschei-  

dend, um das Psychosomati kproblem zu entschlüsseln.  I n  psychosomatischen Pro- 

zessen sche in t  es zum Entkoppeln solcher Zeitachsen zu kommen. Die psychosoma- 

t i s chen  Symptome t r e t e n  i n  der Regel n i c h t  un te r  Streß auf, sondern wenn der 

St reß beendet i s t ,  a l so  wenn d i e  Mitnahmeeffekte durch das Mot iv  der T ä t i g k e i t  

n i c h t  mehr gegeben s ind  ( vg l .  Jantzen 1985a). Dann fäng t  i rgende in  Organ an, 

s i c h  hochzuschaukeln, dann beginnt Angst, und dann kommt es U. U. zur Dekompen- 

sa t i on  auf Grund der gesamten Überlastung. I n  einzelnen Bereichen hat  man das 

d i r e k t  dann a l s  Entgleisung der Biorhythmik - etwa be i  Herzrhythmusstörungen 

nachgewiesen. I c h  kann auf  d iese Zusammenhänge heute n i c h t  näher eingehen. I c h  

habe aber m i t  meinen Überlegungen das von den Grundlagenproblemen der Psycholo- 

g i e  im  Moment w i r k l i c h  noch ungelöste Problem der Psychosomatik zumindest i n  

Kürze angesprochen. Es wird,  solange i c h  h i e r  bin,  s i c h e r l i c h  noch Diskussions- 

mögl ichke i ten  dazu geben. Und auch das Thema Sinn, das w i r  heute i n  allgemeiner 
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Form gek lä r t  haben, w i r d  uns noch e ine ganze Z e i t  beschäft igen. 

3. Zusammenfassunq 

Bei der Behandlung der Naturgeschichte des Sinns ze ig te  es sich, daß Sinn e ine  
Kategor ie i s t ,  d i e  übergrei fend das zusammenfaßt, was s i c h  im  Augenblick j e -  
we i ls  i n  der f l ießenden Gegenwart a l s  Emotionen d a r s t e l l t .  Es ze ig te  s i c h  (auf  
dem Hintergrund der Se lbs torgan isa t ions theor ie  und v i e l e r  anderer Sch r i t t e ,  d i e  
w i r  zusammen gegangen sind, gedacht), daß i n  der Entwicklung der Lebewesen es 
n a t ü r l i c h  abgesichert se in  muß, daß s i e  s i ch  auch j ewe i l s  gattungsgemäß verha l -  
ten. Da s i e  keine Automaten sind, brauchen s i e  bestimmte Bewertungsmechani smen, 
d i e  zwischen i h ren  inneren Zuständen e i n e r s e i t s  und den Gegebenheiten i h r e r  
gattungsgemäßen Umwelt andererse i ts  vermi t te ln .  Solche Bewertungsmaßstäbe f i  n- 
den w i r  i n  e r b l i c h  f es tge leg te r  Form, i n  der Verschränkung von Subjekt  und Ob- 
j e k t  i n  spezi f ischen Tät igkei tsformen, nämlich i n  Erbkoordinationen. Diese wer- 
den r e a l i s i e r t  i n  Form der angeborenen Auslösemechanismen (AAM), be i  denen e i n  
gattungsrelevanter Sch lüsse l re iz  e ine  b e s t i r n t e  augenb l ick l iche Ger i ch te the i t  
des Subjekts (Appetenzverhalten), d i e  vorhanden se in  muß - denn d iese r  Schlüs- 
s e l r e i z  w i r k t  n i c h t  immer - umschlagen 1 äßt i n  e ine  a k t i v e  Bewält igungsstrate- 
gie, so daß d i e  Reproduktion der A r t  oder d i e  Reproduktion des Individuuums 
gesichert  i s t .  Und nach a l l e n  Gründen der Logik und allem, was w i r  au f  men- 
schlichem Niveau, aber auch aus Tierversuchen auf untersch ied l ichen Niveaus 
über das Gebiet der Emotionen wissen, dürfen w i r  e inen solchen Bewertungsmecha- 
nismus, der s i ch  im Augenblick äußert und Sch lüsse l re iz  wie körper l i chen Zu- 
stand i n  d i e  Herausbildung eines Modells des Künf t igen einbezieht,  a l s  Emotion 
kennzeichnen. Wenn e r  f ü r  a l l e  Ind iv iduen der Gattung i n  b io log i sch  g le i che r  
Form möglich i s t ,  dürfen w i r  d i es  a l s  Ausdruck eines b io log ischen Sinnbi ldungs- 
Prozesses kennzeichnen. Diese beiden Bestandte i le  Emotion und Sinn fanden s i c h  
i n  d ieser  D i a l e k t i k  i n  verschiedenen Theorien wieder, d i e  i c h  v o r g e s t e l l t  habe: 

- be i  Freud im  Verhä l tn is  e inze lne r  Emotionen ( P a r t i a l t r i e b e )  und L ib ido,  a l s  
d i e  k o r t i k a l e  Zusammenfassung d ieser  Emotionen im  Prozeß der Objektbeset- 
zung, 

- be i  K l i x  a l s  hedonalgisches D i f f e r e n t i a l ,  das auf verschiedenen Ebenen des 
Erkenntni sprozesses jewei 1 s d i e  emotionale Wer t igke i t  h e r s t e l l  t, 

- be i  Simonov a l s  emotionaler Apparat, der d i e  einzelnen Emotionen nach i h r e r  
Wer t igke i t  p o s i t i v  bzw. negat iv  j ewe i l s  i n t e g r i e r t .  

I n  diesen Theorien s teck t  2.T. das Problem - be i  Simonov haben w i r  es am deut- 
l i c h s t e n  i d e n t i f i z i e r t  -, daß s i e  von i h r e n  Kategor ien her n i c h t  d e u t l i c h  genug 
zwischen Vergangenheit e i n e r s e i t s  und Gegenwart sowie Zukunft andererse i ts  
trennen, daß s i e  a lso  sozusagen e ine  Psychologie nur i n  d r e i  Dimensionen räum- 
l i c h  aufspannen und d i e  v i e r t e  Dimension, d i e  der Ze i t ,  außer acht lassen und 
damit das Problem, daß Psychisches nur i n  der f l ießenden Gegenwart e x i s t i e r t .  
I n  i h r  werden Modelle des Künf t igen herausgebi ldet  und abgearbei tet .  Die Erfah- 
rungen werden Gedächtnis, d. h. Vergangenheit, d i e  s i c h  i n  b e s t i r n t e n  psycho- 
physiologischen Prozessen niederschlägt,  d i e  aber i h r e r s e i t s  wieder a k t i v i e r t  
werden können i n  der T ä t i g k e i t  des Subjekts. Dieses Problem i s t  i n  der b i s h e r i -  
gen Psychologie insgesamt unzureichend m o d e l l i e r t  und behandelt worden. H i e r  
l iegen a lso  bestimmte Probleme, d i e  w i r  au fzugre i fen  haben. 
E in  Stück we i te r  i n  der Behandlung d ieser  Fragen i s t  ohne Zweifel  Leontjew ge- 
kommen. M i t  der D i a l e k t i k  von Sinn und Bedeutungen bzw. m i t  der von T ä t i g k e i t  
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und Abb i l d  versucht e r  das i n  d i e  Zukunft h i n e i n  übergrei fende Moment (Enga- 
g i e r t h e i t ,  Ge r i ch te the i t )  zu bestimmen und zug le ich  d i e  j ewe i l i ge  Veränderung 
der Vergangenheit durch d i e  b i she r i ge  Tä t i gke i t .  
So s p r i c h t  Leontjew davon, daß immer wieder Sinn i n  der G l e i c h g ü l t i g k e i t  der 
Bedeutungen erworben werden muß und andererse i ts  der Sinn, der durch das Leben 
en ts teh t ,  Bedeutungen braucht, um s i ch  auszudrücken. 
I c h  gehe j e t z t  n i c h t  mehr auf d i e  D e t a i l s  ein,  da dieses Problem des Sinns, das 
w i r  uns na tu rgesch i ch t l i ch  e r a r b e i t e t  haben, uns i n  den folgenden d r e i  Sitzun- 
gen noch aus füh r l i ch  beschäft igen wird.  

E i n  w ich t iges  Ergebnis war folgendes: Der Prozeß d ieser  Sinnentwicklung i s t  
gebunden an d i e  Freiwerdung höherer Abbi ldfunkt ionen, a lso  an d i e  Mögl ichkei t ,  
sub jek t i ve  Bedeutungskonfigurationen zu lernen, im  Prozeß des Lebens zu erwer- 
ben, a lso  Klassen von Invar ianzen zu bi lden, wie w i r  das i n  der Naturgeschichte 
des Psychischen ana l ys ie r t  hat ten. Damit geht der Sinn se lber  i n  neue Formen 
über - v e r m i t t e l t  über d i e  i n n e r a r t l i c h e n  soz ia len Prozesse, i n  denen diese 
S i n n h a f t i g k e i t  o r g a n i s i e r t  w i rd .  So z e i g t  es s i c h  an den Ergebnissen, d i e  Bron- 
fenbrenner zur I s o l a t i o n  b e i  Säugetieren zusammenfaßt, daß d i e  ursprüng l ich  j e  
einzelnen emotionalen Ante i le ,  d i e  a l s  Ausdruck b io log ischen Sinns i n  den AAMs 
stecken, auf e i n e r  neuen Ebene s y n t h e t i s i e r t  werden. Dies geschieht a l s  Synthe- 
se der i n  den AAM steckenden emotionalen Bezüge zu dem M u t t e r t i e r  a l s  "depen- 
dency dr ive" ,  Schutztr ieb,  den Bronfenbrenner a l s  sekundären T r i eb  kennzeich- 
net .  Dies i s t  aber n i c h t s  anderes a l s  das, was im Prozeß der Objektbesetzung 
beim Ubergang vom Primär- zum Sekundärprozeß auch schon i n  der Psychoanalyse 
beschrieben wurde, aber j e t z t  e tho log isch und naturgesch ich t l i ch  seine Aufklä- 
rung e r f ä h r t .  Es geht a lso  um bestimmte neue Formen der Bindung, d i e  n i c h t  mehr 
gat tungsspez i f i sch  f i x i e r t  sind, wie noch be i  niederen Lebewesen, sondern d i e  
i n  den f rühen Dialogen s u b j e k t i v  ge le rn t  werden und d i e  g l e i c h z e i t i g  notwendig 
sind, um zu überleben. 
D ie  Hauptform, i n  der d i e  S i n n h a f t i g k e i t  s i c h  ausdrückt, i s t  d i e  Bindung an 
andere Ind iv iduen der Gattung; aber es g i b t  ohne Zweifel  auch bestimmte emotio- 
na le  Bevorzugungsverhäl t n i  sse f ü r  bestimmte n a t ü r l i c h e  Umwel tbed i  ngungen außer- 
ha lb  der i n n e r a r t l i c h e n  Sozialbeziehungen. Diese emotionalen Bevorzugungsver- 
h ä l t n i s s e  b i l d e n  be i  uns d i e  Grundlage der ästhet ischen Prozesse, z. B. i n  der 
Form, daß w i r  b e s t i r n t e  Farben bevorzugen, andere weniger; auch darauf werden 
w i r  sä te r  noch einmal ausführ1 i c h  komnen. Entsprechend hat  der ma te r i a l i s t i sche  
Philosoph Tschernyschewski m. E. zu Recht a l s  Grundlage a l l e r  As thet ik  d i e  Na- 
t u r ä s t h e t i k  herausgearbei tet .  
Die Bindungsverhältnisse, i n  denen Sinn s i ch  r e a l i s i e r t ,  beziehen s i ch  zunächst 
auf  d i e  anderen Ind iv iduen der Gattung, aber solche Bindungsverhäl t n i s s e  g i b t  
es e r s i c h t l i c h  auch zu räumlichen Gegebenheiten. Dies drück t  U. a. der Heimat- 
b e g r i f f  aus. Die gesamte As the t i  k drück t  darüber hinaus ebenfa l l  s solche Momen- 
t e  der Sinnentwicklung aus. - Soweit noch einmal i n  Kürze e ine Zusammenfassung, 
um im  folgenden dann i n  einen neuen Abschni t t  der Vorlesung einzusteigen. 
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Das Verhä l tn is  von Pe rsön l i chke i t  und K u l t u r  und das Problem der  Aneignung der  

Bedeutungen 

1. ~ e t h o d o l o ~ i s c h e  Vorbemerkungen - 

Heute beginnen w i r  m i t  einem neuen Abschni t t .  Er beschä f t i g t  s i ch  al lgemein m i t  

dem Verhä l tn is  von Pe rsön l i chke i t  und Ku l t u r ,  s t e l l t  a l so  j e t z t  das w i ch t i gs te  

und Hauptproblem der Psychologie i n  den M i t t e l punk t ,  nämlich das psychosoziale 

Problem, und zwar auf der Basis der Grundkenntnisse, d i e  w i r  uns schon e ra rbe i -  

t e t  haben. 

Zunächst e in ige  methodologische Bemerkungen. M i t  dem psychosozialen Problem 

s t e l l t  s i ch  genauso wie m i t  dem psychophysischen oder dem psychosomatischen das 

Problem eines Übergangs, eines Übergangs zwischen verschiedenen Existenzformen 

der Materie, d i e  r e a l  ex i s t i e ren ,  i n  w idersprüch l icher  E inhe i t  ex i s t i e ren ,  und 

d i e  i n  d ieser  widersprüchl ichen E inhe i t  i n  der Theorie adäquat abgebi ldet  wer- 

den müssen. Bei Leontjew i n  "Tä t i gke i t ,  Bewußtsein, Persön l ichke i t "  i s t  d ieses 

Problem i n  dem sehr kurzen 6. Kap i t e l ,  i n  dem e r  methodologisch noch einmal 

seine Überlegungen zusammenf aßt, so s k i z z i e r t  : 

Leontjew sp r i ch t  von der wei teren Perspekt ive der Psychologie nach diesem Buch 

"Tä t i gke i t ,  Bewußtsein, Persön l ichke i t " ,  nämlich nunmehr diese Übergänge ge- 

nauer zu bestimmen. Er f o r m u l i e r t  d ies  a l s  Ebenenproblem, a l s  Problem, d i e  

Übergänge zwischen den verschiedenen Ebenen des ganzhe i t l i chen Menschen zu be- 

stimmen, a lso  der körper l i chen Ebene, der psychologischen Ebene und der sozia- 

l en  Ebene. Er sp r i ch t  von e ine r  biologischen, psychologischen bzw. soz ia len 

Ebene; besser wäre es zu sagen b io t i sch ,  psychisch, soz ia l .  Und d i e  wissen- 

scha f t l  i che  Lösung des Ebenenproblems, so Leontjew (1979, S. 2201, "ver langt  

d i e  vorausgehende Abst rak t ion  jener spez i f i schen Wechselwirkungen und Beziehun- 

gen des Subjekts ..., d i e  d i e  psychische Widerspiegelung der R e a l i t ä t  im Gehirn 

des Menschen erzeugen". Dies ersche in t  ihm l e i  s tba r  mi t der Kategor ie Tät ig -  

k e i t ,  a l s  jener allgemeinen Abstrakt ion,  m i t  der d i e  Erzeugung der psychischen 
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Widerspiegelung im Gehirn ana lys ierbar  i s t .  

"Der ganzhe i t l i che Mensch", so Leontjew wei ter ,  "kann jedoch a l s  Gegenstand der 

Psychologie nur auf Grund e i n e r  spez ie l l en  Untersuchung der gegenseit igen Über- 

gänge der einen Ebene auf d i e  andere, d i e  im Laufe der Entwicklung entstehen, 

v e r w i r k l i c h t  werden." 

Und es geht j a  j e t z t  darum, den ganzhe i t l i chen Menschen a l s  Gegenstand der Psy- 

cho log ie  a l s  Gedankenkonkretum im  Kopf zu r e a l i s i e r e n .  Dazu i s t  es notwendig, 

d iese Übergänge e ine r  spez ie l l en  Untersuchung zuzuführen. "Eine solche Untersu- 

chung muß darauf verzichten, diese Ebenen a l s  übereinanderl iegend zu betrachten 

oder gar d i e  e ine Ebene auf d i e  andere zu reduzieren" (ebd.), was w i r  a l s  Re- 

duktionismus kennzeichnen würden. Die beiden anderen Ebenen auf d i e  b io t i sche  

Ebene zu reduzieren, wäre dann Biologismus, d i e  beiden anderen Ebenen auf d i e  

psychische zu reduzieren, wäre Psychologismus. 

"Das allgemeine Pr inz ip ,  dem d i e  Beziehungen zwischen den Ebenen folgen, be- 

s teh t  dar in ,  daß d i e  j e w e i l i g e  höhere Ebene s t e t s  d i e  führende b l e i b t ,  s i e  s i ch  

aber nur  m i t  H i l f e  der t i e f e r  l iegenden Ebenen r e a l i s i e r e n  kann und da r i n  von 
ihnen abhängt. Somit besteht d i e  Untersuchung der Übergänge zwischen den Ebenen 

i n  der Erforschung der mannig fa l t igen Formen d iese r  Real i  sierungen, wodurch d i e  

Prozese der höheren Ebene n i c h t  nur k o n k r e t i s i e r t ,  sondern auch i n d i v i d u a l i -  

s i e r t  werden" (S. 221 1. Das he iß t ,  das B io t i sche  i s t  se lbs tvers tänd l ich  Voraus- 

setzung des Psychischen, aber im  Prozeß der Entwicklung des Psychischen i n  der 

T ä t i g k e i t  e r l e b t  das B io t i sche  i n  den gattungsspezi f ischen Möglichkeitsräumen 

durch das Soz ia le  bestimmt seine Ausformung. Das i s t  jener Aspekt. den w i r  m i t  

Anochins Theor ie der f u n k t i o n e l l e n  Systembildung b e r e i t s  m o d e l l i e r t  haben, es 

i s t  der Aspekt der f u n k t i o n e l l e n  Organbildung, wie e r  von L u r i a  und Leontjew 

v e r t r e t e n  wird.  Das Psychische i s t  Voraussetzung der gese l l scha f t l i chen  Tät ig -  

k e i t  - ohne Psychisches keine gese l l scha f t l i che  T ä t i g k e i t  -, aber Form, I n h a l t  

und Geschichte der gese l l scha f t l i chen  T ä t i g k e i t  bestimmen d i e  Real is ierung der 

psychischen Prozesse. 

Hinzu kommt j e t z t  noch das Problem - so Leontjew -, daß d ieser  Prozeß s i ch  i n  

e i n e r  sp i ra l fö rmigen Bewegung r e a l i s i e r t .  Zu Beginn des Lebens haben d i e  b i o t i -  

schen Aspekte noch e ine größere Bedeutung a l s  später.  

Was Leontjew h i e r  untersucht,  i s t  e i n  Problem, das Lenin i n  se iner  allgemeinen 

Form i n  den Philosophischen Manuskripten (LW Bd. 38, S. 187) so bestimmt hat:  

"Jeder B e g r i f f  be f i nde t  s i c h  i n  e ine r  bestimmten Beziehung, i n  einem bestimmten 

Zusammenhang m i t  a l l e n  anderen.'' Dies fes tzuha l ten  i s t  außerordent l ich w ich t ig ,  
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wei 1 w i r  de ra r t i ge  Reduktionismen (insbesondere a l s  Soziologismus bzw. Ökono- 

mismus) auch durchgängig i n  jener  marx is t ischen Diskussion f inden, d i e  diesen 

Zusammenhang leugnet, etwa am Be isp ie l  der Diskussion, ob denn der Marxsche 

A rbe i t sbeg r i f f  außerhalb der Ökonomie Verwendung f i nden  dürfe.  Was denn sonst? 

Wenn es keine e i n h e i t l i c h e n  B e g r i f f e  g i b t ,  d i e  d i e  Übergänge zwischen den ver-  

schiedenen Existenzformen der Mater ie  markieren, dann landen w i r  be i  Popper und 

seiner Drei  -Wel ten-Theorie. Wir können dann jede der d r e i  Welten (phys ika l ische 

Welt, Welt des sub jek t iven Geistes, Welt des ob jek t i ven  Geistes) exakt model- 

l i e r e n ,  aber d i e  Übergänge n i c h t  mehr exakt bestimmen. Dann g i l t  der Arbei tsbe- 

g r i f f  i n  der Ökonomie - aber ebenso, wie der A r b e i t s b e g r i f f  aus der Ökonomie 

n i c h t  i n  d i e  Psychologie übertragen werden dar f ,  d a r f  dann n a t ü r l i c h  k e i n  ande- 

r e r  Beg r i f f  aus den Gesel lschaftswissenschaften i n  d i e  Psychologie übertragen 

werden. D. h. w i r  brauchen e ine gesonderte Theor ie der psychischen Verhä l tn is -  

se, und m i t  der B io log ie  geht es uns noch einmal genauso. Das i s t  d i e  Konse- 

quenz, be i  der man landet, wenn man s i ch  auf diesen Weg begibt .  

Was geschehen muß, i s t ,  d iese Übergänge m i t  Kategorien exakt zu model l ieren, 

d i e  dann auf beiden Se i ten  dieses Übergangs wieder d i e  Mögl ichke i t  geben, d i e  

Re i chha l t i gke i t  der inneren Verhä l tn isse zu model l ieren. E in  Be i sp ie l  i s t  

Leontjews Bestimmung der Kategor ie T ä t i g k e i t .  Nach außen r e a l i s i e r t  s i c h  d i e  

T ä t i g k e i t  i n  e ine r  Form, d i e  w i r  a l s  übergrei fendes Moment der g e s e l l s c h a f t l i -  

chen Produktion best imien können, aber nach innen i s t  e ine  Spez i f i ka t i on  vorzu- 

nehmen. T ä t i g k e i t  a l s  führendes und wesentl iches Moment dieses Prozesses i s t  

d i e  bedü r fn i so r i en t i e r t e ,  engagierte A k t i v i t ä t  des Subjekts, d i e  d ies  aber nur  

a l s  gegenständliche T ä t i g k e i t  se in  kann, d. h. nur i n  der Form von Handlungen. 

Die o b j e k t o r i e n t i e r t e n  Handlungen des Subjekts verselbständigen s i c h  ab einem 

bes t i r n ten  Entwicklungsniveau und werden a l s  selbständige Z ie l -Mi t te l -Re1 a t i o -  

nen s c h l i e ß l i c h  auch im  Bewußtsein verfügbar.  Und unterha lb  d ieser  Ebene t r e t e n  

d i e  Operationen i n  Form geronnener Bedeutungssysteme auf. 

So kann man m i t  dem Problem umgehen, psychische und soz ia le  Ebene ineinander 

übersetzbar zu machen. Ähnl ich geht Marx m i t  dem A r b e i t s b e g r i f f  um. E ine rse i t s  

i s t  A rbe i t  ewige Naturnotwendigkeit, sogar Medium des Herausarbei tens des Men- 

schen aus dem T ier re ich ,  a lso  b e r e i t s  d o r t  w i r d  schon A rbe i t  gesetzt ;  i nso fe rn  

be inha l t e t  s i e  anthropologische Universa l ien  wie z. B. das Bauen des Produkts 

im Kopf. Anderersei ts i s t  s i e  konkrete Arbe i t ,  d i e  i n  jede Hers te l lung von Gü- 

t e r n  wie des Menschen von s i ch  se lbs t  a l s  Konsument eingeht.  S ie  i s t  gebrauchs- 

wertschaffend, kann aber i n  d ieser  H ins i ch t  durchaus mißlingen. S ie  b l e i b t  auch 
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dann Arbe i t ,  wenn s i e  m iß l i ng t ,  aber i h r  Gebrauchswert r e a l i s i e r t  s i ch  n i ch t .  

S c h l i e ß l i c h  i s t  s i e  auf Grund i h r e s  Doppelcharakters, den Marx aufdeckt, zu- 

g l e i c h  a l s  abst rak te  A rbe i t  Wertmaßstab f ü r  den Austausch der Menschen unter-  

einander, a lso  f ü r  d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Gebrauchswertrealisation. 

Es i s t  n a t ü r l i c h  unsinnig,  d iese Ausarbeitung, d i e  Marx nach Sei ten der Ökono- 

mie vor leg t ,  d i r e k t  und unmi t te lbar  auf d i e  Psychologie zu übertragen. Wo man 

dabei landet,  das kann man be i  Seve (1972) im l e t z t e n  Kap i t e l  seines Persön- 

l i chke i ts theor iebuches sehen. So a lso  kann man m i t  der Problematik n i c h t  umge- 

hen, sondern d i e  spez i f i sche Eigenart  jeder Ebene muß e rha l t en  b le iben bei  

g l e i c h z e i t i g e r  s o r g f ä l t i g e r  Model 1  ie rung der Übergänge. 

I c h  s t e l l e  diese Überlegungen deshalb i n  den Vordergrund, we i l  w i r  s i e  im f o l -  

genden sehr s o r g f ä l t i g  zu beachten haben. Wenn w i r  uns j e t z t  der D i a l e k t i k  von 

Pe rsön l i chke i t  und K u l t u r  zuwenden, dann beziehen w i r  uns be i  dem b isher  spezi- 

f i z i e r t e n  Verhä l tn is  Subjekt - T ä t i g k e i t  - Objekt auf e i n  bestimmtes Te i ls tück  

auf einem bestimmten Niveau: nämlich Pe rsön l i chke i t  - T ä t i g k e i t  - Ku l tu r .  Wir 

fragen a lso  nach den Beziehungen des i n d i v i d u e l l e n  Subjekts zu den Prozessen 

k o l l e k t i v e r  S u b j e k t i v i t ä t  und i h r e n  Wechselbeziehungen. H i e r f ü r  verwenden w i r  

den B e g r i f f  Ku l t u r .  W i r  betrachten Ku l t u r  a l s  einen Prozeß, i n  dem d i e  Persön- 

l i c h k e i t  des Subjekts s i ch  e n t f a l t e t ,  wobei g l e i c h z e i t i g  d i e  Ent fa l tung der 

Pe rsön l i chke i t  der Subjekte der Boden des Kul turbi ldungsprozesses i s t .  

Die Beachtung des Ebenenproblems, des Übergangsproblems i s t  deshalb h i e r  sehr 

w ich t ig ,  da w i r  so for t  i n  e ine  h e i l l o s e  Beg r i f f sve rw i r rung  kommen, wenn w i r  uns 

n i c h t  s tänd ig  darüber verständigen, auf welcher Ebene w i r  B e g r i f f e  gebrauchen. 

So können w i r  den B e g r i f f  der Persön l ichke i t  psychologisch gebrauchen - so w i l l  

i c h  i h n  im  folgenden benutzen -, e r  kann aber auch un te r  der Hand zu einem ku l -  

tu rph i losoph ischen werden und d o r t  a l s  " s o z i a l i s t i s c h e  Persön l ichke i t "  abge- 

s e t z t  werden von anderen Menschengruppen, d i e  eben noch n i c h t  das Niveau der 

" s o z i a l i s t i s c h e n  Persön l ichke i t "  e r r e i c h t  haben. Das kann man tun, muß dann 

aber sagen, i n  welchem Sinn man den B e g r i f f  gebraucht, d. h. i n  diesem F a l l e  

n i c h t  a l s  Entwick lungsbegr i f f  der Persön l ichke i t ,  sondern a l s  g e s e l l s c h a f t l i c h  

gesetzte und bemessene Anforderung bzw. Norm. - Soweit meine methodologischen 

Vorbemerkungen. 
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2. I n h a l t l i c h e  Vorbemerkungen - 

Zum zweiten e in ige  phi losophische Vorbemerkungen, da auch dieses Problem i n -  

h a l t l i c h  wieder einmal n i c h t  so e in fach i s t ,  wie es zuers t  aussah. 

Das Verhä l tn is  von Persön l ichke i t  und K u l t u r  w i r d  be i  den K lass ikern  des Mar- 

xismus an verschiedenen S t e l l e n  bestimmt. I c h  g r e i f e  zunächst d i e  Feuerbach - 
Thesen heraus (MEW Bd. 3, S. 5 - 7 ) .  I n  der e rs ten  These w i r d  davon ausgegan- 

gen, daß d i e  T ä t i g k e i t  a l s  s innl ich-menschl iche Tä t i gke i t ,  a l s  Praxis,  subjek- 

t i v e  T ä t i g k e i t  b e g r i f f e n  werden muß. Dies ha t  erheb l iche Bedeutuung im Kontext 

der Thesen insgesamt wie darüber hinaus. 

I n  der sechsten These, d i e  i n  D i a l e k t i k  m i t  der ers ten These zu sehen i s t ,  

ze ig t  es sich, daß das, was i n  d ieser  T ä t i g k e i t  hervorgebracht wird, das men- 

sch l iche Wesen, n i c h t  e i n  inneres Abstraktum i s t ,  das dem Subjekt a p r i o r i  i n -  

newohnt. Aus der S i ch t  des Individuums geht es h i e r  nur um sub jek t i ve  Möglich- 

keitsräume, d i e  durch seine n a t ü r l i c h e  Ver faßthe i t  gegeben sind. S ie  bedürfen 

aber der gese l l scha f t l i chen  Wi rk l i chke i t ,  um s i ch  zu r e a l i s i e r e n .  I nso fe rn  kann 

das menschliche Wesen nur im  Ensemble der gese l l  scha f t l i chen  Verhä l tn isse ge- 

sucht werden, a lso  i n  den kompl iz ie r ten  Verhäl tn issen i n  Ökonomie, Recht, 

Staat, Verkehr, Ideologie,  innerha lb  derer menschliche Entwicklungsmögl ichkei t  

i h r e  j e  h i s to r i sche  W i r k l i c h k e i t  r e a l i s i e r t .  Beide Prozesse verklammern s i c h  i n  

e iner  spezi f ischen Weise, d i e  i n  der d r i t t e n  These über Feuerbach wie f o l g t  

bestimmt wird:  "Die m a t e r i a l i s t i s c h e  Lehre (a l so  d i e  Lehre Feuerbachs; W. J.) 

von der Veränderung der Umstände und der Erziehung verg iß t ,  daß d i e  Umstände 

von den Menschen verändert und der Erzieher se lbs t  erzogen werden muß. S ie  muß 

daher d i e  Gesel lschaft  i n  zwei Te i le ,  von denen der e ine über i h r  erhaben i s t ,  

sondieren. Das Zusammenfallen des Ändern der Umstände und der menschlichen Tä- 

t i g k e i t  oder Selbstveränderung kann nur a l s  revo lu t i onä re  Prax is  gefaßt und 

r a t i o n e l l  verstanden werden." I c h  deute h i e r m i t  e inen Gedanken an, der uns heu- 

t e  d i e  gesamte Vorlesung beschäft igen wi rd .  

Dieses Selbstverändern a l s  notwendiges Moment des revo lu t ionären Prozesses 

taucht erneut i n  der "Deutschen Ideo log ie"  i n  fo lgender Passage auf:  "Während 

a lso  d i e  entlaufenen Leibeigenen nur i h r e  b e r e i t s  vorhandenen Ex i  stenzbedingun- 

gen f r e i  entwickeln und zur Geltung br ingen wo l l t en  und daher i n  l e t z t e r  I n -  

stanz nur b i s  zur f r e i e n  A rbe i t  kamen, müssen d i e  P ro le ta r i e r ,  um persön l ich  

zur Geltung zu kommen, i h r e  eigene b i she r i ge  Existenzbedingung, d i e  zug le ich  

d i e  der ganzen b isher igen Gese l lschaf t  i s t ,  d i e  Arbe i t ,  aufheben. S ie  bef inden 

s i ch  daher auch im  d i rek ten  Gegensatz zu der Form, i n  der d i e  Ind iv iduen der 



Se i te  148 Kap i te l  6 

Gese l lschaf t  s i ch  b isher  einen Gesamtausdruck gaben, zum Staat,  und müssen den 

Staat stürzen, um i h r e  Pe rsön l i chke i t  durchzusetzen" (MEW Bd. 3, S. 77). 

Was he iß t  d ies  nun unter  der Perspekt ive der notwendigen Änderung und Selbst-  

veränderung? - Den Staat stürzen, das w i r d  aus den Passagen des Kommunistischen 

Manifestes d e u t l i c h  und an v i e l e n  anderen Ste l len ,  he iß t  zunächst, den Staat 

g e i s t i g  zu durchdringen, d. h. i n  der a l t e n  Gese l lschaf t  un ter  den entfremdeten 

Bedingungen b e r e i t s  d i e  neue Gese l lschaf t  a l s  Mögl ichke i t  der Humanität zu den- 

ken und deshalb im  Schoße des A l t en  schon Keim des Neuen zu werden, s i ch  revo- 

l u t i o n ä r  zu entwicke ln  und im  Schoße des A l t en  s i ch  das Neue anzueignen, d. h. 

e inen Prozeß der Selbstveränderung zu durchlaufen. Und von diesem Prozeß der 

Selbstveränderung im A l t en  hängt es ab, wie d i e  Transformation des Neuen ge l i n -  

gen wird.  Für diese g i l t ,  daß d i e  f r e i e  Entwicklung eines jeden d i e  Bedingung 

der f r e i e n  Entwicklung a l l e r  se i  (MEW Bd. 4, S. 4821, d. h. d iese Bedingung muß 

a l s  Voraussetzung der Transformat ion i n  das Neue b e r e i t s  vorhanden sein, um 

d o r t  a l s  Bedingung w i r k l i c h  zu werden. 

Weiter s p e z i f i z i e r t  w i r d  d iese D i a l e k t i k  von Änderung und Selbstveränderung i n  

den "Grundrissen". Der Mensch i s t  a l s  Zoon p o l i t i k o n  zu sehen, "n i ch t  nur ( a l s )  

e i n  gese l l i ges  Tier,  sondern e i n  T ier ,  das nur i n  der Gese l lschaf t  s i ch  verein- 

ze ln  kann" (MEW Bd. 42, S. 20). - Wie und i n  welcher Form i s t  d ies  zu denken? 

Dieser Prozeß i s t  n i c h t  nur vom Aspekt der A rbe i t  zu denken, sondern durch 

einen Modus gekennzeichnet, den i c h  m i t  Kaspar Maase (1985) a l s  "so l idar ische 

Selbstvergesel lschaftung" bezeichnen möchte. Dies war der Modus der Entwicklung 

der Arbeiterbewegung: So l idar ische Se1 bs tvergese l l  schaftung, über d i e  ers ten 

H i l f s v e r e i n e  usw. Und d iese r  Modus der so l idar ischen Selbstvergesel lschaftung 

hat  neben der A rbe i t  e ine  zweite Quel le ,  d i e  be i  den K lass ikern  des Marxismus 

an e in igen S t e l l e n  aufsche in t  und über d i e  nachzudenken i s t .  Es i s t  genau jene 

Quel le ,  d i e  schon i n  dem Z i t a t  i n  den "Grundrissen" auf leuchte t ,  nämlich d i e  

G e s e l l s c h a f t l i c h k e i t  des Menschen, d i e  Marx und Engels an verschiedenen S te l l en  

a l s  "Gese l Ischaf ts t r ieb"  kennzeichnen. 

"Gese l l scha f t s t r i eb "  nennt Engels neben der A rbe i t  das zweite und entscheidende 

Bewegungsmoment, um das Tier-Mensch-Übergangsfeld zu durchlaufen. In einem 

B r i e f  an P j o t r  Lawrow zum Sozialdarwinismus (MEW Bd. 34, S. 169 - 1721, i n  dem 

es um d i e  gefühlsmäßigen Q u a l i t ä t e n  der Menschen zueinander geht, d i e  der So- 

z ia ldarwinismus überhaupt n i c h t  abb i lde t ,  verwendet Engels diesen Terminus. 

Marx se lbs t  kommt im "Kap i ta l  ", im Kooperat ionskapi te l  (Kap. 11 ), eben fa l l s  auf 

d ies  Problem zurück, wenn e r  nach der Wirkungsweise der Kooperation f r a g t .  Er 
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nennt räumliche und z e i t l i c h e  Verdichtung a l s  e rs tes  Moment, e r  nennt a l s  zwei- 

t es  Moment den Wet te i fe r  und e r  nennt s c h l i e ß l i c h  d i e  Belebung der animal sp i -  

r i t s ,  der Lebensgeister. Diese begründet e r  wiederum aus der Tatsache des Men- 

schen a l s  gese l l scha f t l i chen  T ieres  (MEW Bd. 23, S. 348 f . ) .  Sehen w i r  uns das 

noch etwas genauer an: 

F r i e d r i c h  Engels f ü h r t  i n  se iner  S c h r i f t  "Ludwig Feuerbach und der Ausgang der 

k lassischen deutschen Phi losophie" (MEW Bd. 21) d i e  Feuerbach-Kr i t ik  an e i n e r  

wei teren S t e l l e  f o r t ,  nämlich i n  der Frage der Re l ig ion .  "Der Ideal ismus be- 

s teht  h i e r  be i  Feuerbach dar in ,  daß e r  d i e  auf gegense i t iger  Neigung beruhenden 

Verhäl tn isse der Menschen zueinander, Geschlechtsliebe, Freundschaft, M i t l e i d ,  

Aufopferung usw. n i c h t  e in fach a l s  das ge l t en  l äß t ,  was s i e  ohne Rückerinnerung 

an eine, auch f ü r  i h n  der Vergangenheit angehörende besondere Re l i g i on  aus s i ch  

se lbs t  s ind" (S. 248). Und we i te r :  "Die Mög l i chke i t  r e i n  menschlicher Empfin- 

dung im Verkehr m i t  anderen Menschen w i r d  heutzutage schon genug verkümmert 

durch d i e  auf Klassengegensatz und Klassenherrschaft  gegründete Gesel l  schaft, 

i n  der w i r  uns bewegen müssen. W i r  haben keinen Grund, s i e  uns se lbs t  noch mehr 

zu verkümmern, indem w i r  d iese Empfindungen i n  e ine r  Re l i g i on  verhimmeln" (S. 

285 1. 
Soweit a l s  Aussage gegen Feuerbach. Die Aussage, d i e  Engels damit p o s i t i v  

trifft, he iß t  n a t ü r l i c h  e ine  Beerbung der k lassischen deutschen Phi losophie 

auch i n  gefüh lshaf ter  und mora l ischer  H ins i ch t  vorzunehmen, d. h. i n  Form der 

w i r k l i chen  Auflösung verhimmelter r e l i g i ö s e r  Beziehungen i n  humanen t h e o r e t i -  

schen und prakt ischen gefüh lshaf ten Beziehungen zu den Menschen und zur Mensch- 

h e i t .  

Zur Frage der Re l i g i on  und der Aufhebung der i n  i h r  verhimmelten humanen Bezie- 

hungen f inden s i ch  e i n i g e  we i te re  in teressante  Passagen. Bei Marx w i r d  i n  den 

Ökonomi sch-Phi losophischen Manuskripten (MEW, Erg.Bd. 1 1 auch das Re1 ig ionspro-  

blem d i s k u t i e r t .  Das Hauptproblem, das d i e  ~berwindung der Verhimnelung i n  der 

Re l ig ion  so schwier ig macht, von der Engels gegen Feuerbach gesprochen hat,  i s t  

folgendes: "Das Durchsichselbstsein der Natur und des Menschen i s t  ihm unbe- 

g r e i f  1 ich ,  wei 1 es a l l e n  Handgre i f l i chke i ten  des prak t ischen Lebens wider-  

sp r i ch t "  (S. 545). D. h. un te r  den Bedingungen, daß der Mensch gänz l ich  se iner  

rea len E in f lüsse i n  der herrschenden Gese l lschaf t  beraubt i s t ,  i n  entfremdeten 

Verhäl tn issen l eb t ,  i s t  das Durchsichselbstsein se iner  Existenz zu denken unge- 

heuer erschwert. Dieses Durchsichselbstsein zu denken b e i n h a l t e t  i n  einem e r -  

sten S c h r i t t  i n  Form des Atheismus - der aber nur d i e  einfache Negation i s t  d i e  
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Leugnung von Got t  a l s  fremdes Wesen über der Natur und den Menschen und damit 

d i e  Beendigung der Leugnung der "Unendl ichkei t  der Natur und des Menschen" 

(ebd. S. 546). 

Damit war aber n i c h t s  Pos i t i ves  an diese S t e l l e  gesetzt ,  was Engels j a  i n  dem 

Z i t a t  aus dem "Ludwig Feuerbach ..." anstrebt.  Und Marx f o l g e r t  zu Recht: "Aber 

der Sozialismus a l s  Sozialismus bedarf  e i ne r  solchen Vermi t t lung n i c h t  mehr, e r  

beginnt von dem theo re t i sch  und p rak t i sch  s inn l i chen  Bewußtsein des Menschen 

und der Natur a l s  des Wesens" (ebd. 1. Dies aber geschieht nur im  Prozeß von 

Änderung und Se1 bstveränderung. Daher münden d i e  Ausführungen von Marx i n  den 

Ökonomisch-Phi losophischen Manuskripten i n  folgendem Gedanken, i n  dem diese 

D i a l e k t i k  nochmals i n  besonderer Betonung h e r v o r t r i t t :  "Setze den Menschen a l s  

Menschen und se in  Ve rhä l t n i s  zur Welt a l s  e i n  menschliches voraus, so kannst du 

Liebe nur gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen etc.  Wenn du 

d i e  Kunst genießen w i l l s t ,  mußt du e i n  küns t l e r i sch  geb i l de te r  Mensch sein; 

wenn du E i n f l u ß  auf andere Menschen ausüben w i l l s t ,  mußt du e i n  w i r k l i c h  anre- 

gender und fördernd auf andere Menschen wirkender Mensch sein.  Jedes deiner 

Verhä l tn isse zum Menschen - und zu der Natur - muß e ine bestimmte, dem Gegen- 

stand deines W i  1 lens  entsprechende Äußerung deines w i r k l i chen  i n d i v i d u e l l e n  

Lebens sein.  Wenn du l i e b s t ,  ohne Gegenliebe hervorzurufen, d. h. wenn de in  

Lieben a l s  Lieben n i c h t  d i e  Gegenliebe produz ier t ,  wenn du durch deine Lebens- 

äußerung a l s  l iebender  Mensch d i ch  n i c h t  zum g e l i e b t e n  Menschen machst, so i s t  

deine Liebe ohnmächtig, e i n  Unglück" (ebd. S. 567). 

I n  diesem Z i t a t  sche in t  d i e  Notwendigkeit auf, Sinn i n  immer wieder neu einge- 

gangenen Bindungsverhäl tn issen zu entwickeln,  wie w i r  d ies  f ü r  d i e  f rühe Onto- 

genese b e r e i t s  bestimmt hat ten.  

Auch d i e  Mutter im Dia log m i t  dem Neugeborenen muß bestimmte Dinge r e a l  ver- 

w i r k l i chen .  Es z ä h l t  n i ch t ,  was s i e  im Kopf hat, sondern es zäh l t ,  wie s i e  

p rak t i sch  handel t .  Davon hängt ab, ob das Kind s i c h  i n  diesem Dia log entwickeln 

kann oder n i c h t .  Es kommt a lso  auch h i e r  auf d i e  bewußte g e i s t i g e  Durchdringung 

jener  Verhä l tn isse an, d i e  i c h  hervorbr ingen w i l l .  Dies ve rdeu t l i ch t  im  Kontext 

der d r i t t e n  Feuerbach-These e ine Passage aus den "Grundrissen der K r i t i k  der 

p o l i t i s c h e n  Ökonomie", d i e  auch häu f i g  a l s  Ausgangspunkt von Überlegungen zur 

marx is t ischen K u l t u r t h e o r i e  z i t i e r t  wurde. 

Auf d i e  Frage, was menschlicher Reichtum, d i e  bü rge r l i che  Form abges t re i f t ,  

se i ,  f ü h r t  Marx aus: "Was i s t  der Reichtum anderes. a l s  d i e  im un iverse l len  

Austausch erzeugte U n i v e r s a l i t ä t  der Bedürfnisse, Fähigkei ten,  Genüsse, Produk- 
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t i v k r ä f t e  etc.  der Indiv iduen? Die v o l l e  Entwicklung der menschlichen Herr- 

schaf t  über d i e  Naturkräf te,  d i e  der sog. Natur sowohl wie seine eigene Natur? 

Das absolute Herausarbeiten se iner  schöpferischen Anlagen, ohne andere Voraus- 

setzung a l s  d i e  vorhergegangne h i s to r i sche  Entwicklung, d i e  diese T o t a l i t ä t  der 

Entwicklung, d. h. der Entwicklung a l l e r  menschlichen K r ä f t e  a l s  solcher, n i c h t  

gemessen an einem vorher gegebnen Maßstab, zum Selbstzweck macht? Wo e r  s i c h  

n i c h t  reproduz ier t  i n  e ine r  Bestimmtheit, sondern seine T o t a l i t ä t  p roduz ier t?  

Nicht  i rgend etwas Gewordenes zu b le iben  sucht, sondern i n  der absoluten Be- 

wegung des Werdens i s t ? "  (MEW Bd. 42, S. 396). 

Es z e i g t  s i ch  demnach be i  genauerem Hinsehen, daß be i  den K lass ikern  des Mar- 

xismus sehr wohl jene D i a l e k t i k  gedacht i s t ,  d i e  w i r  i n  der D i a l e k t i k  von Ab- 

b i l d  und T ä t i g k e i t  oder von Bedeutung und Sinn i n  der Naturgeschichte aufge- 

spürt  haben und d i e  n a t ü r l i c h  auf menschlichem Niveau präsent se in  muß. 

3. Die Kategor ie Persön l ichke i t  -- 

Wie s ieht ,  auf  diesem Hintergrund bet rachte t ,  das vorherrschende marx is t ische 

Verständnis von Pe rsön l i chke i t  aus? - Wygotski (1984) s p r i c h t  davon, daß Per- 

sön l i chke i t  das soz ia le  Se lbs t  m i t  B l i c k  auf d i e  Welt sei ,  f ü r  S6ve (1972) i s t  

Persön l ichke i t  das System der gese l l scha f t l i chen  Verhäl tn isse, zwischen den 

Verhaltensweisen. Beginnen w i r  unsere Untersuchung m i t  dem Philosophischen Wör- 

terbuch (Klaus/Buhr 19851, dem i c h  folgende D e f i n i t i o n  von Pe rsön l i chke i t  ent-  

nehme: 

"Rol le des Menschen im  gese l l scha f t l i chen  Leben, seine gese l l scha f t l i che  Bedeu- 

tung e insch l i eß l i ch  bestimmter p o l i t i s c h e r ,  k u l t u r e l l - g e i s t i g e r  sowie mora l i -  

scher Eigenschaften und Qua l i t ä ten ,  d i e  i h n  zu d ieser  Ro l l e  befähigen. Demnach 

s ind n i c h t  nur solche Menschen a l s  Persön l ichke i ten  zu betrachten, d i e  i n  der 

Geschichte bzw. im ge i s t i gen  Leben der Menschheit e ine  hervorragende S te l l ung  

einnehmen, sondern im umfassenden Sinne jeder Mensch ..." 
Stünde j e t z t  h i e r  e i n  Punkt, wäre der Satz i n  Ordnung. Es s teh t  aber k e i n  

Punkt, sondern es geht nach " jeder  Mensch" wie f o l g t  we i te r :  

"...der durch se in  produkt ives,  po l i t i s ches ,  ge is t iges ,  k u l t u r e l l e s  und s i t t l i -  

ches Handeln auf d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Entwicklung e i n w i r k t "  (S. 921). 

H ier  kommt es unter  der Hand zu e ine r  Vertauschung bzw. fehlenden Unterschei-  

dung von psychischer und soz ia le r  Ebene. I n  d ieser  B l ickweise w i r d  dann Persön- 

l i c h k e i t  fo rmat ionsspez i f i sch  auf der Basis eines bestimmten Menschenbildes 
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( " s o z i a l i s t i s c h e  Pe rsön l i chke i t " )  zu einem Prädikat ,  das eben n i c h t  a l l e n  zu- 

kommt. 

I c h  würde es h i e r  l i e b e r  m i t  Gramsci hal ten,  der ausführt ,  daß jeder Mensch 

Philosoph i s t ,  aber n i c h t  jeder  Mensch d i e  soz ia le  S te l l ung  eines Philosophen 

hat, und jeder  Mensch I n t e l l e k t u e l l e r  i s t ,  aber n i c h t  jeder Mensch d i e  soz ia le  

S te l l ung  eines I n t e l l e k t u e l l e n  einnimmt. Entsprechend würde i c h  sagen, daß j e -  

der Mensch Pe rsön l i chke i t  i s t ,  aber n i c h t  jeder  d i e  soz ia le  Ste l lung e ine r  

"Persön l ichke i t "  einnimmt. - Was i s t  nun Persön l ichke i t?  

P o s i t i v  bestimmt - i c h  f o l g e  weitgehend Leontjew (1979) - l ä ß t  s i ch  f e s t s t e l -  

len, daß Persön l ichke i t  e ine  echte N e u b i l d u n m  der Ontogenese i s t ,  d i e  nur 

beim Menschen e x i s t i e r t .  S ie  hat  a lso  etwas zu t u n  m i t  jenen Prozessen, d i e  

kons t i t u i e rend  auch f ü r  den Marxschen A r b e i t s b e g r i f f  sind, nämlich m i t  der 

wechselsei t igen Negation des A rbe i t e r s  a l s  Produzent und Konsument, a lso  m i t  

der Notwendigkeit, e i n  veral lgemeinertes und r e f l e x i v e s  I c h  herauszubilden. 

Entsprechend bestimmt auch Leontjew, der von der Analyse von T ä t i g k e i t  und Be- 

wußtsein ausgeht, Pe rsön l i chke i t  a l s  einen ProzeB, der s i ch  i n  zwei grundlegen- 

den Neubildungen r e a l i s i e r t ,  i n  der ersten, i n d i v i d u e l l e n  und der zweiten, so- 

z i a l e n  Geburt der Pe rsön l i chke i t  (1979, S. 197 f f . ) .  Persön l ichke i t  i s t  f ü r  

Leontjew an den Hierarchis ierungsgrad der Mot ive geknüpft. Motive r e a l i s i e r e n  

s i c h  auf dem Hintergrund der Vergangenheit der T ä t i g k e i t .  Und diese Vergangen- 

h e i t  sch lägt  s i ch  n ieder  im Abbildniveau, von dem aus d i e  Tä t i gke i t ,  d i e  durch 

das Mot iv  gesteuert  wird, ausgeht. Denn diese T ä t i g k e i t  f i n d e t  e r s t  im Gegen- 

stand i h r  Mot iv,  kann diesen Gegenstand aber (gemeint i s t  der psychische Gegen- 

stand) nur im  Rahmen b i she r  verfügbarer Bedeutungen denken. Insofern  i s t  es 

l eg i t im ,  wenn w i r  über Leontjew hinaus h i n t e r  diesen Mot ivh ierarch ien das Ab- 

b i  ldn iveau a l s  e ine der zent ra len St ruk turen von Persön l ichke i t  bestimmen. 

M i t  der ers ten und i n d i v i d u e l l e n  Geburt der Persön l ichke i t ,  wie s i e  Leontjew 

ana l ys ie r t ,  fä-11 t d i e  Herausbildung des veral lgemeinerten I c h  des Kleinkindes 

zusammen. H ie r  kann es s i ch  erstmals i n v a r i a n t  sehen ebenso, wie es andere Men- 

schen i n v a r i a n t  sehen kann. Es l e r n t ,  s i ch  j e t z t  vom Standpunkt j e  bedeutsamer 

Anderer zu sehen. Dies i s t  der Prozeß, der dann im  k ind l i chen  Sp ie l  seinen Nie- 

derschlag i n  der Übernahme von Rol len  f i n d e t ,  d i e  aber n i c h t s  anderes s ind a l s  

d i e  Ausgestaltung von Lebenssi tuat ionen vom Standpunkt j e  bedeutsamer Anderer 

her oder vom Standpunkt des eigenen, veral lgemeinerten Ichs, das d i e  Erinnerun- 

gen o r g a n i s i e r t  ( vg l  . auch Mead 1975). 

Eine zweite und soz ia le  Geburt der Pe rsön l i chke i t  f i n d e t  i n  der Pubertät s t a t t .  
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Für s i e  i s t  zent ra l ,  daß der Mensch j e t z t  l e r n t ,  s i ch  m i t  den Augen des jewei-  

l i g e n  Soziums zu sehen, im umfassendsten Sinne m i t  den Augen des Prozesses der 

Menschheit. Das kann mißl ingen und dann auf e ine  Klasse, Rasse usw. beschränkt 

bleiben. Und d ies  hat dann konkrete ideo log ische Gründe. 

Die Basis der Entwicklung d ieser  Beziehungen i s t  von vornherein der Doppelcha- 

r a k t e r  der Tä t i gke i t ,  e i n e r s e i t s  gegenständliche T ä t i g k e i t  zu se in  und anderer- 

s e i t s  Kommunikation zu sein, so Leontjew (1979, S. 200); i nso fe rn  s i nd  d i e  Be- 

ziehungen des Menschen zur Welt doppel t  v e r m i t t e l t .  Weiterhin f ü h r t  e r  aus: "Je 

umfassender d i e  Gese l lschaf t  s i ch  der Pe rsön l i chke i t  e r sch l i eß t ,  um so r e i c h e r  

w i rd  deren innerer  Wert" (S. 203). Und wei ter :  "Wenn w i r  sagen, ' im  Namen des 

Menschen für den Menschen', bedeutet das n i c h t  e in fach  f ü r  seinen Konsum zu 

sorgen, sondern f ü r  seine Persön l ichke i t ,  wenngleich dabei n a t ü r l i c h  vorausge- 

s e t z t  i s t ,  daß der Mensch m i t  ma te r i e l l en  a l s  auch m i t  ge i s t i gen  Gütern ver-  

sorg t  w i rd"  (S. 204). Das he iß t ,  Leontjew ve rs teh t  es a l s  wesent l ichsten Aspekt 

der Sorge f ü r  den Menschen, den Ku1 t u r b i  1 dungsprozeß umfassend zu organis ieren, 

a l s  Prozeß der "Bewegung, des Werdens", wie es be i  Marx he iß t .  "Die Persönl ich- 

k e i t  w i r d  durch d i e  ob jek t i ven  Umstände geschaffen, jedoch nur  über d i e  Gesamt- 

h e i t  der T ä t i g k e i t  des Subjekts, d i e  seine Beziehung zur Welt r e a l i s i e r t "  (S. 

207 1. 

Im Zusammenhang d ieser  D i a l e k t i k  bestimmt Leontjew nun d r e i  Grundlagen, drei 
Parameter, d r e i  verschiedene Dimensionen des Persönlichkeitsbildungsprozesses, 

d i e  zu unterscheiden sind. 

Dies s ind  erstens d i e  v i e l f ä l t i g e n  Beziehungen des Individuums zur Welt, und 

zwar d i e  t a t säch l i ch  eingegangenen Beziehungen und n i c h t  d i e  entfremdeten Be- 

ziehungen e insch l i eß l i ch  der theore t ischen Tä t i gke i t .  Diese Beziehungen können 

ärmer sein, a l s  es d i e  ob jek t i ven  Beziehungen sind, aber s i e  können auch r e i c h -  

h a l t i g e r  sein. Dies en tsp r i ch t  dem Marxschen Gedanken der ge i s t i gen  Vorwegnahme 

der Bedingungen e ine r  neuen und humanen Gese l lschaf t  noch im  Schoße der a l t en .  

Als zweite Grundlage, zweiten Parameter nennt Leontjew den Hierarch is ie rungs-  

grad der Tät igke i ten  und der Motive. Aus den schon eben entwicke l ten  Überlegun- 

gen heraus kann d ieser  auf den Hierarchis ierungsgrad der Abb i ld funkt ion ,  a lso  

der invar ian ten Beg r i f f ss t ruk tu ren  zurückgeführt  werden. Auf i h r e r  Basis r e a l i -  

s ie ren s i ch  d i e  hierarchischen Mot ive a l s  Sinneinhei ten.  H ie r  kennzeichnet 

Leontjew folgendes Problem f ü r  d i e  Theor ie der Persön l ichke i t :  "Die Sinnesein- 

he i t en  des Lebens können gleichsam i n  einem Punkt zusammengenommen werden 
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(Hauptmotiv, Lebensziel , W. J. 1, aber das i s t  e ine  formale Charakter is ierung. 

Die Hauptfrage i s t ,  welchen P l a t z  d ieser  Punkt i n  dem mult id imensionalen Raum 

einnimmt, der d i e  rea le ,  wenn auch dem Indiv iduum n i c h t  immer s ich tbare  wahre 

W i r k l i c h k e i t  ausmacht" (S. 209). 

Leont jew v e r d e u t l i c h t  dies, indem e r  Puschki ns Erzählung über den geiz igen Ri t- 

t e r  a u f g r e i f t ,  f ü r  den Gold a l l e r  Sinn des Lebens i s t ,  f ü r  den jedoch nach Er- 

r i c h t u n g  der "Macht des Goldes" das Leben i n  einem Nichts  endet, s i ch  a l s  sinn- 

l o s  erweis t .  Er s e t z t  dazu i n  Kontrast  Gorkis Wort, daß der Mensch "Mensch der 

Menschheit" werden kann, d. h. daß e r  seine Pe rsön l i chke i t  so i n  einem umfas- 

senden Bildungsprozeß herausbi lden kann, daß e r  be fäh ig t  i s t  und s i ch  immer 

erneut be fäh ig t  zum E ing re i f en  i n  inhumane Lebensbedingungen und zur Verände- 

rung d ieser  Lebensbedingungen. Es geht f o l g l i c h  h i e r  vor a l lem auch um d i e  Fra- 

ge nach der Herausbildung der H ierarch is ie rung der Persön l ichke i t  i n  einem 

selbstschöpfer ischen Prozeß. 

Den d r i t t e n  Parameter, den Leontjew dann unterscheidet,  i s t  zunächst sehr 

schwer zu i n t e r p r e t i e r e n .  Leontjew bezeichnet i h n  a l s  "allgemeiner Typ der Per- 

s ö n l i c h k e i t s s t r u k t u r "  (S. 210). Er meint  damit G ip fe l  im  Mot ivat ionsbereich,  

Verschiebungen im  Mot ivat ionsbereich,  a l  lgemeine St ruk turen des Motivationsbe- 

reiches. 

Dies i s t  wieder i n  der Dimension der i n  d i e  Zukunft reichenden Gegenwart un ter -  

sucht; w i r  können es auch i n  d i e  Kategor ien der Vergangenheit übersetzen und i n  

den Termini von Abb i l d  und Beddeutungen ausdrücken a l s  d i e  do r t  herrührenden 

inneren Wechselbeziehungen der Hauptmot ivat ionsl  i n i en .  E in  solches "psychologi- 

sches P r o f i l "  der Pe rsön l i chke i t  kann a l s  P r o f i l  erscheinen, das f lach,  ohne 

G ip fe l  i s t  und a l s  e ine  solche "Armut der Pe rsön l i chke i t "  g l e i c h z e i t i g  m i t  der 

Bef r ied igung eines b r e i t e n  Kreises von A l l tagsbedür fn issen verbunden sein. Es 

kann e i n  Nebeneinander von Motiven bestehen, d i e  n i c h t  ineinander über führ t  

werden, d i e  einander widersprechen. Al  lgemei n w i r d  das, was d ieser  d r i t t e  Para- 

meter meint, i n  der Psychologie n i c h t  ganz zu t re f f end  m i t  "Ger ich te the i t  der 

Pe rsön l i chke i t "  gekennzeichnet (S. 210). 

Man d a r f  nun, so Leontjew, d i e  Pe rsön l i chke i t  weder auf d i e  v i e l f ä l t i g e n  Bezie- 

hungen des Individuums zur Welt reduzieren noch auf den Hierarchis ierungsgrad 

der Tät igke i ten .  Das Problem l i e g t  dar in ,  "daß i h r e  Charakter is ierung i n  der 

Wechselbeziehung der verschiedenen Systeme der entstandenen Lebensbeziehungen 

l i e g t ,  d i e  zum K o n f l i k t  zwischen ihnen führen." Dies bee in t räch t i g t  n i c h t  

g rundsätz l ich  d i e  Harmonie und Entwicklung der Persön l ichke i t ;  "denn d i e  harmo- 

nische Pe rsön l i chke i t  i s t  durchaus keine Pe rsön l i chke i t  ohne innere  Kon f l i k t e "  
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(S. 212). 

I c h  habe über diesen d r i t t e n  Parameter der Pe rsön l i chke i t  we i t e r  nachgedacht. 

Es scheint  mi r ,  daß Leontjew h i e r  einen Gedanken denkt, der s i ch  gut  m i t  Über- 

legungen Makarenkos trifft. Makarenko hebt f ü r  das System der Lebensperspekti- 

ven folgenden Aspekt heraus. Es f i n d e t  e ine Vermi t t lung von k u r z f r i s t i g e n ,  

m i t t l e r e n  und l a n g f r i s t i g e n  Perspektiven s t a t t ,  und i n  diesen Perspekt iven g i b t  

es Verschränkungen und Überschneidungen. Das he iß t ,  w i r  könnten den d r i t t e n  

Parameter meiner Ansicht nach auch a l s  e i n  System der s innhaf ten Perspektiven- 

verschränkungen % -Überschneidungen begrei fen,  d i e  im Prozeß des Lebens her-  

vorgebracht werden. Diese können überhaupt n i c h t  k o n f l i k t f r e i  sind, we i l  j a  

ständig der K o n f l i k t  besteht, im  Rahmen der z. T. durch d i e  Prax is  i n  Wider- 

spruch zueinander gesetzten Perspektiven um neue Bedeutungen zu kämpfen, aber 

bezogen auf d i e  Bedeutungen, d i e  ver lo ren gehen, d i e  g l e i c h g ü l t i g  werden, auch 

wieder Sinn auf neuem Niveau zu f inden. Diese D i a l e k t i k  i s t  bezogen auf d i e  

rea le  Welt zu verwi rk l i chen.  Die Welt i s t  anzueignen und i n  der Verwirk l ichung 

von s i ch  se lbs t  i n  der Welt s i nd  auch j ewe i l s  d i e  emotionalen Verhä l tn isse und 

d i e  Sinnbi ldungsverhäl tn isse ( a l s  Ausdruck der Vermi t t lung zur Gattung) auf 

höheres Niveau zu heben. 

I ch  glaube, damit haben w i r  un ter  Aufgre i fen  der Gedanken Leontjews aus S i c h t  

der Persön l ichke i ts theor ie  einen B e g r i f f  davon, um was es geht. Wir landen da- 

m i t  sehr d i c h t  be i  dem Gedanken, d i e  Georges P o l i t z e r  schon i n  den d re iß ige r  

Jahren entwicke l t ,  nämlich a l s  einen Grundbaustein der Pe rsön l i chke i t s theo r i e  

den B e g r i f f  des Dramas zu nehmen. I n  dem Prozeß des Dramas des Lebens i s t  d i e  

Persön l ichke i t  das, "was der Mensch aus s i ch  macht, indem e r  se in  menschliches 

Leben bewäl t ig t "  (Leontjew 1979, S. 213). 

4. Die Kategor ie Ku l t u r  -- 

Ich  gehe nun über zum zweiten Aspekt unseres heut igen Themas, nämlich zur Kul-  

t u r t heo r i e .  Vorweg e in ige  De f i n i t i onen ,  und dann möchte i c h  vom Kulturprozeß 

her m i t  e in igen Ausführungen von Antonio Gramsci d i e  Vermit t lungen von Gesel l- 

schaft  und Persön l ichke i t  model l ieren. 

Ku l t u r  - i c h  f o l g e  zunächst wieder dem Philosophischen Wörterbuch (Klaus/Buhr 

1985) - bedeutet u rsprüng l ich  Pf lege und Vervo l l  kommnung eines der Vererbung 

und Veredlung fähigen Gegenstandes durch den Menschen, besonders se iner  eigenen 
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Lebenstä t igke i t  (S. 684). Näher b e s t i r n t  w i r d  K u l t u r  im Philosophischen Wörter- 

buch dann wie f o l g t  i n  e i n e r  m. E. sehr gelungenen D e f i n i t i o n .  

"Der K u l t u r b e g r i f f  umfaßt somit d i e  von den Menschen erzeugten ma te r i e l l en  und 

ge i s t i gen  Werte a l s  Voraussetzung und Grundlage der wei teren gese l lschaf t l i chen 

Entwicklung: d i e  Formen der gese l l scha f t l i chen  T ä t i g k e i t  der Menschen, i h r e  

Potenzen und Fähigkei ten,  d iese Werte hervorzubringen: den Prozeß der Aneignung 

d ieser  Werte, wie e r  i n  der En t fa l t ung  der ge is t ig -produkt iven K rä f t e  der I n d i -  

viduen, i n  der A r t  und Weise, wie s i e  i h r e  Bedürfnisse befr iedigen, i n  ihrem 

gese l l scha f t l i chen  Verhal ten und i h r e n  Gewohnheiten zum Ausdruck kommt" (ebd. 1. 

Das Ganze i s t  ke in  k lassenneut ra ler  Prozeß, worauf d ieser  A r t i k e l  m i t  dem f o l -  

genden Len in-Z i ta t  verweist :  ' ' In jeder nat iona len Ku l t u r  g i b t  es - seien es 

auch unentwickel te - Elemente e ine r  demokratischen und soz ia l i s t i schen  Ku l tu r ,  

denn i n  jeder Nation g i b t  es e ine werk tä t ige  und ausgebeutete Masse, deren Le- 

bensbedi ngungen unvermeidl ich e ine demokratische und s o z i a l i s t i s c h e  Ideo log ie  

erzeugen. I n  jeder Nat ion g i b t  es aber auch e ine bürger l i che (und i n  den mei- 

s ten F ä l l e n  noch dazu erzreakt ionäre  und k l e r i k a l e )  Ku l tu r ,  und zwar n i c h t  nur 

i n  Form von 'Elementen', sondern a l s  herrschende Ku l t u r "  (LW Bd. 20, S. 8 f. 1. 
Und da der Sozialismus per def i n i  t ionem e ine  Übergangsgesell schaf t  i s t ,  i n  der 

das Neue, der Kommunismus ( a l s  " f r e i e  Entwicklung eines jeden") der Potenz nach 

schon vorhanden i s t  und das A l te ,  im  Sinne des Privateigentums an Produktions- 

m i t t e l n  neg ie r t  i s t ,  wäre damit der Mögl ichke i t  nach gesichert ,  daß der Mas- 

sene in f luß e ine r  demokratischen Ku l t u r  r e a l i s i e r t  werden kann. Es i s t  aber da- 

m i t  noch n i c h t  ges icher t ,  daß e r  zwangsläufig und i n  a l l e n  Te i len  r e a l i s i e r t  

w i rd .  Das macht j a  den Charakter der Übergangsgesellschaft aus. Auch i m  Sozia- 

l ismus, da e r  Übergangsgesel l s c h a f t  i s t ,  können a l l e  diese Momente, d i e  Lenin 

im Sinne e ine r  herrschenden K u l t u r  bestimmt, f ü r  gewisse Zei ten we i te r  e x i s t i e -  

r en  und e x i s t i e r e n  wei te r .  Das i s t  e ine  auch f ü r  meine weiteren Ausführungen 

sehr w i ch t i ge  Überlegung. 

K u l t u r  al lgemein, um noch einmal darauf zurückzukommen, und aus der S i ch t  eines 

anderen Autors beleuchtet ,  diesmal Thomas Metscher (19821, kann aus S ich t  der 

K u l t u r  von unten, d. h. der demokratischen K u l t u r  wie f o l g t  bestimmt werden: 

"Diesen Bildungsprozeß menschlicher Bedürfnisse und Fer t igke i ten ,  den Ausbi l -  

dungsprozeß der menschlichen Person a l s  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  I n d i v i d u a l i t ä t ,  i n  

e ine r  V ie lzah l  soz ia le r  Beziehungen und Tä t i gke i t en  fassen w i r  un ter  dem Be- 

g r i f f  des Kulturprozesses, seinen I n h a l t  a l s  m a t e r i a l i s t i s c h  verstandene =- 
n i t ä t ,  seine theore t ische Anschauungsweise a l s  wissenschaft l ichen ( s o z i a l i  s t i -  
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schen oder komnuni s t ischen)  Humani smus" (S. 18). S ie  bemerken, der Kul turbe- 

g r i f f  bekommt j e t z t  nach und nach e ine ganz andere Stel lung, a l s  e r  s i e  hat, 

wenn e r  s i ch  auf das "Kulturprogramm" am Rande e ine r  p o l i t i s c h e n  Verants ta l tung 

reduz ier t .  

E in  we i te rer  Gedanke: I n  dem Vortrag, den F r i e d r i c h  Tomberg (1987) vor wenigen 

Tagen h i e r  i n  Le ipz ig  gehal ten hat,  ha t  e r  nach dem Wesen des Kommunismus ge- 

f r a g t  und diese Frage i n  ähn l icher  Weise wie Leontjew dahingehend beantwortet, 

daß d i e  Sorge f ü r  den Menschen a l s  Menschen n i c h t  bedeutet, nur se in  ma te r i e l -  

l e s  Wohlergehen zu sichern, das i s t  d i e  Grundlage, sondern d i e  En t fa l t ung  se i -  

ner Persön l ichke i t .  Er hat  dann noch einmal gef ragt ,  nachdem e r  d i e  verschiede- 

nen Probleme i n  der Entwicklung des Sozialismus und wie j ewe i l s  d i e  Dimension 

des Wohlergehens d e f i n i e r t  war, r e f e r i e r t  ha t te :  Wo kam denn der Gedanke der 

kommunistischen Gesel lschaft  her?  - Hier  hob e r  hervor, daß Lenin auf d i e  

an t i ke  P o l i s  verwiesen hatte,  d i e  an t i ke  Po l i s ,  d i e  den demokratischen Raum f ü r  

d i e  Stadtbürger, aber n i c h t  f ü r  d i e  Frauen, f ü r  d i e  Sklaven und d i e  NichtBürger 

bedeutete, i n  dem s i e  im  f r e i e n  gese l l scha f t l i chen  Verkehr zug le ich  a rbe i t en  

konnten wie T e i l  des Kul turprozesses waren. Die P o l i s  war zug le ich  der Or t  i h -  

res  Arbei tsbereiches wie des k u l t u r e l l e n  Austausches. Und F r i t z  Tomberg macht 

i n  seinen Überlegungen einen solchen O r t  des Kulturprozesses i n  der Gesel l -  

schaft  und n i c h t  neben der Gese l lschaf t  noch einmal ausf ind ig ,  und zwar im  M i t -  

t e l a l t e r ,  i n  Form der großen Kirchen, d i e  Versammlungsorte f ü r  d i e  Städte und 

g l e i c h z e i t i g  Orte des Kul turbi ldungsprozesses waren. 

I c h  werfe damit e i n i ge  sehr in teressante  Fragen auf; denn wenn i c h  d i e  Gedanken 

Tombergs aufnehme und s i e  m i t  Marxens Gedanken über d i e  Entwicklung der Persön- 

l i c h k e i t  der P r o l e t a r i e r ,  d i e  den Staat stürzen müssen, um i h r e  Pe rsön l i chke i t  

zu entwickeln, i n  Verbindung br inge und m i t  dem, was dann m i t  dem Staat ge- 

schieht und was Lenin i n  "Staat und Revolut ion" (LW Bd. 25) Aufhebung des Staa- 

t es  nennt, dann kann Aufhebung des Staates i n  d ieser  h i s to r i schen  Perspekt ive 

nur heißen, k u l t u r e l l e  Durchdringuns des Staates als Prozeß der Persönl ich- 

ke i tsentwick lunq f ü r  a l l e .  Diese Überlegung w i r f t  sehr komp l i z i e r t e  Fragen auf, 

aber es g i b t  b e r e i t s  M i t t e l ,  s i e  zu durchdenken. Wesentl iche M i t t e l  dazu l i e -  

f e r t  das Werk von Antonio Gramsci, das i c h  - wenn auch nur i n  Kurze - j e t z t  

vo rs te l l en  möchte. 

E in  paar Worte zur Person. - Antonio Gramsci i s t  1891 i n  Sardinien geboren, 

tritt 1913 i n  d i e  I t a l i e n i s c h e  Soz ia l i s t i sche  Pa r te i  e in,  i s t  ab 1915 a l s  Jour- 
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n a l i s t  zuers t  beim "Grido de l  Populo", nachher beim "Avant i"  t ä t i g ,  i s t  i n  den 

Tur iner  Arbeitskämpfen ak t i v ,  a r b e i t e t  be i  der Gruppe "Ordine nuovo" von 1919 

b i s  1921 m i t ,  d i e  Standpunkte der Kommunistischen In te rna t i ona le  v e r t r i t t .  Er 

begründet m i t  d i e  Kommunistische Pa r te i  I t a l i e n s ,  deren e r s t e r  Vorsitzender 

Bordiga i s t ,  und i s t  ab 1923 se lbs t  Vorsi tzender der KPI. 1926 w i rd  Gramsci 

t r o t z  par lamentar ischer Immunität ve rha f te t .  Er w i r d  zu Kerkerhaft  von 20 Jah- 

ren  v e r u r t e i l t .  1937, am 27. A p r i l ,  kurz nachdem e r  wegen schwerer Krankheit 

ent lassen wurde, s t i r b t  e r  an den Folgen d ieser  Kerkerhaft .  

I n  d ieser  Z e i t  hat  Gramsci s i ch  e ine r  w ich t igen und entscheidenden Aufgabe ver- 

t i e f t  g e s t e l l t ,  an der e r  schon vorher gea rbe i t e t  ha t te .  Der Faschismus war i n  

I t a l i e n  a l s  erstem europäischen Land an d i e  Macht gekommen, und Gramsci be- 

s c h ä f t i g t e  s i ch  i n t e n s i v  m i t  den Bedingungen, d i e  den Faschismus möglich mach- 

t e n  und d i e  n i c h t  zu der Entwicklung geführ t  hatten, d i e  man s i ch  nach dem Ge- 

l ingen der Oktoberrevolut ion versprochen hat te .  Dieses Denken von Gramsci um- 

f a ß t  a l l e  T e i l e  des gese l l scha f t l i chen  Prozesses - von der Staats theor ie  über 

d i e  Ku l t u r theo r i e  b i s  zur Persön l ichke i ts theor ie .  

E in  paar Worte zu se iner  Arbeitsmethode - aus dem Vorwort von Buchmann zu dem 

Buch "Notizen zur Sprache und Ku l t u r "  (Gramsci 1984). "Dazu gehört das unausge- 

sprochene Verbot, auch nur e i n  Element eines Prozesses oder e ine r  Erscheinung 

unberücks ich t ig t  zu lassen, wenn es das Ergebnis e ine r  Analyse modi f iz ie ren 

würde, welbst  wenn damit e i n  e indeut iger  Schluß, e ine g l a t t e  Formulierung 

preisgegeben werden müßte" (S. 10). 

Gramsci selber:  " I n  der Überzeugung, daß a l l e s ,  was gesch ich t l i che Tä t i gke i t  

des Menschen ausmacht, e ine  E inhe i t  b i l d e t  und das Denken e ine E inhe i t  i s t ,  

sehe i c h  i n  der Lösung jedes be l ieb igen Problems der Ku l t u r  d i e  p o t e n t i e l l e  

Lösung a l l e r  anderen und h a l t e  es f ü r  nü tz l i ch ,  d i e  Geis ter  daran zu gewähnen, 

diese E inhe i t  i n  den v i e l f ä l t i g e n  Aspekten des Lebens zu erfassen, s i ch  syste- 

mat isch um Wahrheit und K l a r h e i t  zu bemühen, um d i e  Grundpr inzipien e ine r  Dok- 

t r i n  auf a l l e  davon berührten Fragen anzuwenden" (S. 48). - Dies zur Methode. 

Zur Staats theor ie :  Gramsci geht davon aus, daß d i e  Geschichte F r e i h e i t  und Not- 

wendigkei t  zugleich i s t  und daß d i e  I n s t i t u t i o n e n ,  " i n  deren Entwicklung und 

deren A k t i v i t ä t  d i e  Geschichte s i ch  verkörpert" ,  entstanden s ind und bestehen 

bleiben, we i l  s i e  "eine Mission zu e r f ü l l e n  haben'' (Gramsci 1967, 5.31). I n  

se iner  Staatsanalyse unterscheidet e r  zwei große Ebenen. E ine rse i t s  i s t  d ies 

d i e  Ebene der z i v i l e n  Gesel lschaft ,  t e i l w e i s e  he iß t  es i n  den Übersetzungen 
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"bürger l i che Gesel lschaft" .  Um e ine Beg r i f f sve rw i r rung  gegenüber Marx und En- 

ge ls  zu vermeiden, d i e  den B e g r i f f  der bürger l i chen Gese l lschaf t  f ü r  d i e  Ein- 

h e i t  von Basis und Überbau benutzen, übersetze i c h  den i t a l i e n i s c h e n  Terminus 

"soc ie ta  c i v i l e "  m i t  " z i v i l e r  Gese l lschaf t "  (und verändere auch d i e  Z i t a t e  ent -  

sprechend 1. 
Die z i v i l e  Gesel lschaft ,  das i s t  d i e  Gesamtheit der Indiv iduen, i nso fe rn  s i e  

umgangssprachlich p r i v a t  genannt werden. Insbesondere s ind  d ies  Ind iv iduen i n  

gese l l scha f t l i chen  I n s t i t u t i o n e n  wie Kirche, Schule, Un i ve rs i t ä t ,  Gesundheits- 

wesen usw. Die zweite Ebene i s t  d i e  der p o l i t i s c h e n  Gese l lschaf t  oder des Staa- 

tes.  "Von diesen Ebenen en tsp r i ch t  d i e  e ine  der Funkt ion  der "Hegemonie" (d. h. 

der geist ig-moral ischen Vorherrschaft ,  W. J.), d i e  d i e  herrschende Gruppe i n  

der gesamten Gesel lschaft  ausübt, d i e  andere der Funkt ion  der "d i rek ten  Herr-  

schaf t "  oder der Befehlsgewalt" (Gramsci 1980, S. 228). Gruppe s teh t  h i e r  f ü r  

Klasse; p r i v a t e  bzw. z i v i l e  Gese l lschaf t  stehen f ü r  d i e  Hegemonie, f ü r  d i e  Or- 

ganis ierung der geist ig-moral ischen Führung; der p o l i t i s c h e  Staat, d i e  p o l i t i -  

sche Gesel lschaft  im  klassischen Sinne stehen f ü r  d i e  unmi t te lbare  Ausführung 

der Herrschaftsgewalt, so wie das Lenin i n  "Staat und Revolut ion" a n a l y s i e r t  

hat .  Und diese beiden Te i le ,  z i v i l e  Gese l lschaf t  und p o l i t i s c h e  Gesellschaft, 

d i e  Gramsci zusammen " i n t e g r a l e r  Staat"  nennt, verbinden s i ch  auf bestimmte 

Weise, und i n  diesen beiden Te i l en  sowie i n  i h r e r  Verbindung haben d i e  I n t e l -  

l e k t u e l l e n  eine besondere Funkt ion.  

Die I n t e l l e k t u e l l e n  s ichern  nämlich den Hegemonieanspruch, den ge i s t i gen  Füh- 

rungsanspruch der herrschenden Klasse i n  der z i v i l e n  Gesel lschaft ,  a l so  a l s  

I n t e l l e k t u e l l e  i n  Schule, Kirche, Un i ve rs i t ä t ,  Jus t iz ,  Verwaltung usw. us f .  Das 

i s t  aber jener Bereich, der uns i n  wesentl ichen Dimensionen a l s  ku l t u rb i l dende r  

Bereich bekannt i s t .  

Gramsci (1967) ana l ys ie r t  we i t e r  i n  Auseinandersetzung m i t  Auffassungen von 

Lenin und T ro t zk i .  Lenin h a t t e  n i c h t  d i e  Ze i t ,  seine Formel von der E inhe i ts -  

f r o n t  zu ver t ie fen,  "wobei zu bedenken i s t ,  daß e r  s i e  nur t heo re t i sch  v e r t i e -  

f en  konnte, während d i e  Hauptaufgabe na t i ona l  war, nämlich das Te r ra in  mußte 

sond ier t  werden, und d i e  von der bürger l i chen Gese l lschaf t  geb i lde ten Schützen- 

gräben und Befestigungselemente mußten f e s t g e s t e l l  t werden." Und es f o l g t  e i n  

sehr w i ch t i ge r  Gedanke be i  Gramsci, wieder i n  der Sprache der Kerkerhefte,  d i e  

j a  der Zensur unterworfen waren: "Im Osten war der Staat a l l es ,  d i e  z i v i l e  Ge- 

s e l l s c h a f t  s teck te  i n  i h r e n  Anfängen, und i h r e  Konturen waren f l ießend;  im  

Westen her rschte  zwischen Staat und z i v i l e r  Gese l lschaf t  e i n  ausgewogenes Ver- 

hä l t n i s ,  und e r z i t t e r t e  der Staat, so entdeckte man s o f o r t  d i e  k r ä f t i g e  Struk- 
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t u r  der z i v i l e n  Gesel lschaft .  Der Staat war e i n  vorgeschobener Schützengraben, 

h i n t e r  dem e ine  robuste Ke t te  von Befestigungswerken und Kasematten lag, natür -  

l i c h  mehr oder weniger von Staat zu Staat, aber gerade d ies  e r fo rde r te  eine 

eingehende Erkundung nat iona len Charakters" ( 1967, S. 347). 

Unsere Erfahrung l e h r t :  Wenn der Staat genommen werden s o l l ,  muß dieses System 

der z i v i l e n  Gese l lschaf t  hegemonial gewonnen werden, oder d i e  Konter revo lu t ion  

s iegt ,  so z. B. i n  Chi le.  

Es geht a l so  um d i e  Frage der Hegemonie, der geist ig-moral ischen Vorherrschaft, 

d i e  a n a l y s i e r t  werden muß. Und Gramsci f o r m u l i e r t  we i te r ,  daß s i ch  "d ie  Vor- 

machtstel  lung e ine r  soz ia len Klasse ( .  . . ) i n  zwe ie r l e i  Weise o f fenbar t :  A ls  

'He r r scha f t '  und a l s  'ge is t ig -mora l ische Führung'" (1980, S. 277). Das macht es 

auch möglich, den Kampf um ge is t ig -mora l ische Führung a l s  e ine der Vorausset- 

zungen zu führen, um zur Her rschaf t  zu gelangen. Es muß a lso  m i t  der g e i s t i g -  

moral ischen Umgestaltung des Überbaus n i c h t  abgewartet werden, b i s  d i e  Herr- 

schaf t  errungen i s t ,  sondern d i e  geist ig-moral  i sche Führung im  Überbau zu er -  

r i ngen  i s t  e ine  wesent l iche Voraussetzung, um Herrschaf t  zu err ingen. Um diese 

wesent l iche Voraussetzung näher zu bestimmen, muß d i e  Ro l l e  der I n t e l l e k t u e l l e n  

i n  i h r e r  soz ia len Funkt ion übe rp rü f t  werden. H ierbe i  unterscheidet Gramsci or-  

ganische I n t e l l i g e n z  und t r a d i t i o n e l l e  I n t e l l i g e n z .  

Die t r a d i t i o n e l l e  I n t e l l i g e n z  s t e l l e n  jene I n t e l l e k t u e l l e n  dar, d i e  i h r e  Wirk- 

weise auf berufsständische Organisationsformen zurückführen und d i e  f ü r  s i ch  

behaupten, j e n s e i t s  der Klassenauseinandersetzungen zu stehen - so z. B. d i e  

Ärzte, d i e  i h r e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Funkt ion aussch l ieß l ich  auf d i e  Funktionen 

des ä r z t l i c h e n  Standes rückbeziehen, Professoren, Lehrer, P fa r re r  usw., d i e  

i h r e  soz ia len Aufgaben ü b e r z e i t l i c h  bestimmen. Dazu Gramsci: "Wenn es d i e  Auf- 

gabe der I n t e l l e k t u e l l e n  i s t ,  d i e  ge is t ig -mora l ische Reform zu bestimnen und zu 

organ is ie ren,  d. h. d i e  K u l t u r  e ine r  prak t ischen Aufgabe unterzuordnen, dann 

s ind  d i e  auf d i e  T r a d i t i o n  fes tge legten I n t e l l e k t u e l l e n  konservat iv und reak- 

t i o n ä r "  (1980, S. 79). 

Gramsci ana l ys ie r t  diesen Zusammenhang an v i e l e n  S t e l l e n  und i n  v i e l e r l e i  Hin- 

s i c h t ,  und e r  ze ig t ,  wie d i e  t r a d i t i o n e l l e  I n t e l l i g e n z  und d i e  organische - 
t e l l  igenz der herrschenden Klasse (organische I n t e l l i g e n z  s ind  d i e  I n t e l  lek-  

tue1 len,  d i e  bewußt f ü r  d i e  Her rschaf t  e i ne r  bestimmten Klasse e i n t r e t e n  bzw. 

nach i h r  streben, se i  d i es  f ü r  d i e  Arbe i te rk lasse oder f ü r  das Kap i ta l  1 s i ch  

m i t  der herrschenden Klasse verbinden und Kompromisse eingeht . So muß be i  - 
s p i e l  sweise e i n  M i t g l i e d  der herrschenden Klasse ( a l s  i h r  organischer I n t e l  l ek -  
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tue1 l e r )  "dem Kathol iz ismus a l s  Herrschafts instrument huldigen. Welchen Glauben 

e r  hat, s p i e l t  keine Ro l l e "  (Gramsci 1956, S. 201 1. Das Problem der Beamten 

ana l ys ie r t  e r  wie f o l g t .  "Es f ä l l t  t e i l w e i s e  m i t  dem der I n t e l l e k t u e l l e n  zusam- 

men. Aber wenn es g i l t ,  daß jede s t a a t l i c h e  und g e s e l l s c h a f t l i c h e  Form einen 

neuen Typus der Beamten benöt ig t ,  i s t  es ebenso r i c h t i g ,  daß d i e  neuen Füh- 

rungsgruppen niemals - zumindest n i c h t  f ü r  e ine gewisse Z e i t  - von der Trad i -  

t i o n  und den bestehenden Interessen absehen konnten, d. h. von den be i  ihrem 

Mach tan t r i t t  b e r e i t s  bestehenden vorgefundenen Beamtengattungen (besonders im  

k i r ch l i chen  und m i l i t ä r i s c h e n  Bereich)"  (1967, S. 349). 

Es kommt a lso  i n  diesem Prozeß j ewe i l s  zu Verschmelzungen zwischen t r a d i t i o n e l -  

l e r  I n t e l l i g e n z  und organischer I n t e l l i g e n z  des Kap i ta ls .  Dies ana l ys ie r t  

Gramsci a l s  d i e  Herausbildung des h i s to r i schen  Blocks des Kap i ta ls .  I n  der Her- 

ausbi ldung dieses Blocks d e c h i f f r i e r e n  s i ch  auch k lass ische Staatsprobleme der 

bürger l i chen Gesell schaft ,  wie z. B. das der Gewal t e n t e i  lung, auf p o l i t i s c h e r  

Ebene a l s  Kompromisse m i t  gewissen Gruppen von I n t e l l e k t u e l l e n  im  Staatsdienst,  

"besonders i n  der Z i v i  1 - und Mi 1 i t ä r b ü r o k r a t i e ,  ( d i e )  noch den a l t e n  Klassen 

verbunden sind" (1967, S. 356). 

Wie denkt s i ch  nun Gramsci das Durchdringen des hegemonialen Apparates der 

Herrschenden durch d i e  Beherrschten? Wo s ind  d i e  Quel len  f ü r  d i e  notwendigen 

Bewußtseinsprozesse, f ü r  d i e  k u l t u r e l l e  Erneuerung, f ü r  d i e  Herausbi ldung der 

organischen I n t e l l  igenz der Arbe i te rk lasse? 

Gramsci nennt e i n i g e  Formen des spontanen Bewußtseins, an e r s t e r  S t e l l e  d i e  

S o l i d a r i t ä t .  Er sagt aber, " I n t e n s i t ä t  und K r a f t  d ieses Gefühls können nur ab- 

geschätzt werden a l s  Unterstützung des Widerstands- und Opferwi l lens  f ü r  e inen 

Zeitraum, den das Volk auch be i  se iner  geringen Fäh jgke i t  zu gesch i ch t l i che r  

Voraussicht noch m i t  e i n e r  gewissen Wahrscheinl ichkei t  zu ermessen vermag. I n -  

t e n s i t ä t  und K r a f t  des So l i da r i t ä t sge füh l s  können n i c h t  a l s  Stü tze  des h i s t o r i -  

schen Wil lens f ü r  d i e  Z e i t  der revo lu t ionären Schöpfung und der Gründung der 

neuen Gesel lschaft  abgeschätzt und f o l g l i c h  n i c h t  a l s  Stü tze  angenommen werden" 

(1967, S. 81). 

Zweitens: Er untersucht das Bewußtsein des "Mannes aus dem Volk", des Arbei-  

t e r s .  "Jeder Ve r t re te r  eines ihm entgegengesetzten Standpunktes kann ... i h n  

log isch sozusagen i n  den Sack stecken ... S o l l t e  aber deshalb der Mann aus dem 

Volk seine Überzeugungen ändern? Weil e r  d ies  i n  der unmi t te lbaren Diskussion 

n i c h t  zur Geltung br ingen kann? Aber dann könnte es ihm j a  geschehen, seinen 

Standpunkt einmal p ro  Tag zu ändern, d. h. jedesmal, wenn e r  auf einen i n t e l -  
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l e k t u e l l  höherstehenden ideologischen Gegner trifft." Der Mann aus dem Volk hat  

aber bestimmte Erfahrungen i n  se iner  Ku l t u r .  Er denkt, "daß s i ch  e in fach n i c h t  

so v i e l e  i r r e n  können, wie der argumentierende Gegner i h n  glauben machen w i l l . "  

Er e r i n n e r t  s i ch  an Gründe f ü r  seinen Glauben, we i l  e r  s i e  schon einmal gehört 

ha t .  "Er e r i n n e r t  s i c h  der Gründe n i c h t  konkret, e r  wüßte s i e  auch n i c h t  zu 

wiederholen, aber e r  weiß, daß es s i e  g i b t ,  we i l  e r  s i e  hat  darlegen hören und 

von ihnen überzeugt wurde'' (1967, S. 143). 

Dies i s t  e i n  wei teres Bewußtseinsmoment, auf  das zurückzugrei fen i s t  im Kampf 

f ü r  d i e  Hegemonie der beherrschten Klasse, oder, wenn w i r  so wollen, im Kampf 

f ü r  d i e  Herausbildung des h i s to r i schen  Blocks des Sozialismus, a lso  d i e  Heraus- 

b i  ldung e ine r  demokratischen Ku1 t u r .  

E in  nächstes und d r i t t e s  Element, und d ies  i s t  e i n  wei tergrei fendes, jedoch 

n i c h t  w e i t  genug grei fendes, s t e l l t  das folgende dar, wobei i c h  aus füh r l i ch  

w ö r t l i c h  z i t i e r e :  

"Wenn man im  Kampf d i e  I n i t i a t i v e  n i c h t  e rg re i f en  kann und der Kampf se lbs t  aus 

e i n e r  Reihe von Nieder1 agen besteht,  w i r d  der mechanische Determinismus (und 

d ies  i s t  das we i te re  Element, W. J.) zu e ine r  ers taun l ichen K r a f t  des mora l i -  

schen Widerstandes, des Zusammenhalts, des obst ina ten und geduldigen Durchhal- 

tevermögens. ' I c h  b i n  im  Augenblick besiegt,  aber auf lange S i ch t  a r b e i t e t  d i e  

Macht der Dinge f ü r  mich. ' Der r e a l e  W i l l e  ve rk le ide t  s i ch  i n  einen Akt des 

Glaubens an e ine gewisse R a t i o n a l i t ä t  der Geschichte, i n  e ine empirische und 

p r i m i t i v e  Form le idenscha f t l i che r  Vorherbestimmung, d i e  wie e i n  Ersatz der Prä- 

des t i na t i on ,  der Vorhersehung, der konfesionel  l e n  Bekenntnisse aussieht. Man 

muß d i e  Tatsache betonen, daß auch i n  einem solchen F a l l  i n  W i r k l i c h k e i t  e ine 

s ta rke  w i l  lensmäßige A k t i v i t ä t  besteht, e i n  d i r e k t e r  E i n g r i f f  i n  d i e  'Macht der 

Dinge', aber i n  e ine r  verhü l l ten ,  i m p l i z i t e n  Form, d i e  s i ch  i h r e r  se lbs t  

schämt, und deshalb i s t  das Bewußtsein widersprüchl ich,  ermangelt es e ine r  k r i -  

t i s chen  E inhe i t "  (1967, S. 140). 

Aber wenn der "Subalterne", a lso  der Angehörige der beherrschten Klasse, unter  

diesen Umständen d i e  Führung übernimmt, dann f e h l t  ihm etwas Wesentliches, d. 

h. der Mechanizismus w i r d  dann von einem gewissen Punkt an zur "drohenden Ge- 

f a h r "  (ebd.). 

Was h i e r  f e h l t ,  i s t  jene Denkweise, d i e  Gramsci ( v i e r t e n s )  a l s  revo lu t ionäres  

Bewußtsein insgesamt ana l ys ie r t .  Dies wo l len  w i r  uns etwas genauer ansehen. Wir 

ver fo lgen daher d i e  Bestimmungen, d i e  e r  f ü r  d i e  R o l l e  der Pa r te i  e i n füh r t ,  da 

h i e r  wesent l iche Kategor ien f ü r  d i e  Analyse und Gestaltung des Ku l tu rb i ldungs-  

Prozesses a l s  soz ia len Prozesses zu f i nden  sind. 
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Gramsci f r a g t :  Was f ü r  e ine Funkt ion hat  d i e  p o l i t i s c h e  Pa r te i  im H i n b l i c k  auf 

das Intel lektuel len-Problem?, denn darum geht es ja.  Die p o l i t i s c h e  Pa r te i  be- 

deutet  Organisierung des hegemonialen Prozeses und damit E i n f l u ß  auf d i e  Funk- 

t i o n  der I n t e l l e k t u e l l e n .  

Er s t e l l t  erstens f e s t :  "Für e ine  soz ia le  Gruppe (Gruppe i s t  be i  ihm i m e r  

Klasse, W. J.) i s t  d i e  p o l i t i s c h e  Pa r te i  n i c h t s  anderes a l s  i h r e  A r t  und Weise, 

d i e  eigene Kategor ie von organischen I n t e l l e k t u e l l e n  hervorzubringen" (1980, S. 

87). 

Zweitens: "Die p o l i t i s c h e  Pa r te i  i s t  f ü r  a l l e  Gruppen eben der Mechanismus, der 

i n  der z i v i l e n  Gese l lschaf t  (und d ies  i s t  m. E. e ine  außerordent l ich w i ch t i ge  

Bestimmung, W. J.) d i e  Funkt ion ausübt, d i e  der Staat auf umfassendere und kon- 

z e n t r i e r t e r e  A r t  i n  der p o l i t i s c h e n  Gese l lschaf t  ausübt, d. h. e r  verknüpf t  d i e  

organischen I n t e l l e k t u e l l e n  i n  e i n e r  bestimmten, der herrschenden, Gruppe m i t  

den t r a d i t i o n e l l e n  I n t e l l e k t u e l l e n ,  und diese Funkt ion übt  d i e  Pa r te i  eben auf 

Grund i h r e r  wesentl ichen Funkt ion  aus" (ebd. S. 87 f. 1. 
Eine Par te i  hat  a lso  von der Organis ierung der gese l l scha f t l i chen  Prozesse jene 

Funkt ion i n  der Klassengesel lschaft ,  entweder f ü r  d i e  herrschende Klasse m i t  

dem Staat, aber man kann entsprechend auch sagen, f ü r  d i e  beherrschte Klasse 

gegen den Staat, d i e  der Staat auf gesamtgese l lschaf t l i cher  Ebene hat.  Das 

he iß t ,  d i e  Par te i  i s t  d i e  Ausdrucksform, d i e  der z i v i l e n  Gese l lschaf t  en t -  

sp r i ch t  - i n  der Organisat ion der Klassenauseinandersetzung und ggf. i n  der 

hegemonialen Vorbereitung der Übernahme der Staatsmacht. Das i s t  e i ne  außeror- 

d e n t l i c h  w ich t ige  Fests te l lung.  

Auch i n  den soz ia l i s t i schen  Gesel lschaften hat s i c h  entweder e i n  Bereich ver-  

g le ichbar zu dem entwicke l t ,  den Gramsci a l s  z i v i l e  Gese l lschaf t  bestimmt, a l -  

l e rd ings  unter  den Bedingungen des Sozialismus, so z. B. i n  der UdSSR. Oder 

aber es wurden entwicke l te  Bereiche der z i v i l e n  Gese l lschaf t  i n  den Sozialismus 

übernomen, so z. B. i n  der DDR. Es i s t  auf diesem Hintergrund von besonderer 

Bedeutung, was zusä tz l i ch  zur Übernahme der Her rschaf t  der Arbe i te rk lasse hege- 

monial m i t  dem Überbau geschieht und welche Funkt ion h i e r b e i  d i e  Pa r te i  wahr- 

nimmt, sofern w i r  Gramscis Denkweise auf d i e  Entwicklung der s o z i a l i s t i s c h e n  

(Übergangs-I~esel  1 schaften anwenden. 

Das Wesen der Pa r te i  i s t  a lso  i h r e  le i tende,  organis ierende Funktion, i h r e  e r -  

z i ehe r i  sch- in te l  l e k t u e l  l e  Funkt ion.  Dieses hegemoniale Verhä l tn is ,  das dabei 

durch d i e  Pa r te i  e r r i c h t e t  wird, kennzeichnet Gramsci an anderer S t e l l e  auch 

a l s  pädagogisches Verhä l tn is  (1984, S. 62). Damit meint  e r  n i c h t s  anderes a l s  
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e i n  Verhä l tn is ,  das i n  den Prozeß der Persönl ichkeitsentwicklung der jenigen 

e inw i r k t ,  d i e  i n  diesem Verhä l t n i s  m i ta rbe i t en  und es zug le ich  hervorbringen. 

Es s ind  d r e i  Momente notwendig, damit e ine  Pa r te i  entstehen kann (1967, S. 304 

f . ) :  

1. "E in  ve rb re i t e tes  Element gewöhnlicher, du rchschn i t t l i che r  Menschen, de- 

ren  Teilnahme i n  D i s z i p l i n  und Treue besteht." 

2. "Das Hauptelement des Zusammenhalts, das auf na t i ona le r  Ebene z e n t r a l i -  

s i e r t  und e i n  Ensemble von Krä f ten wirksam werden l äß t ,  d i e  s i ch  se lbs t  

überlassen n i c h t s  oder wenig bedeuten." 

3. "Ein m i t t l e r e s  Element, das a l s  G l i ed  zwischen dem ers ten und dem zweiten 

Element d i e n t  und beide, n i c h t  nur ' räuml ich ' ,  sondern auch moral isch und 

i n t e l l e k t u e l l  verbindet."  

I n  der Organisierung dieses m i t t l e r e n  Gl iedes sch re ib t  Gramsci der Par te i  e ine 
besondere Funkt ion zu. Eine wesent l iche Aufgabe des "modernen Fürsten" ( p r i n c i -  

pe moderne), d. i. d i e  p ro le ta r i sche  Pa r te i ,  i s t  es, e ine  i n t e l l e k t u e l l e  und 
moral ische Reform zu organis ieren. D. h. d ieser  Prozeß muß der " re l i g i ösen  Fra- 

ge oder e ine r  Weltanschauung" gewidmet werden. Diese Passage möchte i c h  im f o l -  

genden wieder w ö r t l i c h  z i t i e r e n :  

"Kann e ine  k u l t u r e l l e  Reform s ta t t f i nden ,  e i n  s taatsbürger l i cher  Aufschwung der 

not le idenden Schichten der Gesel lschaft ,  ohne daß aber e ine w i r t s c h a f t l i c h e  

Reform und Veränderungen i n  den gese l l scha f t l i chen  Posi t ionen, im  Wir tschaf ts -  

leben vorausgehen? Deshalb muß e ine i n t e l l e k t u e l l e  und moral ische Reform m i t  

einem Programm der w i r t s c h a f t l i c h e n  Reform verbunden sein, ja, das Programm 

e ine r  w i r t s c h a f t l i c h e n  Reform s t e l l t  geradezu d i e  konkrete Form dar, i n  der 

jede i n t e l l e k t u e l l e  und moral ische Reform s i ch  ausdrückt. Indem e r  s i ch  entwik- 

k e l t ,  s t ü r z t  der Moderne P r i nc ipe  das gesamte System der i n t e l l e k t u e l l e n  und 

moral ischen Verhä l tn isse um; gerade seine Entwicklung bedeutet, daß jede Hand- 

lung a l s  n ü t z l i c h  oder schädlich, tugendhaft  oder verbrecher isch aufgefaßt 

wird, we i l  der a l l e i n i g e  Bezugspunkt der Moderne P r i nc ipe  se lber  i s t ,  und a l l e s  

d i e n t  dazu, seine Macht zu vergrößern oder s i ch  i h r  zu widersetzen." - Und nun 

kommt e ine  entscheidende S te l l e ,  auf  d i e  i c h  hinweisen w i l l :  "Im Bewußtsein der 

Menschen nimmt der P r i nc ipe  den P l a t z  e i n e r  Go t the i t  oder des kategorischen 

Imperat ivs  e i n "  (es i s t  k l a r ,  daß Gramsci den Marxschen kategorischen Imperat iv 

meint  ) "und w i r d  zur Grund1 age eines modernen Laizismus (a l so  e ine r  Laienbewe- 
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gung, W. J.) und e ine r  vo l l s tänd igen  La i z i s i e rung  des ganzen Lebens und sämt l i -  

cher S i t t e n  und Gebräuche und Verhaltensformen" (1967, S. 288 f .). 

Und h i e r  s ind  w i r  be i  der D i a l e k t i k  der notwendigen A u f h e b u n g g  Atheismus fi 
Sozialismus, von der Marx i n  den Ökonomi sch-phi 1 osophi schen Manuskripten ge- 

sprochen hat te .  Dazu können w i r  von Gramsci aber noch sehr v i e l  mehr hören. I n  

d ieser  Frage s teck t  f ü r  i h n  der Kern des revo lu t i onä ren  Prozesses im  Sinne der 

Herausbildung revo lu t ionären Bewuptseins. M i t  etwas anderen Worten f i n d e t  man 

den gleichen Gedanken be i  Gorbatschow zur Avantgarde-Funktion der Par te i ,  d i e  

s i ch  nur r e a l i s i e r t ,  wenn s i e  konkret  i s t ,  und konkret  i s t  s i e  nur, wenn s i e  

a l s  p o l i t i s c h e  und moral ische Avantgarde-Funktion zug le ich  wahrgenomnen w i r d  

( vg l .  d i e  Rede auf dem X V I I .  P a r t e i t a g  der KPdSU). 

Um was geht es a lso? H ie r  w i r d  etwas sehr w ich t iges  f o r m u l i e r t  und gedacht, 

sowohl f ü r  d i e  bürger l i che Gese l lschaf t  a l s  auch möglicherweise - das müßten 

Sie prüfen - f ü r  d i e  Bedingungen der soz ia l i s t i schen  Gesel lschaft .  Die Diskus- 

sionen i n  der Sowjetunion legen es nahe, daß diese Überlegungen auch d o r t  e ine  

erheb1 i che  Bedeutung haben. Es geht p o s i t i v  bestimmt h i e r  um einen wesent l ichen 

Zwischenschr i t t  zur Frage der Aufhebung des Staates, wie s i e  i n  Lenins "Staat 

und Revolut ion" angesprochen wi rd .  Nach Gramsci ha t  j a  d i e  Pa r te i  f ü r  d i e  z i v i -  

l e  Gesel lschaft  d i e  g le i che  Funkt ion wie der Staat f ü r  d i e  Gese l lschaf t  a l s  

Ganzes. F o l g l i c h  muß d ieser  Zwischenschr i t t  bestimmt werden a l s  d i e  umfassende 

k u l t u r e l l e  Durchdringung der Par te i ,  d i e  dann notwendigerweise d i e  Vorausset- 

zung der umfassenden k u l t u r e l l e n  Durchdringung des Staates, a l so  des absterben- 

den Staates, wird.  So i s t  nach a l l e n  Gesetzen der Logik und D i a l e k t i k  zu f o l -  

gern. Und damit s ind  w i r  erneut be i  den schon z i t i e r t e n  Überlegungen von F r i t z  

Tomberg. Wie geht das aber, was i s t  denn nun Ku l t u r?  

Ku l t u r  i s t  f ü r  Gramsci (1987) ke in  enzyklopädisches Wissen. "Diese Form der 

Ku l t u r  i s t  wahrhaft schädlich, besonders f ü r  das P r o l e t a r i a t .  Die Folge davon 

s ind verschrobene Leute, d i e  s i ch  der übr igen Menschheit überlegen dünken, we i l  

s i e  i n  ihrem Gedächtnis e ine  gewisse Anzahl von Daten aufgehäuft haben, d i e  s i e  

bei  jeder Gelegenheit vor s i ch  hinplappern, um so nachgerade e ine Mauer zwi- 

schen s i ch  und anderen aufzur ichten. . . . I h r e  T ä t i g k e i t  i s t  keine Ku l tu r ,  s i e  

i s t  Pedanterie, s i e  i s t  keine I n t e l l i g e n z ,  sondern I n t e l l e k t ,  und dagegen rea-  

g i e r t  man m i t  Recht. K u l t u r  i s t  etwas ganz anderes. S ie  i s t  Organisation, Dis-  

z i p l i n  des ,eigenen Ichs, Bes i t z  der eigenen Persön l ichke i t ,  Eroberung eines 

höheren Bewußtseins, m i t  dessen H i l f e  es ge l i ng t ,  den eigenen gesch ich t l i chen 

Wert zu begre i fen  und d i e  eigene Funkt ion im  Leben, d i e  eigenen Rechte und 
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P f l i c h t e n "  (1967, S. 21 1. Und das geschieht nur im  soz ia len Prozeß und i s t  nur 

mögl ich im  soz ia len Prozeß, auf Grund eines Verständnisses von Persönl ichkei t ,  

das Gramsci so bestimmt: Pe rsön l i chke i t  i s t  e i n  "ak t ives  gese l l scha f t l i ches  

Ve rhä l t n i s  zur Veränderung der k u l t u r e l l e n  Umgebung" (1984, S. 63). 

Das he iß t  das wesent l iche Moment des Kampfes um Hegemonie i s t  d i e  Entwicklung 

der K u l t u r  i n  diesem Sinne, a l so  d i e  Entwicklung der E inhe i t  von Veränderung 

und Selbstveränderung, wie s i e  i n  der d r i t t e n  Feuerbachthese herausgearbei tet  

wurde. Und dazu i s t  es g l e i c h z e i t i g  notwendig, um dem "amorphen Massenelement 

Pe rsön l i chke i t  zu ver le ihen" ,  a lso  im  Sinne der soz ia len Funkt ion der Persön- 

l i c h k e i t ,  "an der B i ldung eines neuen Typs von I n t e l l e k t u e l l e n - E l i t e n  zu arbe i -  

ten, d i e  d i r e k t  aus der Masse hervorgehen, und gleichwohl m i t  ihnen i n  Verbin- 

dung zu b le iben"  (1967, S. 144). 

"Eine neue K u l t u r  zu schaffen bedeutet n i c h t  nur, auf  i n d i v i d u e l l e r  Ebene o r i -  

g i n e l l e  Entdeckungen zu machen, es bedeutet auch und insbesondere, schon ent-  

deckte Wahrheiten k r i t i s c h  zu verbrei ten,  s i e  sozusagen zu "vergese l l  schaften" 

und s i e  damit zur Grundlage von lebendigem Handeln zu machen, zu einem Koordi- 

nierungselement i n t e l l e k t u e l l e r  und moral ischer Ordnung" (1983, S. 75). 

Wie geht das nun? Damit kommen w i r  zur persönl ichkeitstheoret ischen Ebene. 

Gramsci l i e g t  sehr v i e l  an der Verbindung von i n t e l l e k t u e l l e n  und moralischen 

Elementen. Wie haben w i r  uns diesen Prozeß persön l ichke i ts theore t isch vorzu- 

s t e l l e n ?  

Er beschre ib t  diesen Prozeß a l s  "Katharsis" .  I n  einem B r i e f  an seine Frau ver- 

d e u t l i c h t  e r  seine Überlegungen (bezogen auf d i e  Lektüre von 'Onkel Toms Hüt- 

t e ' ,  'K r i eg  und Fr ieden '  bzw. d i e  Betrachtung von Leonardos 'Abendmahl'). Er 

sch re ib t :  "Du s iehs t  es wie e iner ,  der s i ch  be i  der Berührung m i t  e i ne r  be- 

stimmten Gefühlswelt  davon angezogen oder abgestoßen f ü h l t ,  während e r  immer i n  

der Sphäre des unmi t te lbaren Gefühls und der unmi t te lbaren Leidenschaft  b l e i b t .  

Das i s t  es v i e l l e i c h t  auch, warum Du Dich n i c h t  mehr so wie f r ühe r  von der Mu- 

s i k  angezogen f ü h l s t .  Nach meiner Meinung muß es be i  uns zu e ine r  Kathasis kom- 

men, wie d i e  Griechen sagen, durch d i e  s i ch  d i e  Gefühle ' küns t l e r i sch '  a l s  

Schönheit neu beleben und n i c h t  mehr a l s  m i t e r l i t t e n e  und noch wirkende Leiden- 

schaf t "  (1956, S. 280). 

An e i n e r  anderen S te l l e ,  wieder i n  einem B r i e f  an seine Frau, a l s  s i e  langsam 

i h r e  Krankhei t  zu überwinden beginnt,  Ärz te  k o n s u l t i e r t  usw., schre ib t  er, daß 

i h r e  Entscheidung, n i c h t  den konsu l t i e r t en  Ärzten rech t  zu geben, j e t z t  se lbs t  

zu entscheiden, s tä rke r  se in  zu wollen, r i c h t i g  se i .  " I ch  glaube n i ch t ,  daß i n  
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diesem Gefühl auch nur e i n  bißchen Verzweif lung s teck t .  I c h  h a l t e  es f ü r  sehr 

verständig - man muß d i e  ganze Vergangenheit verbrennen und e i n  ganz neues Le- 

ben aufbauen. Man d a r f  s i c h  n i c h t  von dem b isher  gelebten Leben erdrücken l as -  

sen, man d a r f  j eden fa l l s  nur das bewahren, was aufbauend und auch schön war" 

(1956, S. 240). 

Es geht a lso  darum, d i e  eigene Be t ro f f enhe i t  anzueignen. Man muß s i e  vom bloßen 

Zustand des Er le idens zum Aneignungsgegenstand umgestalten. Entsprechend i s t  

das Wesen der Katharsis f ü r  Gramsci der Übergang "vom bloß ökonomischen (oder 

ego is t isch- le idenschaf t l i chen)  Moment zum ethisch-moral ischen Moment ." D. h. es 

geht im Bewußtsein um e ine Hinaufarbei tung von der Basis i n  den Überbau. Dies 

bedeutet auch den "Übergang vom Objekt iven zum Subjekt iven" und von der "Not- 

wendigkeit zur F r e i h e i t "  (1967, S. 167). 

Dies deckt s i ch  m i t  Leontjews Gedanken, daß man um den Menschen a l s  Menschen zu 

fördern,  seine Persön l ichke i t  en tw icke ln  mu8. I c h  z i t i e r e  Gramsci nochmals zur 

Perspektive e ine r  de ra r t i gen  Entwicklung. I n  der Auseinandersetzung m i t  der 

Reaktion des i t a l i e n i s c h e n  Publikums auf Ibsens "Nora" h ä l t  e r  1917 f e s t :  "Es 

war l e d i g l i c h  unsere S i t t e ,  d i e  s i ch  gegen d i e  menschliche Geisteshal tung em- 

pörte.", d. h. d i e  S i t t e  der k l e i nen  und großen Bourgeoisie. "Es war e ine  Re- 

vo l  t e  gegen e ine andere S i  t t e ,  e ine  andere Trad i t ion ,  gegen e ine über1 egenere 

ge i s t i ge re  und weniger t i e r i s c h e ,  e ine andere S i t t e ,  f ü r  d i e  Frau und Mann 

n i c h t  nur aus Muskeln, Nerven und Haut, sondern i n  der Hauptsache aus Geis t  

bestehen." Es war "e in fach e ine S i t t e ,  d i e  der allgemeinen Moral besser ent-  

spr ich t ,  d i e  m i t  der allgemeinen Moral ganz und gar verwächst, we i l  s i e  zu- 

t i e f s t  menschlich i s t ,  we i l  s i e  mehr aus der G e i s t i g k e i t  a l s  aus der T ie rha f -  

t i g k e i t ,  mehr aus der Seele a l s  aus Ökonomie oder Nerven oder Muskeln besteht." 

Noras Streben und Handeln i s t  "grundlegend moralisch," ... "wei l  s i e  das Stre- 

ben ed ler  Seelen zu e ine r  höheren Form der Menschl ichkei t  d a r s t e l l t ,  deren S i t -  

t e  i n  der E r fü l l ung  des Innenlebens und i n  der En t fa l t ung  der eigenen Persön- 

l i c h k e i t  ... l i e g t "  (1980, S. 312 f . ) .  

Es besteht i n  Gramscis Mora lbeg r i f f  demnach e ine  E inhe i t  von Form und I n h a l t  

(vg l .  auch 1984, S. 90). Und se in  Ä s t h e t i k b e g r i f f  geht i n  d i e  g le i che  Richtung. 

"Nicht  d i e  Sprache i s t  schön, sondern d i e  poet ischen Meisterwerke, und i h r e  

Schönheit besteht dar in ,  daß s i e  das innere  Universum des Dichters  get reu aus- 

drücken. Deshalb i s t  e i n  Vers aus der 'Gö t t l i chen  Komödie' ebenso schön wie der 

Ausdruck na iver  Bewunderung des Kindes f ü r  e i n  Spielzeug" (1984, S. 49). 
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Was i c h  h i e r  versucht habe zu sk izz ieren,  i n  einem Durchgang durch Persönl ich- 

k e i t s t h e o r i e  und Ku l t u r theo r i e ,  i s t  d i e  außerordent l ich w i ch t i ge  Frage, wie und 

wo, an welchen gese l l scha f t l i chen  Orten und von wem d i e  "un i ve rse l l e  Begegnung 

des Werdens" o r g a n i s i e r t  werden kann, von der Marx a l s  Kern der Persönl ich- 

ke i t sen tw ick l  ung sp r i ch t .  Über d i e  Befassung m i t  Leontjew und Gramsci gewinnen 

w i r  theore t ische M i t t e l ,  j e t z t  auf der soz ia len Ebene e i n  Stück we i t  zu bestim- 

men, wie d ieser  Prozeß des Änderns der Umstände und der Selbstveränderung im 

Sinne der d r i t t e n  Feuerbachthese gedacht werden kann, der i n  der Tat a l s  Prozeß 

revo lu t i onä re r  Prax is  b e g r i f f e n  werden muß. Diese Zusammenhänge s ind es, d i e  

vermut l i ch  d i e  Prozesse i n  der Sowjetunion f ü r  S ie  ebenso wie f ü r  mich zur Z e i t  

so spannend machen. Gramscis Überlegungen l i e f e r n  auch h i e r  w ich t ige  M i t t e l  der 

Analyse. Sei tens der Psychologie gäbe es j e d e n f a l l s  v i e l  Anlaß, über das gene- 

r e l l e  Problem der Entwicklung des "sub jek t iven Faktors" i n  e ine r  Wel ts i tua t ion  

nachzudenken, i n  der w i r  e inen neuen revo lu t i onä ren  Schub brauchen, wenn d i e  

menschliche Welt n i c h t  untergehen oder verhungern s o l l .  

5. Zusannnenfassunq - 

Die heut ige  Veranstal tung war der e r s t e  T e i l  e ines zweiten großen Blocks i n  
d iese r  Vorlesung, der s i c h  m i t  dem Verhä l tn is  von Persön l ichke i t  und Ku l t u r  
befaßt,  a l so  m i t  der soz ia len Dimension des systemhaften und sinnhaften Aufbaus 
der psychischen Prozesse. Zur Bearbeitung dieses Komplexes s o l l  d i e  Vorlesung 
s e n s i b i l i s i e r e n  und neue Fragen aufwerfen, über d i e  w i r  nachzudenken hätten. 
Heute habe i c h  i n  einem e rs ten  S c h r i t t  versucht, genauer zu bestimnen: Was i s t  
Persön l ichke i t?  Was i s t  Ku l t u r?  Wie i s t  deren Wechselverhältnis? Wie s ind d i e  
Ubergänge zu model l ieren? Und da es um d i e  Frage der Ubergänge ging, habe i c h  
zunächst methodologisch m i t  den Aussagen von Leontjew zum Ebenenproblem begon- 
nen und zu der Notwendigkeit, wenn man d i e  allgemeinen Bewegungsgesetze des 
Psychischen g e k l ä r t  ha t  (Leontjew meint, daß das m i t  der ,.Kategorie T ä t i g k e i t  
h inreichend ,.geschehen se i  1, s i ch  i n  besonderer Weise den Ubergängen zu widmen, 
nämlich den Ubergängen zwischen biologischen, psychologischen und soz io log i -  
schen Fragestellungen. 
Die b io t ische,  psychische und soz ia le  Existenzform der Mater ie  stehen i n  einem 
ganz bestimmten d ia lek t i schen  Ve rhä l t n i s  zueinander, wobei d i e  j e  niederen Ebe- 
nen d i e  Voraussetzung der j e  höheren sind, deren Existenz s i e  begründen, aber 
d i e  j e  höheren Ebenen determinieren d i e  niederen. Und d ies  i s t  i n  der Ontogene- 
se a l s  "sp i ra l fö rmiger"  Prozeß zu begrei fen,  be i  dem der E in f l uß  der höheren 
Ebenen im  Ver lauf  der Ontogenese zunimnt. 
Das he iß t ,  f ü r  d i e  Entwicklung der Psychologie zu e ine r  r e i f e n  Wissenschaft i s t  
es von entscheidender Bedeutung, dieses Problem der Ubergänge zu lösen, denn 
d i e  Psychologie i s t  nun einmal d i e  Wissenschaft, d i e  - um überhaupt e x i s t i e r e n  
zu können - darauf angewiesen i s t ,  d ieses Problem systematisch zu modell ieren, 
wenn s i e  n i c h t  i n  einem Reduktionismus landen w i l l ,  se i  d ies  nun Psychologis- 
mus, Soziologismus oder Biologismus. 
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I ch  ha t te  dann kurz r e f e r i e r t :  Wie i s t  dieses Problem des Übergangs zwischen 
dem Psychischen und Sozialen i n  den phi losophischen Werken der K lass i ke r  des 
Marxismus behandelt worden? I c h  b i n  ausgegangen von den Thesen über Feuerbach, 
wo T ä t i g k e i t  a l s  s inn l ich-prak t ische,  revo lu t i onä re  T ä t i g k e i t  b e g r i f f e n  werden 
kann, i n  der das im Ensemble der gese l l scha f t l i chen  Verhä l tn isse l iegende 
menschliche Wesen zum inneren Konkretum wird.  T ä t i g k e i t  w i r d  h i e r  a l s  e i n g r e i -  
fende, verändernde T ä t i g k e i t  i n  der Welt wie zug le ich  a l s  Prozeß der Selbstver-  
änderung verstanden. 
M i t  wei teren Bemerkungen von Marx und Engels b i n  i c h  dem Problem der Vermi t t -  
lung der Menschen m i t  ihrem Gattungswesen, d. h. m i t  dem Prozeß der Menschheit, 
nachgegangen und habe bezüg l ich  des Bedürfnisses des Menschen nach dem Menschen 
U. a. auf Bemerkungen von Marx und Engels verwiesen, d i e  auf d i e  Dimension des 
Gesel l s cha f t s t r i ebes  bzw. d i e  s innhaf te  und emotionale Se i t e  der Vermi t t lung 
der Menschen untereinander verweisen. 

Methodologi sch i s t  es immer sehr nü tz l i ch ,  be i  ungelösten psychologischen Pro- 
blemen noch einmal auf d i e  Phi losophie zurückzugehen. Wenn w i r  Wygotskis Dar le-  
gungen zur Methodologie ernstnehmen und begrei fen,  daß d i e  naturwissenschaf t l  i- 
che Methode auf a l l e n  Ebenen e ine  i nduk t i v -ana l y t i sche  Methode i s t ,  dann kann 
d i e  Phi losophie l e t z t l i c h  auch nur auf der Basis d ieser  naturwissenschaf t l i chen 
Methode bet r ieben werden. Soweit s i e  f a k t i s c h  auf d iese Weise bet r ieben wird,  
d. h. ana l y t i sch  d i e  i n d u k t i v  er faßten Dimensionen des Verhäl tn isses der Men- 
schen untereinander und zur Natur veral lgemeinert ,  ve r füg t  s i e  über einen sehr 
v i e l  b re i t e ren  Indukt ionsbere ich  a l s  d i e  Psychologie, auf  dem s i e  i h r e  Analyse 
aufbauen kann. Bezügl ich der T i e f e  der I nduk t i on  i s t  s i e  n a t ü r l i c h  im  Nachte i l  
gegenüber der Psychologie, da s i e  n i c h t  über d i e  empirische B r e i t e  und T i e f e  
der Psychologie a l s  Psychologie i n  deren spezi f ischem Bereich ver fügt .  Trotzdem 
kann s i e  aber auf al lgemeiner Ebene Lösungen i n  ana ly t ischer  Form schon vo r l e -  
gen, d i e  uns dann helfen, psychologische Lösungen genauer zu modell ieren, wie 
es auch e ine entsprechende Rückwirkung von der Psychologie h i n  zur Phi losophie 
zu geben hät te .  Aus diesem Grunde j eden fa l l s  habe i c h  zunächst auf  ph i losoph i -  
sche Uberlegungen be i  Marx und Engels zurückgegr i f fen.  

I ch  b i n  dann zur Frage übergegangen, wie das Problem Persön l i chke i t  i n  der Psy- 
chologie behandelt wird, und habe an der D e f i n i t i o n  im  "Philosophischen Wörter- 
buch" das Problem des Ebenenübergangs festmachen können. Da w i r  es be i  der Fra- 
ge der Persön l ichke i t  m i t  Prozessen des Ubergangs,.des Persönl ichen i n  den k u l -  
t u r e l l e n  Prozeß zu t u n  haben und zug le ich  m i t  dem Uber f l ießen des Objekt iven i n  
das Subjekt ive (Leontjew), müssen w i r  sehr genau beachten, ob w i r  den B e g r i f f  
"Persön l ichke i t "  j ewe i l s  auf  der psychologischen oder der soz ia len Ebene ver-  
wenden. 
Dies i s t  e i n  methodologisches Problem, über das man s i c h  K l a r h e i t  verschaffen 
muß. Entsprechend können w i r  dann f ü r  d i e  psychologische Ebene auf Leontjews 
Pe rsön l i chke i t sbeg r i f f  zurückgrei fen,  der Pe rsön l i chke i t  a l s  echte Neubildung 
i n  der Ontogenese vers teht ,  gekennzeichnet durch d i e  Prozesse, d i e  m i t  e r s t e r  
und zwei ter  Geburt der Pe rsön l i chke i t  umrissen wurden und auf d i e  i c h  im  näch- 
sten Kap i te l  noch einmal zu sprechen komne. 
Persön l ichke i t  i s t  i n  der Auffassung Leontjews durch d r e i  Parameter gekenn- 
zeichnet. Der e r s t e  Parameter - das s ind d i e  v i e l f ä l t i g e n  Beziehungen des I n d i -  
viduums zur Welt, worunter Leontjew d i e  n i c h t  entfremdeten Beziehungen ver -  
s teht .  Dies paßt zur allgemeinen D e f i n i t i o n  von Wygotski , der Pe rsön l i chke i t  
a l s  soz ia les  Selbst  m i t  B l i c k  auf d i e  Welt kennzeichnet. An der Frage der mög- 
l i chen  Entfremdung der Beziehungen s e t z t  auch d i e  von m i r  e ingeführ te  Kategor ie 
I s o l a t i o n  an, d i e  auf pe rsön l i chke i t s theo re t i sche r  Ebene U. a. das zu model l ie -  
r en  versucht, was auf soz ia lw issenschaf t l i cher  Ebene a l s  Entfremdungsprozeß 
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ersche in t  ( v g l  . Jantzen 1987, Kap. 6.1.). 
Der zweite Parameter i s t  nach Leontjew der Hierarchis ierungsgrad der T ä t i g k e i t  
i n  Form der Mot ivhierarchien.Da w i r  wissen, daß d i e  Mot ive i n  der f l ießenden 
Gegenwart an d i e  T ä t i g k e i t  gebunden sind, d i e  i n  d i e  Zukunft weist, a lso  psy- 
cho log isch immer i n  der Dimension Gegenwart - Zukunft r e a l i s i e r t  werden, s ind  
w i r  be rech t i g t ,  das Hierarchieproblem i n  d i e  Dimension Vergangenheit-Gegenwart 
zu t ransformieren. Entsprechend geht es h i e r  auch um Hierarch ien der Bedeutun- 
gen, des psychischen Abbi lds der Welt. 
Der d r i t t e  Parameter i s t  nach Leontjew der allgemeine Typus der Persön l ichke i t .  
H ie r  meint  Leontjew d i e  s i nnha f te  Ausrichtung der Persön l ichke i t ,  d i e  w i r  uns 
e i n  ganzes Stück k l a r e r  vor Augen führen können, wenn wi r ,  un ter  Aufgre i fen  von 
Makarenkos B e g r i f f l i c h k e i t ,  den allgemeinen Typus der Persön l ichke i t  a l s  das 
System der s innhaf ten Perspekt iven - k u r z f r i s t i g e ,  m i t t e l f r i s t i g e ,  l a n g f r i s t i g e  
- sehen. Es w i r d  dann s o f o r t  e r s i c h t l i c h ,  daß es notwendigerweise zur Uber- 
schneidung von Perspekt iven und von Sinn im  Prozeß des Lebens kommen muß, daß 
a lso  i n  der Tat auch d i e  harmonische Persön l ichke i t  niemals k o n f l i k t f r e i  se in  
kann. 
Soweit a lso  e in ige  Überlegungen zu dem, was un te r  Persön l ichke i t  gemeint se in  
könnte. Dies tr i fft s i c h  sehr gut  m i t  dem, was i c h  m i t  Marx d i e  "absolute Be- 
wegung des Werdens" a l s  P r i n z i p  der Persön l ichke i tsentwick lung genannt habe. 
Denn auch Leontjew verweis t  d e u t l i c h  auf folgendes: Den Menschen a l s  Menschen 
zu bet rachten und d i e  Welt menschlich zu gestal ten,  das he iß t  n i ch t ,  vorrangig 
nur d i e  ma te r i e l l en  Bedürfnisse, sondern i n  e r s t e r  L i n i e  auch d i e  ge i s t i gen  
Bedürfnisse zu bef r ied igen.  Die ge i s t i gen  Bedürfnisse zu bef r ied igen he iß t  
aber, s i e  u n i v e r s e l l  zu entwicke ln  (was se lbs tves tänd l ich  immer auch m a t e r i e l l e  
Voraussetzungen e r f o r d e r t  1. 

I c h  b i n  dann zu der soz ia len Ebene übergegangen und habe d o r t  m i t  dem Kulturbe- 
g r i f f  d i e  Problematik erneut aufgegr i f fen .  M i t  Metscher habe i c h  darunter.  i n  
al lgemeiner Form folgendes verstanden: den Ausbildungsprozeß der menschlichen 
Person a l s  g e s e l l s c h a f t l i c h e  I n d i v i d u a l i t ä t  i n  e i n e r  V ie lzah l  soz ia le r  Bezie- 
hungen und Tät igke i ten .  I c h  habe d i e  Thematik zweier Ku l tu ren angesprochen und 
dann auf einen Vortrag von Tomberg verwiesen, der am Be isp ie l  der ant iken Po l i s  
noch einmal d i e  h i s to r i schen  und phi losophischen Grundlagen von Lenins Komnu- 
nismus-Begr i f f  herausgearbei tet  hat .  Er f o l g e r t  von h i e r  aus, daß Kommunismus 
e i g e n t l i c h  d i e  u n i v e r s e l l e  Freisetzung der menschlichen K r ä f t e  im  Prozeß der 
Gese l lschaf t  und des Staates se lber  bedeutet, der damit un ter  dem Aspekt seiner 
Funkt ion  a l s  Kul turbi ldungsprozeß zu analysieren wäre. 
I n  d ieser  Perspekt ive muß systematisch Marx' und Engels' Bemerkung i n  der Deut- 
schen Ideologie,  daß d i e  P r o l e t a r i e r  den Staat stürzen müssen, um i h r e  Persön- 
l i c h k e i t  zu verwi rk l i chen,  auch auf d i e  Entwicklung des Sozialismus a l s  Uber- 
gangsgesel lschaft  angewendet werden, d. h. d o r t  muß das Wesen der Persönl ich- 
ke i tsentwick lung sozusagen i n  der k u l t u r e l l e n  Durchdringung des Staates a l s  
notwendigem S c h r i t t  l i e g e n  muß. K u l t u r e l l e  Durchdringung wohlgemerkt i n  den 
e r ö r t e r t e n  Dimensionen des K u l t u r b e g r i f f s  gedacht, nämlich i n  e ine r  V ie lzah l  
s o z i a l e r  Beziehungen und Tät igke i ten ,  i n  denen jewei 1 s Sinn gefunden werden 
kann, i n  denen d i e  Welt verändert  w i r d  sowie revo lu t i onä re  Selbstveränderung 
zug le ich  geschieht. 
I c h  habe nach der Erarbe i tung d ieser  phi losophischen Grundbestimmungen dann den 
gese l lschaf ts -  und ku l t u r t heo re t i schen  Ansatz von Antonio Gramsci vo rges te l l t .  
I c h  w i l l  d ies  n i c h t  i n  a l l e n  D e t a i l s  wiederholen. I c h  habe auf seinen erwei- 
t e r t e n  S taa tsbeg r i f f  verwiesen, m i t  dem e r  un te r  den Bedingungen des Faschismus 
i n  I t a l i e n  d i e  Frage der Machtübernahme im Staat zu analysieren versucht. 
Gramsci kommt zu der Uberlegung, daß es neben dem Staat im engeren Sinne a l s  
Repressionsapparat einen Staat im weiteren Sinne g ib t ,  den e r  i n  der z i v i l e n  
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Gesel lschaft  ausmacht, a lso  i n  jenem Bereich, der üb l icherweise p r i v a t  genannt 
wird.  Dies i s t  der O r t ,  wo Menschen d i e  soz ia len Funktionen von I n t e l l e k t u e l l e n  
wahrnehmen, a lso  insbesondere i n  der soz ia len I n f r a s t r u k t u r ,  i n  der Reproduk- 
t i o n  im Gesundheitswesen und im Bildungswesen, aber auch i n  der Wissenschaft, 
i n  der Theologie, im P o l i z e i -  und M i l i t ä rappa ra t  usw. us f .  
Diese I n t e l l e k t u e l l e n  z e r f a l l e n  i n  zwei Kategorien, nämlich die,  d i e  auf Grund 
i h r e r  T ä t i g k e i t  s i ch  nur über diese T ä t i g k e i t  bestimmen, und s i ch  damit a l s  
außerhal b der Klassen de f i n i e ren  und damit f a k t i s c h  zu Hand1 angern, "Commis der 
herrschenden Klasse" werden (so Gramsci 1. Hieraus en ts teh t  d i e  Notwendigkeit 
f ü r  d i e  andere Form der I n t e l l e k t u e l l e n ,  d i e  Gramsci unterscheidet,  f ü r  d i e  
organischen I n t e l l e k t u e l l e n  des Kap i t a l s  wie der Arbei terk lasse, diese t r a d i -  
t i o n e l l e  I n t e l l i g e n z  auf i h r e  Se i t e  zu ziehen. Das Kap i t a l  t u t  das üb l icherwei -  
se m i t  e i ne r  Reihe von Klassenkompromissen und s i c h e r t  damit über d i e  Herr-  
schaft  hinaus seine ge is t ig -mora l ische Führung, d. h. seine Hegemonie. 
Für d i e  beherrschte Klasse, d i e  i h r e  organischen I n t e l l e k t u e l l e n  gegen d i e  
herrschende Klasse ausgebi ldet ,  i s t  es notwendig, den Prozeß d ieser  Ausbildung 
der I n t e l l e k t u e l l e n  genauer zu erfassen. Gramsci a n a l y s i e r t  i h n  umfassend a l s  
soz ia l i s t i schen  und demokratischen Ku1 t u r b i  ldungsprozeß i n  seinen Mögl ichkei ten 
allgemein, aber auch i n  se iner  Konkrethei t  f ü r  jede e inze lne Person. H ie r  i s t  
der logische O r t ,  an dem e r  den B e g r i f f  der Kathars is  e i n f ü h r t .  Kathars is  be- 
deutet  n i c h t  bloßes Erleben der  Leidenschaften, sondern das Aufheben, das An- 
eignen der Leidenschaften auf höherem Niveau. Dies f ü h r t  zu dem i n  der d r i t t e n  
Feuerbachthese angesprochenen notwendigen Prozeß der Selbstveränderung a l s  im- 
mer wieder aufgegebene s innha f te  Durchdringung der Welt zurück. 
Im M i t t e l punk t  des Kul turprozesses s teh t  damit f ü r  Gramsci e i n  äs thet ischer  
Prozeß, der aber n i c h t  von der Form her d e f i n i e r t  i s t ,  sondern der vom I n h a l t ,  
d. h. von der Schönheit humanen Handelns ausgehend, d e f i n i e r t  i s t .  Es i s t  i n -  
teressant, daß w i r  i n  der sowjet ischen Pädagogik be i  Sucholminski i n  verg le ich-  
barer Weise Uberlegungen dahingehend f inden, daß der höchste äs thet ische Wert 
d i e  moralische Schönheit des Menschen i s t ,  wie d ies  U. a. i n  Gramscis Rezension 
zur Aufführung von "Nora" i n  Mai land aufscheint .  W i r  können fes tha l ten ,  daß i n  
dem Gramscischen Ka tha rs i sbeg r i f f  s i ch  damit das Problem der "umfassenden Be- 
wegung des Werdens" (Marx) unter  entfremdeten Bedingungen ana l ys ie r t  wird, i n  
denen b e r e i t s  menschliches Denken und Handeln entstehen kann und muß, das über 
d i e  Bedingungen der Entfremdung hinausweist. Das i s t  das Kernthema f ü r  Gramsci, 
der damit auf der ku l t u r t heo re t i schen  und soz ia lw issenschaf t l i chen Ebene das 
g le iche Problem behandelt, das Leontjew persönl ichkeitspsychologisch unter -  
sucht. Und es kommt noch etwas Interessantes hinzu: 
Indem Gramsci i n  diesem Prozeß besonders d i e  Funkt ion der Pa r te i  hervorhebt a l s  
"modernen Fürst" ,  der genau diese E i n h e i t  der i n t e l l e k t u e l l e n  und.,moralischen 
Durchdringung der Gese l lschaf t  zu organ is ie ren habe, w i r d  f ü r  d i e  Ubergangsge- 
sel  l s c h a f t  n a t ü r l i c h  auch deut l i ch ,  welche zen t ra le  Ro l l e  der Pa r te i  f ü r  d i e  
k u l t u r e l l e  Durchdringung des gese l l scha f t l i chen  Ganzen zukommt. S ie  w i r d  nach 
Gramsci i h r e r  Mögl ichke i t  nach a l l e i n i g e r  moral ischer und ( i n  l a i z i e r t e r  Form) 
r e l i g i ö s e r  Bezugspunkt im Ku1 t u r b i  ldungsprozeß, aber nur insowei t  und insofern ,  
a l s  s i e  dem kategorischen Imperat iv  entspr ich t ,  i nso fe rn  s i e  a lso  i h r e  mora l i -  
sche Avantgardefunktion (Gorbatschow) auch i n  konkreten Taten r e a l i s i e r t .  
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Kap i t e l  7 

D ie  Ontogenese des Sinns 

Kap i te l  7 

1. Das allgemeine Gesetz des Zusammenhangs von Abbi ld-  und Tät igke i tsn iveau und -- 
seine Bedeutung f ü r  d i e  Entwicklungspsychologie 

Nach den Überlegungen zu Pe rsön l i chke i t  und Ku1 t u r ,  d i e  i c h  i n  a l l  gemeiner Form 

v o r g e s t e l l t  ha t te ,  nun zunächst wieder zurück zur psychologischen Ebene, da w i r  

f ü r  d i e  Vermi t t lung von Pe rsön l i chke i t  und K u l t u r  noch verschiedene persönl ich- 

kei tspsychologische Probleme zu lösen haben. 

Wir werden uns heute m i t  der Ontogenese der s innhaf ten St ruk turen und daher m i t  

der Ontogenese genere l l  beschäft igen. Denn h i n t e r  den sinnhaften Strukturen, 

d i e  s i ch  j ewe i l s  i n  den Motiven äußern und durch d i e  Äußerung im Mot iv  auf hö- 

herem Niveau aneigenbar werden, stehen immer d i e  Abbi ld funkt ionen a lso  d i e  A r t  

und Weise, i n  der Bedeutungen aus dem gese l l scha f t l i chen  Prozeß b e r e i t s  heraus- 

geho l t  werden konnten und angeeignet wurden. Diesen Aspekt habe i c h  methodolo- 

g isch b e r e i t s  and i sku t i e r t ,  bezogen auf d i e  Anwendung des Marxschen Arbeitsbe- 

g r i f f s  i n  der Analyse von Phylogenese und Ontogenese. I n  diesem Sinne geht es 

a lso  um das Herausarbeiten von Invarianzklassen, d i e  beim Marxschen Arbei ter ,  

der das Produkt vorweg im  Kopf baut, vorausgesetzt sind, damit e r  bauen kann. 

Dies s i nd  Invar ianzen der Gegenstände, a lso  Bedeutungen, d i e  h i n t e r  der bloßen 

S i n n l i c h k e i t  der Gegenstände l iegen,  Invar ianzen der Werkzeuge, Invarianzen der 

eigenen Tät igkei tsformen a l s  einzusetzende Fäh igke i ten  und Invar ianzen des e i -  

genen Ichs.  Diese Invar ianzen entstehen n i c h t  nur auf dem Niveau der ersten, 

i n d i v i d u e l l e n  Geburt der Persön l ichke i t ,  i n  der das eigene I c h  i n d i v i d u e l l  ver- 

a l lgemeiner t  w i rd  und j e  bedeutsame Andere vera l lgemeiner t  werden. Dieser Pro- 

zeß wiederho l t  s i ch  auf höherem Niveau, indem nun das Abbildbewußtsein se lbs t  

zum Tät igkei tsbewußtsein w i r d  (Leontjew 1979, S. 1291, indem i n  der inneren 

Pos i t i on  und über d i e  Sprache v e r m i t t e l t  im  Prozeß des Übergangs i n  Pubertät 

und Adoleszens das r e f l e x i v e  I c h  en ts teh t  ( vg l  . Abb. 5 ) .  Das heißt ,  es e r f o l g t  

dann e ine zweite und soz ia le  Geburt der Persön l ichke i t  i n  der Pubertät. M i t  

diesem Prozeß haben w i r  uns nun unter  dem Aspekt der Sinnbi ldung erneut zu be- 

schäft igen. 
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Zurück zum allgemeinen Gesetz, das diesen Zusammenhängen zugrundel iegt .  Dieses 

allgemeine Gesetz habe i c h  i n  se iner  f rüheren Fassung b e r e i t s  aus den nachge- 

lassenen Leontjew-Manuskripten aus der Charkower Z e i t  dargelegt.  So he iß t  es i n  

dem Manuskript "Mater ia l ien  über das Bewußtsein" von 1936, daß der e i g e n t l i c h e  

Gegensatz n i c h t  zwischen innen und außen l i e g t ,  sondern zwischen Abb i ld  und 

Prozeß l i e g t ,  und der Prozeß immer r e i c h h a l t i g e r  i s t  a l s  das Abb i ld  (Leontjew 

1989, 1990). I n  "Probleme der Entwicklung des Psychischen" (Leontjew 1973, S. 

190/191) f o r m u l i e r t  Leontjew folgendes a l  1 gemeine Gesetz: 

"Die Formen der psychischen Widerspiegelung l i e g e n  demnach i n  i h r e r  Entwicklung 

gleichsam jewei ls  eine Stu fe  t i e f e r  a l s  d i e  Tä t i gke i t ss t ruk tu r ,  und zwischen 

beiden g i b t  es keine v ö l l i g e  Übereinstimmung; genauer gesagt: Eine Übereinstim- 

mung g i b t  es nur im Moment des Übergangs von e ine r  Entwicklungsstufe zur ande- 

ren. I n  diesem Augenblick, i n  dem e ine neue Form der Widerspiegelung ents teht ,  

e rö f fnen s i ch  der T ä t i g k e i t  neue Mögl ichkei ten und verhe l fen  i h r  zu e i n e r  höhe- 

ren St ruk tur .  Damit e r g i b t  s i ch  zwischen T ä t i g k e i t  und Widerspiegelung e i n  

neuer Widerspruch, diesmal jedoch auf einem höheren Niveau." 

Merkwürdigerweise, so muß man j e t z t  hinzufügen, hat  Leontjew dieses Pr inz ip ,  

das e r  b e r e i t s  sehr f r ü h  entdeckt hat, n i c h t  zur Per iod is ie rung der Ontogenese 

selber genutzt, sondern e i n  anderes P r i nz ip .  

Dieses P r i nz ip  i s t  bekannt a l s  das Konzept der dominierenden Tä t i gke i t .  Leont- 

jew hat i n  d ieser  Konzeption d i e  Tä t i gke i t en  nach i h r e r  äußeren, soz ia l  vermi t -  

t e l t e n  Form bet rachte t  und gef ragt ,  welche äußere, soz ia l  v e r m i t t e l t e  Form der 

Tä t i gke i t  i n  e ine r  bestimmten A l t e r s s t u f e  den Hauptef fekt  f ü r  d i e  Entwicklung 

der Persön l ichke i t  ausübt. Für das Vorschu la l te r  a r b e i t e t  e r  das Sp ie l  a l s  do- 

minierende T ä t i g k e i t  d ieser  A l t e r s s t u f e  heraus. Dies bedeutet n i ch t ,  daß das 

Spiel  am häuf igsten au f t re ten  muß, sondern vielmehr d i e  höchste Bedeutung f ü r  

d i e  Persön l ichke i tsentw ick lung i n  d ieser  Epoche hat.  

Wir stoßen h i e r  auf einen in teressanten Aspekt be i  Leontjew, der i n  der m i r  

j e t z t  zugänglichen A rbe i t  von Busse und Lampe (1987, S. 54) so herausgearbei tet  

wurde, daß Leontjew eher von außen, von der Gegenständl ichkei t  her das Konzept 

der T ä t i g k e i t  untersucht habe, dagegen Rubinstein es eher von innen, sub jek t i v  

(von ihrem "psychologischen Bestand" her )  ana l ys ie r t  habe. Ja und nein, würde 

i c h  sagen. 

Leontjew stand i n  dem großen K o n f l i k t ,  das Problem der T ä t i g k e i t  genau e rk lä ren  

zu müssen, anderersei ts n i c h t  d i e  Gelegenheit zu haben, das zu durchdringen, 

was Wygotski b e r e i t s  i n  wesentl ichen Aspekten a l s  Kernfrage e ine r  Lösung be- 
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stimmt ha t te :  Die notwendige Erfassung der monist ischen E inhe i t  und Wider- 

sp rüch l i chke i t  von A f f e k t  und I n t e l l e k t  im Sinne der Phi losophie Spinozas. Aber 

Leontjew se lbs t  war schon v i e l  zu we i t  vorgedrungen, a l s  daß e r  diese Frage 

h ä t t e  außer acht lassen können. I n  seinem Manuskript "Mater ia l ien  über das Be- 

wußtsein" i s t  s i e  j a  b e r e i t s  n o t i e r t  m i t  dem Verhä l t n i s  von Sinn und Bedeutung. 

Dieses Verhä l tn is  w i rd  auf der Handlungsebene ( d i e  T ä t i g k e i t  kann nur i n  Form 

von Handlungen ex i s t i e ren !  ) a l s  widersprüchl iche E inhe i t  wirksam (Leontjew hat-  

t e  n o t i e r t  "Produkt ionsverhäl tn isse' ' ;  vg l  . Abb. 8, S. 91 ) .  

So hat  Leontjew dieses Problem immer gedacht und behandelt. Er hat aber g le i ch -  

z e i t i g ,  we i l  e r  meinte, bestimmte Fehler vermeiden zu müssen, d i e  da r i n  l iegen 

könnten, vorschnel l  zur Frage der Emotionen überzugehen, auf dem Primat der 

äußeren T ä t i g k e i t  i n s i s t i e r t .  Er i s t  jedoch immer wieder, sozusagen kre is förmig  

zu diesem Thema der Emotionen zurückgekommen und hat versucht, d i e  Vermit t lung 

zwischen A f f e k t  und I n t e l l e k t  auf neue Weise zu lösen. 

Wenn man seine Werke insgesamt ansieht,  so i s t  das s i c h e r l i c h  e i n  scheinbar 

wenig en tw icke l t e r  Aspekt. Er w i r d  zwar versch iedent l i ch  m i t  e inzelnen Annota- 

t i onen  festgehal ten, jedoch nur i n  e in igen wenigen Sch r i f t en  genauer ausgear- 

b e i t e t .  Selbst  i n  "Tät igkei t -Bewußtsein-Persönl ichkei t"  s i nd  d i e  entsprechenden 

Passagen vergleichsweise kurz  ausgefal len.  I c h  denke, d ies  ha t te  auch etwas 

damit zu tun, daß f ü r  Leontjew e i n  f ü r  i h n  zent ra les  Problem, das Widerspiege- 

lungs- bzw. Abbildproblem, noch n i c h t  endgü l t ig  ge lös t  war. An einem entspre- 

chenden Buch "Das Abb i ld  der Welt" ha t  e r  b i s  kurz  vor seinem Tod gearbei tet .  

I c h  habe T e i l e  dieses Lösungsversuchs b e r e i t s  v o r g e s t e l l t .  So i s t  be i  Leontjew 

e ine gewisse Kreisbewegung im  Forschungsprozeß, bezogen auf d i e  Vermit t lung von 

A f f e k t  und I n t e l l e k t ,  f es t zus te l l en .  Dies bemerken w i r  auch i n  seinen theo re t i -  

schen Auffassungen zur Ontogenese. 

W i r  gehen j e t z t  aber noch einmal zurück, ver lassen Leontjew zunächst und f r a -  

gen: Wo können w i r  denn Lösungen f ü r  das Problem der Entwicklung von Sinn und 

Bedeutungen f inden, d i e  uns e ine monist ische ontogenetische Betrachtungsweise 

e r  1 auben? 

Eine allgemeine Lösung f ü r  die Entwicklungspsychologie haben w i r  n a t ü r l i c h  

schon m i t  dem Marxschen A r b e i t s b e g r i f f  gefunden, der es j a  nahelegt, daß diese 

Klassen von Bedeutungen, d i e  der A rbe i t e r  f ü r  d i e  Produkt ion im Kopf haben muß, 

um das Produkt zu bauen, i n  den Aneignungsprozessen der Ontogenese entstanden 

sind. Und d i e  Durchsicht  der b isher igen Entwicklungstheor ien ze ig t  sehr genau, 

daß s i e  durchgängig, was den Bedeutungsaspekt b e t r i f f t ,  auf d iese Klassen der 
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Bedeutungen i m  Marxschen A r b e i t s b e g r i f f  zurückkommen ( vg l  . Abb. 13). 

Abbildunp 13: Abbildniveaus i n  der Ontogenese und tä t igke i tsbezogene 

Entwicklungstheor ien 

Dominierende Tätigkeit Abbildniveau Niveau nach Piaget Niveau nach Spitz 

Bis ca. 4 Monate: Erbkwrdinationen, mo- Reflexe; primäre Zirku- Proto-Organisator: 
Wahmehmungstätigkeit dale und intermodale Ab- Iärreaktionen Bedingter Reflex; 

bilder 1. Organisator: Lächeln 
(3. Monat) 

Bis ca. 1 Jahr: Individuelle Gegenstands- Sekundäre Zirkuläneak- 2. Organisator: 
manipulierende Tätigkeit bedeutungen tionen und ihre Kwrdi- Acht-Monats-Angst 

nation 

Bis ca. 3 Jahre: Individuelle Werkzeugbe- Tertiäre Zirkulärreaktio- 3. Organisator: Semanti- 
gegenständliche Tätigkeit deutungen nen; Lernen durch Ein- sche „Nein"-Geste (15. 

sicht Monat) 

Individuelle Tätigkeitsbe- Egozentrisch-präoperatio- 4. Organisator: Verbaler 
deutungen nales Denken; Bericht von Träumen (24. 

2-4 Jahre: vorbegrifnich, Monat) 

Spiel Individuelle Ich-Bedeu- 4 4 7  Jahre: anschaulich 
(erste Geburt der Penön- tunglsoziale Gegenstands 
lichkeit) (ca. M Jahre) bedeutungen 

(schulisches) Soziale Werkzeugbedeu- Konkret-operatives Den- 
Lernen tungen ken (funkionell) (ca. 7-10 
(ca. 7-13\14 J.) Jahre) 

Soziale Tätigkeitsbedeu- Formal-logisches Denken 
tungen (kategorial) (ab ca. 11 

Jahre) 

Arbeit Soziale Ich-Bedeutung Piager gibt kein weiteres 
(zweite Geburt der Per- Niveau an. K. Riegel er- 
shlichkeit) gänzt Piaget um das Nive- 
(ca. 14/15 Jahre) au: Dialektisches Denken 

Aus der Bearbeitung der verschiedenen entwicklungspsychologischen Theorien 

kommt man zu dem im  folgenden da rges te l l t en  Ergebnis. Es w i r d  besonders deut- 

l i c h ,  wenn man d i e  Theor ie von Piaget nachmodel l ier t ,  da diese s i ch  ausdrück- 

l i c h  nur auf den Bedeutungsaspekt bezieht.  Dies Ergebnis b e s t ä t i g t  s i ch  jedoch 
be i  der Analyse wei te rer  Entwicklungstheor ien,  d i e  zum T e i l  g l e i c h a r t i g e  Über- 

gänge fes tha l ten .  Die vor l iegenden Theorien i n te ress ie ren  s i c h  zum T e i l  nur f ü r  

d i e  T ä t i g k e i t  vor und nach einem Übergang, so Piaget (1949, 1975 a), oder nur 
fü r  den Übergang se lbs t ,  so Sp i t z  (1972). Andere, so z. B. Boshowitsch 

(1979/80) oder E1 konin (19721, untersuchen den k r i  senhaften Mechanismus im  



Se i te  176 Kap i te l  7 

Übergang und s t e l l e n  j ewe i l s  e ine  Dominanz der a f f e k t i v e n  Se i t e  nach dem Über- 

gang f e s t .  Oder aber s i e  i n te ress ie ren  s i ch  f ü r  d i e  Phasen, d i e  zwischen den 

Übergängen 1 iegen, so Leont jew m i t  dem Konzept der dominierenden Tät igke i ten .  

Diese verschiedenen Theorien lassen s i ch  a lso  auf das Schema i n  Abbildung 13 

zurückbeziehen ( v g l  . auch Abb. 5).  

- Es kann davon ausgegangen werden, daß d i e  e r s t e  Neuschöpfung von Bedeutungen, 

d i e  e r s t e  Stu fe  der Anei gnung gesel 1 s c h a f t l  i c h e r  Bedeutungen - das s ind j e t z t  

du rchschn i t t l i che  Angaben - im  A l t e r  von acht Monaten e r r e i c h t  wird.  Piaget 

macht das deu t l i ch ,  indem, l osge lös t  von der S inn l i chke i t ,  nun e ine Invar ianz  

des Objek tbegr i f fes  besteht und das Kind nun se lber  nach versteckten Objekten 

sucht ( i n d i v i d u e l l e  Geenstandsbedeutungen) . S p i t z  s p r i c h t  an d ieser  S t e l l e  vom 

zweiten psychischen Organisator, der durch Veränderungsangst ausgedrückt werde, 

was j a  voraussetzt, daß Objekte i n d i v i d u a l i s i e r t  s ind  und j e t z t  i n  i h r e r  I n d i -  

v i dua l i s i e rung  nach neu und v e r t r a u t  k l a s s i f i z i e r t  werden können (zu Detai 1s 

vg l .  j ewe i l s  h i e r  wie im  folgenden Jantzen 1986, 1987, Kap. 5 und 6).  

- Der nächste Übergang, der s i ch  i n  der Ontogenese auf f inden läßt,  z e i g t  s i ch  

im Au f t re ten  i n d i v i d u e l l e r  Werkzeugbedeutungen. Die i n d i v i d u e l l e n  Werkzeugbe- 

deutungen werden durch Werkzeuggebrauch erworben. So verweist  L i  ss i  na (1  978) 

darauf,  daß etwa m i t  einem Jahr d i e  Mutter a l s  veral lgemeinertes Werkzeug be- 

n u t z t  wird.  Auf der Basis des Werkzeuggebrauchs w i r d  d i e  Werkzeugbedeutung i n  

i h r e n  Invar ianzen vera l lgemeiner t .  Das geschieht etwa im  A l t e r  von 15 b i s  17 

Monaten, nach Piaget im  Übergang zum sechsten sensomotorischen Stadium, wo Kin- 

der nun s o f o r t  Aufgaben r i c h t i g  lösen, ohne vorher nach Versuch und I r r t u m  noch 

e ine  Lösung ausprobieren zu müssen. S ie  nehmen durch e ine g e i s t i g e  Analyse, d i e  

noch von motorischen Restmomenten des Suchens b e g l e i t e t  i s t ,  d i e  Aufgabe vor- 

weg, aber zunächst nur i n  der gegebenen S i t u a t i o n  selbst ,  und lösen s i e  

g e i s t i g ,  bevor s i e  s i e  p rak t i sch  lösen. Sp i t z  s p r i c h t  an d ieser  S t e l l e  von der 

semantischen Nein-Geste, dem ers ten u n i v e r s e l l  verwendeten Werkzeug, a l s  I n d i -  

k a t o r  f ü r  den d r i t t e n  psychischen Organisator. 

- Etwas später,  be i  Piaget m a n i f e s t i e r t  durch den Übergang zum präoperat ionalen 

Denken, tritt dann d i e  Loslösung d ieser  ge i s t i gen  Lösung von der Unmit te lbar-  

k e i  t der S i t u a t i o n  auf.  S ie  kann vera l lgemeiner t  verwendet werden, indem d i e  

eigenen Tät igkei tsformen von den konkreten Werkzeugen und Gegenständen getrennt 

werden und durch d i e  Mögl ichke i t  der eigenen Tä t i gke i t ,  etwa im k ind l i chen  Rol- 

l ensp ie l ,  d i e  wesent l ichen Momente e ine r  S i t u a t i o n  rep roduz ie r t  werden können. 

Das Kind kann a l so  j e t z t  S i tua t ionen v e r m i t t e l t  im  Rol lensp ie l  gestal ten,  auf 

d i e  es vorher nur unmi t te lbar  E i n f l u ß  nehmen bzw. reag ieren konnte. 

- Es g i b t  nun aber v i e l e  konkre te  E inze l  s i tua t ionen,  d i e  untersch ied l ichen be- 
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deutsamen Varianten des soz ia len Verkehrs entnommen sind, m i t  den E l te rn ,  Ge- 

schwistern usw., und a l lmäh l i ch  b i l d e t  s ich,  indem j e t z t  d i e  einzelnen Tät ig -  

ke i t en  der anderen Stück f ü r  Stück zu größeren ganzhe i t l i chen Rol len  syn the t i -  

s i e r t  werden (z.  B. Was macht d i e  Mutter über den gesamten Tagesablauf?) e i n  

zunehmend v e r e i n h e i t l i c h t e s  B i l d  der bedeutsamen Anderen. G l e i c h z e i t i g  en ts teh t  

e i n  zunehmend v e r e i n h e i t l i c h t e s  B i l d  des eigenen Ichs, das j e t z t  aus der Syn- 

these der verschiedenen Tät igke i ten ,  d i e  das Kind über den Tag hinweg und über 

d i e  Woche hinweg v o l l z i e h t ,  d i e  es schon einmal getan hat, a l lmäh l i ch  ents teht .  

Diese Tät igke i ten  werden j e t z t  symbolisch präsent und fügen s i ch  dadurch zu 

einem neuen Knoten i n  der H ierarch ie  der psychischen Prozesse zusammen, nämlich 

zu dem Knoten des k ind l i chen  veral lgemeinerten Ichs. 

- Auf Grund dieses veral lgemeinerten Ichs  s teh t  das Kind j e t z t  vor der S i tua-  

t i on ,  j e  bedeutsame Andere unterscheiden zu können, aber h i n t e r  den j e  bedeut- 

samen Anderen zu entdecken, daß s i e  durch den Prozeß der gese l l scha f t l i chen  

A rbe i t s te i l ung  s p e z i f i z i e r t  sind, d. h. es muß s i c h  j e t z t  e ine  Reihe von D i f f e -  

renzierungen des gese l l scha f t l i chen  Gesamtarbeiters e r s t  "semantisch" im  Sp ie l  

aneignen (so Rubinstein),  bevor es s i e  später "opera t iv "  aneignen kann. Das 

heißt :  Die T ä t i g k e i t  e ines Eisenbahners, der einen bestimmten Tei 1  des gesel l- 

schaf t l i chen Gesamtarbeiters r e a l i s i e r t ,  kann s i ch  e i n  Kind i n  diesem A l t e r  

noch n i c h t  ope ra t i v  aneignen, aber sehr wohl semantisch, indem e ine Reihe Stüh- 

l e  h i n g e s t e l l t  wird,  indem e ine  K l i nge l ,  e i ne  T rö te  o. ä. geho l t  w i r d  und indem 

das Thema Eisenbahn i n  verschiedenen Var ianten durchgesp ie l t  wird.  Das Kind 

se tz t  nun selber Zeichen - prak t ische wie d i e  Stühle, sprach l iche wie d i e  Wör- 

t e r  -, d i e  es verwendet. Damit ve r füg t  es zunehmend über einen i m e r  größeren 

gese l l scha f t l i chen  Zeichenvorrat, der konven t i ona l i s i e r t e  Bedeutungen i n  s i c h  

t r ä g t .  Dadurch w i rd  der Raum, den das Kind überschaut, immer mehr von der un- 

mi t te lbaren S i t ua t i on  abgelöst  und im  soz ia len Verkehr e rwe i te r t .  

- Dies f ü h r t  dazu, daß es h i n t e r  den gese l l scha f t l i chen  Bedeutungen, d i e  es 

überschaut, im späten Vorschu la l te r  anfangen kann, m i t  soz ia len Regeln und 

Oberbegr i f fen umzugehen. Es b i l d e t  s i c h  d i e  innere  Pos i t i on  heraus, d i e  i n  der 

M i t t e  des Vorschu la l te rs  m i t  dem Übergang vom Rol lensp ie l  zum Regel s p i e l  be- 

g innt .  Der Übergang i n  diese innere  Pos i t i on  bedeutet - nehmen w i r  e ine  h i e r  i n  

der DDR bekannte Terminologie - den Übergang von der zwi schenbegr i f f  1  ichen Re- 

l a t i onsb i l dung  zur i n n e r b e g r i f f l i c h e n  Rela t ionsb i ldung (nach K l i x  bzw. Hof f -  

mann). I n  diesen Prozessen werden a l lmäh l i ch  d i e  B e g r i f f e  j u s t i e r t  und h i e r a r -  

c h i s i e r t ,  und auf der Basis d ieser  h i e r a r c h i s i e r t e n  B e g r i f f e  geschieht dann der 

Übergang i n  eine neue Klasse von Invarianzen. Gesel l  s c h a f t l i c h  üb1 i che  Tä t i g -  
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ke i ten ,  d i e  n i c h t  mehr auf e ine s i n n l i c h e  Ebene zurückführbar sind, können i n  

ge i s t i gen  Prozessen angewendet werden. Dies s i nd  nach P i  aget ( 1949) Operationen 

zwei ter  Ordnung. Wenn i c h  z. B. e ine  numerische Gleichung 1 + 1 = 2 überführe 

i n  a + a = b, durch d i e  be l i eb ige  Zahlen ausgedrückt werden, so i s t  d ies  genau 

d ieser  Übergang i n  Operationen zwei ter  Ordnung, d i e  e r s t  un i  versel  1 mögl i c h  

sind, wenn d i e  B e g r i f f e  umfassend i n  der Innenwelt j u s t i e r t  wurden (so nach 

K l i x  und Hoffmann). G l e i c h z e i t i g  w i r d  es damit möglich, Mot ive der T ä t i g k e i t  i n  

der Innenwelt von den i n  i h r  auf  d i e  Außenwelt bezogenen a n t i z i p i e r t e n  Handlun- 

gen zu trennen. 
- Die Entdeckung der Innenwelt i n  der Pubertät  beginnt, und damit der Übergang 

i n  d i e  zweite und soz ia le  Geburt der Persön l ichke i t ,  an deren Ende d i e  Schaf- 

fung eines r e f l e x i v e n  I c h  s teht .  I n  i h r  trennen s i ch  " I ch  a l s  Du" und das 

" Ich",  das das " I ch  a l s  Du" wahrnimmt und kommentiert. Dieses " Ich"  i s t  der 

vera l lgemeiner te  Mensch oder der veral lgemeinerte Angehörige des eigenen So- 

ziums, a lso  n i c h t  mehr der nur einzelne bedeutsame Andere, sondern derjenige, 

der auf Grund der b isher igen soz ia len Erfahrungen im prakt ischen wie über d i e  

Sprache v e r m i t t e l t e n  soz ia len Verkehr a l s  i d e e l l e r  a l lgemeiner Mensch entstan- 

den i s t .  

So können w i r  uns diesen Aufbau Stu fe  f ü r  S tu fe  vo rs te l l en .  Wir haben damit d i e  

S i t u a t i o n  vor l iegen, daß nach der zweiten Geburt der Persön l ichke i t  der Mensch 

s i ch  i n  dem a r b e i t s t e i l i g e n  Prozeß der Gesel lschaft ,  i n  den Verkehrsverhäl tn is-  

Sen innerha lb  des gese l l scha f t l i chen  Gesamtarbeiters vom Standpunkt dieses Ge- 

samtarbei ters her denken kann. G l e i c h z e i t i g  he iß t  dies, j e t z t  umfassend zu Pro- 

zessen der Selbstbestimmung und der Lebensplanung U. ä. i n  der Lage zu sein, 

d i e  j a ,  wie bekannt, e r s t  i n  der späten Pubertät  im Übergang i n  d i e  Adoleszenz 

a l s  r e a l i s t i s c h e  Z e i t -  und Berufsperspekt iven auf t re ten.  

Soweit d i e  ana ly t ische Rekonstrukt ion dessen, was an indukt ivem Mater ia l  i n  den 

verschiedenen Entwicklungstheor ien s teck t .  Es f i n d e t  a lso  auf jedem Niveau eine 

gänz l i che  Umorganisation des Abbildes s t a t t ,  d i e  j ewe i l s  den Gesetzmäßigkeiten 

en tsp r i ch t ,  d i e  Leontjew kennzeichnet: M i t  der Herausbildung des jewei 1 igen 

Abbildniveaus e i l t  d i e  T ä t i g k e i t  wieder voraus. Es mag e i n  Be isp ie l  genügen, um 

d ies  d e u t l i c h  zu machen. Nehmen w i r  den Aufbau des veral lgemeinerten Ichs und 

der bedeutsamen Anderen zu Beginn des Vorschu la l te rs .  M i t  dem Konzept der be- 

deutsamen Anderen besteht das Bedürfnis,  so zu se in  wie der j e  einzelne bedeut- 

same Andere. Dies r e a l i s i e r t  s i ch  i n  konkreten Bedürfnissen, den einzelnen be- 
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deutsamen Anderen i n  se iner  T ä t i g k e i t  im  Prozeß der gesel 1 s c h a f t l  ichen Arbe i ts -  

t e i l u n g  im Sp ie l  ges ta l ten  zu können. Dies Bedürfnis tritt auf, we i l  e i ne  pos i -  

t i v e  Beziehung zu diesem bedeutsamen Anderen besteht,  und daraus das Bedür fn is  

s i ch  entwicke l t ,  e i n e r s e i t s  se lbs t  so zu se in  wie diese Anderen, bzw. anderer- 

s e i t s  (z. B. i n  der Übernahme von Verpf l ichtungen i n  der k i nd l i chen  "A rbe i t " )  

s i ch  so zu entwickeln, daß d i e  Anerkennung durch d i e  j ewe i l i gen  bedeutsamen 

Anderen e r f o l g t .  Damit f i n d e t  e ine gänz l ich  neue Ausr ichtung der T ä t i g k e i t  

s t a t t ,  d i e  Motive e i l e n  voraus, aber d i e  Fäh igke i ten  s ind  längst  n i c h t  nachge- 

wachsen, das zeigen d i e  Entwicklungsprobleme und kr isenhaf ten Erscheinungen im  

Übergang vom Kle ink inda l  t e r  zum Vorschulal t e r .  

Wenn w i r  nun den B e g r i f f  des "psychischen Organisators" von Sp i t z  f ü r  d iese 

Umformierung verwenden - i c h  denke, daß w i r  das dürfen, da Sp i t z  f r a g t ,  wie e i n  

j e  neues qua1 i t a t i  ves Niveau, a lso  e ine j e  neue Formierung des a f f ek t i v - kogn i  - 
t i v e n  psychischen Feldes geschieht - wenn w i r  i n  diesem Sinn den B e g r i f f  des 

psychischen Organisators verwenden, dann können w i r  sehen, daß d e r a r t i g e  Über- 

gänge sowohl i n  k o g n i t i v e r  wie a f f e k t i v e r  H ins i ch t  e ine r  D i a l e k t i k  von innen 

und außen unter l iegen.  Der j e w e i l i g e  psychische Orgnisationsprozeß a l s  na tu rh i -  

s tor ische Mögl ichkei t ,  d i e  zur W i r k l i c h k e i t  wird, i s t  immer von den j e  zugäng- 

l i chen  äußeren Organisatoren i n  der Außenwelt abhängig, von der Gegenständlich- 

k e i t  der äußeren Welt, den anderen Menschen, des eigenen Körpers ( vg l .  im  e in -  

zelnen Abb. 5 ) .  

Miß l i ng t  e ine de ra r t i ge  Vermi t t lung i n  der f rühesten Kindhei t ,  dann f i nden  w i r  

schwere pathopsychologisch beschreibbare Syndrome wie Autoaggression, Autismus, 

Hospital ismus, i n  denen dann d i e  Gegenständl ichkei t  der äußeren Welt und ande- 

r e r  a l s  Bedeutungen i n  soz ia l  unüb l icher  Weise i n  den s innhaf ten und systemhaf- 

t en  Aufbau des Psychischen übergehen. So kann der eigene Körper der Hauptgegen- 

standsbereich werden, auf den e i n  Kind s i ch  durch Autoaggressionen i n  Se1 bs t -  

bindung bezieht,  um s i ch  zu s t a b i l i s i e r e n .  Damit gerä t  es n a t ü r l i c h  i n  den t i e -  

f en  Widerspruch, daß es seinen Tät igkei tsformen, d i e  von i h r e n  b io log ischen 

Bedeutungen her auf einen umfassenden soz ia len Verkehr z ie len ,  einen i n d i v i -  

duel len Sinn unter legen muß, der diesen Verkehr nur auf es se lber  bezieht.  Und 

es gerä t  i n  den Widerspruch, den b io log ischen Sinn, den seine Tä t i gke i t en  ha- 

ben, d i e  Bindungsaspekte i n  den Erbkoordinationen, n i c h t  i n  den ihnen entspre- 

chenden Bedeutungen syn the t i s i e ren  zu können, nämlich i n  der Bedeutung eines 

angs t f re i  syn the t i s i e r t en  Menschen überhaupt bzw. eines ers ten i n d i v i d u a l i s i e r -  

ten  anderen Menschen, auf den diese Bindung übergehen kann. 
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H ier  z e i g t  s i ch  von Anfang an e ine  D ia lek t i k ,  au f  deren Hintergrund es deu t l i ch  

wird, warum es d i e  nichtentfremdeten Beziehungen sind, von denen ausgegangen 

werden muß, um d i e  Re i chha l t i gke i t  der persönl ichen Entwicklung zu begre i fen  

( vg l .  Leontjew 1979). Entfremdete bzw. nichtentfremdete Beziehungen müssen dann 

n a t ü r l i c h  i n  d i e  entsprechende pychologische Kategor ie übersetzt  werden. 

H i e r f ü r  habe i c h  d i e  Kategor ien " I s o l a t i o n "  und "Pa r t i z i pa t i on "  vorgeschlagen. 

Das he iß t ,  w i r  haben e ine  ständige D i a l e k t i k  von außen und innen, jede Neuorga- 

n i s a t i o n  eines psychischen Prozesses hängt von den rea len Bedingungen der Au- 

ßenwelt ab. Wenn z. B. d i e  Gegenstandsbedeutungen Ende des ers ten Lebensjahres 

entstanden sind, hängt es j e t z t  von der Zugängl ichkei t  soz ia le r  wie phys i ka l i -  

scher Gegenstände ab, i n  welchem Umfang und welche Werkzeugbedeutungen das Kind 

aufbauen wird.  Und abhängig von der A r t  der soz ia len Unterstützung im Sinne der 

Schaffung von S i che rhe i t  und Bindung und damit der Ermöglichung von Erkundung 

werden s i c h  d i e  Prozesse se iner  Sinnbi ldung entwickeln.  

Entsprechend können w i r  das Schema (Abb. 5 bzw. 13) durchgehen und f inden ver- 

g le ichbare  Zusammenhänge f ü r  a l l e  Niveaus. 

I n  diesem Prozeß r e a l i s i e r t  s i c h  der Hierarchis ierungsgrad der Persön l ichke i t ,  

der j e  nach Erfahrung der Gegenständl ichkei t  der Welt i n  untersch ied l ichen Be- 

re ichen sehr un te rsch ied l i ch  ausgeprägt se in  kann. Er kann i n  bestimmten Berei-  

chen sehr w e i t  e n t f a l t e t  sein, i n  anderen wenig. Nehmen wi r ,  bezogen auf d i e  

BRD, das Be i sp ie l  des Ingenieurs i n  einem High-tech Betr ieb,  der hochklassige 

Leistungen auf dem Gebiet der I n fo rma t i k  v o l l b r i n g t ,  d o r t  w i r k l i c h  d i a l e k t i s c h  

denkt, aber was das Sozium b e t r i f f t ,  was d i e  Abbildung der Gesel lschaft  be- 

trifft, s i ch  auf e ine r  bloß anschaulichen Ebene bef indet .  H ie r  schenkt e r  ge- 

se l l scha f t sana l y t i sch  der B i l dze i t ung  Glauben; bezogen auf d i e  von der B i l d z e i -  

tung sugger ie r te  W i r k l i c h k e i t  kann e r  z. B. n i c h t  mehr unterscheiden zwischen 

allgemeinen Problemen der S o z i a l p o l i t i k  und dem rea len E i n z e l f a l l ,  i n  dem Ar- 

b e i t s l o s e n h i l f e  zu Unrecht bezogen se in  mag. Er veral lgemeinert  dann diesen 

E i n z e l f a l l  und i s t  im  S t i l  der B i l dze i t ung  der Meinung, d i e  Bedingungen f ü r  d i e  

E r t e i l u n g  der A rbe i t s l osenh i l f e  müßten we i te r  ve rschä r f t  werden. 

Solche Prozesse unterschied1 i c h e r  H ierarch is ie rung f i nden  w i r  v i e l f ä l t i g .  Wir 

se lber  stoßen o f t  auf  s ie ,  denn es g i b t  immer wieder Bereiche, i n  denen w i r  

b loß anschaulich denken und uns e r s t  zum d ia lek t i schen  Denken, zum Begrei fen 

und Erkennen hocharbeiten müssen. Nehmen w i r  d i e  Probleme des Umweltschutzes, 

der Nutzung der Atomkraft, aber auch insbesondere Probleme i n  persönl ichen Be- 

ziehungen. 
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Soweit a lso  e in ige  Bemerkungen zum Hierarchis ierungsaspekt.  I n  diesem H ie ra r -  

chisierungsaspekt f i n d e t  j e t z t  aber e ine ständige Transformation des Tä t i g -  

kei tsniveaus s t a t t ,  m i t  jeder  Abb i ldkonf igura t ion  neuer A r t  e n t e i l t  d i e  Tät ig -  

k e i t ,  werden d i e  Motive q u a l i t a t i v  andere und muß n a t ü r l i c h  auch der Sinn qua- 

l i t a t i v  anders werden. Das i s t  das Problem, vor dem w i r  j e t z t  stehen und das 

w i r  zu lösen haben. 

2. Empirische Befunde zum Verhä l t n i s  von Abbi ldniveau und Emotionen 

Zunächst e r s t  einmal e i n i g e  empir ische Belege f ü r  diese Prozesse. Es g i b t  Bele- 

ge dafür, daß s i c h  Q u a l i t ä t e n  der Emotionen m i t  der Entwicklung von h ie ra rch i -  

schen Niveaus verändern. 

Abbi ldunp 14: Die Af fek tentwick lunq i n  der f rühen Ontogenese (Br idges 1933) 

0 3 6 9 I2 15 18 2 1 
L I I 1 

Alter 
in Monaten 

Eifersucht 

Furcht 

Wut 

Unlust 
L 

E m w n g  

I i Lust 

Zuneigung 
zu Ewachscncn 

nach Bridges (1933) Zuneigung 
zu Kindern 

Abbildung 14 g i b t  e ine  Dars te l lung von Bridges aus dem Jahre 1933 wieder. I c h  

habe s i e  e ine r  A rbe i t  von Krause "Zur Onto- und Phylogenese des Affektsystems" 

entnommen, d i e  1983 i n  der Z e i t s c h r i f t  "Psyche" erschienen i s t .  Aus i h r  geht 

hervor, daß verschiedene emotionale Zustände n i c h t  s o f o r t  b e i  der Geburt ge- 

geben sind, sondern e r s t  im Ver lau f  der f r ühk ind l i chen  Entwicklung zu bestimm- 

ten Zeitpunkten auf t re ten.  

Furcht, so w i rd  angenommen, tritt etwa m i t  dem 6. Monat auf, Wut und Ekel schon 
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etwas f rüher ;  ganz am Anfang i s t  schon Unlust  f es t zus te l l en ;  Zuneigung zu Er- 

wachsenen, Zuneigung zu Kindern, E i f e r such t  entwicke ln  s i ch  e r s t  wesent l ich 

später. Das wären a lso  zunächst einmal empirische Belege dafür, daß es solche 

Differenzierungsprozesse der Emotionen g i b t ,  wie w i r  s i e  theore t isch erwarten 

dürfen. Sp i t z  se lber  s p r i c h t  davon, daß m i t  dem Au f t re ten  des zweiten psych- 

ischen Organisators, a lso  schon e i n  Stück f rüher ,  zug le ich  m i t  der Verände- 

rungsangst, emotionale Dimensionen entstehen, d i e  e r  m i t  Neid, Wut, Ärger, Be- 

s i t z g i e r ,  E i f e r such t  benennt (1972, S. 38). Denn m i t  der I nd i v i dua l  i sierung des 

Gegenstandes kann n a t ü r l i c h  das Bedürfnis nach diesem i n d i v i d u e l l e n  Gegenstand 

a l s  neue emotionale Q u a l i t ä t  au f t re ten  und auch d i e  Sorge um den Bes i tz  oder 

das Tei lenmüssen dieses neuen Gegenstandes. 

I c h  habe d i e  Abbildung von Br idges a l s  E ins t i eg  genommen, um zu zeigen, daß es 

solche empirische K lass i f i z i e rungen  g i b t .  Krause (1983) vermerkt zu Recht, daß 

man n i c h t  ohne weiteres dem Schema von Br idges fo lgen  kann, e in fach deshalb 

n i c h t ,  wei 1 d i e  Entwicklung der f u n k t i o n e l l e n  Systeme, d i e  d i e  Gesichtsmuskula- 

t u r  i n t e g r i e r e n  und f ü r  r e i c h h a l t i g e  emotionale Ausdrucksgesten notwendig sind, 

zum T e i l  e r s t  im  Ver lau f  des e rs ten  Lebensjahres und i n  das zweite Lebensjahr 

h i n e i n  e r f o l g t ,  so daß aus dem Nicht-Zeigen e i n e r  Emotion n i c h t  sch lüss ig  ge- 

schlossen werden kann, daß s i e  n i c h t  vorhanden i s t .  Das heißt ,  auf dem empir i -  

schen Weg kommen w i r  a l l e i n  n i c h t  we i te r .  Wir werden dieses Problem i n  der 

kün f t i gen  Forschung auch schon l og i sch  rekonst ru ieren müssen. Die Überlegung 

von S p i t z  sche in t  m i r  dabei brauchbar zu sein:  Daß verknüpft  m i t  dem Entstehen 

der i nva r i an ten  Bedeutungen von Personen und Gegenständen z. B. Bes i t zg ie r  oder 

E i f e r such t  au f t re ten  kann und n i c h t  f rüher .  I n  d ieser  Weise müßte man s i ch  dem 

Problem we i te r  nähern. 

Zu unserer Frage f i nden  w i r  aber noch weiteres Mater ia l ,  das i c h  i n  Abbildung 

12 (Emotionaler Apparat und d i f f e r e n t i e l l e  Emotionen; S. 124) schon v o r g e s t e l l t  

habe. 

I n  d ieser  Abbildung habe i c h  versucht, verschiedene Emotionstheorien unter  dem 

Aspekt der Entwicklung d i f f e r e n t i e l l e r  Emotionen zusammenzustellen. Dies i s t  

e i n e r s e i t s  d i e  Theor ie von Simonov (1975, 1982) und andererse i ts  d i e  von Carol 

I z a r d  aus dem Buch "Emotionen des Menschen" (1981 ) . 
Nach Simonov kann von v i e r  grundlegenden emotionalen Q u a l i t ä t e n  ausgegangen 

werden, d i e  im emotionalen Apparat zusammengefaßt werden. Zur Kategor ie des 

"emotionalen Apparates" h a t t e  i c h  mich j a  im  Zusammenhang des Kap i t e l s  "Zur 

Naturgeschichte des Sinns" b e r e i t s  geäußert. S ie  nimmt i n  etwa einen homologen 
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O r t  e i n  zu den Kategorien "L ib ido"  be i  Freud, "hedonalgisches D i f f e r e n t i a l "  be i  

K l i x  oder "Sinn" be i  Leontjew, bezieht s i ch  dabei a l l e r d i n g s  n i c h t  au f  a l l e  

Aspekte, d i e  i n  diesen anderen theore t ischen Ansätzen m i t  au fgeg r i f f en  werden. 

I n  diesen emotionalen Apparat, a lso  i n  d i e  s i t u a t i v e  Zusammenfassung der d i f fe -  

r e n t i e l l e n  Emotionen j ewe i l s  nach negat iv  und p o s i t i v ,  gehen zum Ze i tpunkt  der 

Geburt nach Meinung von Simonov v i e r  Zustände e in :  

1. Unlust, d i e  durch Einschränkung der organischen Grundlagen entstehen 

kann; Schmerz, Ekel, Hunger, Durst  s i nd  d i e  Dimensionen, d i e  dann aus i h r  

s i ch  entwickelnd später d i f f e r e n z i e r t  hervor t re ten.  

2 .  Angst bzw. Furcht durch p l ö t z l i c h e  Wahrnehmungsei nschränkung, p l ö t z l i c h e  

Veränderung der S i t ua t i on .  Simonov se lbs t  s p r i c h t  nur von Angst. I c h  habe 

Furcht m i t  aufgenommen, da w i r  nach neueren Forschungen e ine  a k t i v e  

Or ien t i e rungs tä t i gke i t  des Säuglings schon zum Ze i tpunkt  der Geburt an- 

nehmen müssen. Eine a k t i v e  Or ien t i e rungs tä t i gke i t  ha t  jedoch immer entwe- 

der eine negat ive oder p o s i t i v e  emotionale Färbung. Furcht a l s  T e i l  der 

Or ien t i e rungs tä t i gke i t  muß von Angst a l s  A f fek t ,  der einen Menschen 

"packt" (Leontjew), a lso  m i t  Ver lus t  der Or ient ie rung einhergeht, un ter -  

schieden werden. 

3. unterscheidet Simonov Zorn, der durch Bewegungseinschränkung bzw. Tät ig -  

keitseinschränkung hervorgerufen wird, und s c h l i e ß l i c h  

4. Behagen durch kö rpe r l i che  Bef r ied igung wie z. B. Essen, Tr inken usw. S i -  

monov macht darauf aufmerksam, daß Behagen a l s  d i e  Grundlage p o s i t i v e r  

emotionaler Gestimmtheit b e r e i t s  sehr f r ü h  n i c h t  mehr d i r e k t  ausgelöst 

werden kann, sondern s i c h  nur noch v e r m i t t e l t  über d i e  gesamte T ä t i g k e i t  

des Kindes h e r s t e l l t .  

Betrachten w i r  j e t z t  d i e  Dimensionen von Emot iona l i tä t .  Wenn im A l t e r  von 7 b i s  

8 Monaten zunehmend d i e  Welt s i ch  zu i n d i v i d u a l i s i e r e n  beginnt, i n d i v i d u e l l e r  

Sinn aufgebaut wird, f i nden  w i r  dann auch Dimensionen wie Überraschung, I n t e r -  

ese, Freude, d i e  a lso  jewei 1s schon e ine I n d i v i d u a l i s i e r u n g  der Gegenstände 

voraussetzen. Und noch e i n  Stück später g i b t  es Hinweise, d i e  auch I z a r d  se lbs t  

g i b t ,  auf Emotionen, d i e  nur beim Menschen bestehen. I c h  habe s i e  i n  der Abb i l -  

dung eingetragen a l s  "Emotionen auf der Ebene des veral lgemeinerten Anderen und 

vera l  lgemeinerten Ich"  (möglicherweise auch nur auf der Ebene des r e f l e x i v e n  

I ch ) ,  nämlich Scham, bezogen auf das Sein des Ichs, Schuld, bezogen auf das 
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So l len  des Ichs, und Geringschätzung i n  bezug auf So l len  und Sein eines v e r a l l -  

gemeinerten oder eines bedeutsamen Anderen. M i r  kommt es be i  d ieser  Argumenta- 

t i o n  n i c h t  auf a l l e  D e t a i l s  an, sondern v ie lmehr darauf, daß d ies  insgesamt 

d e u t l i c h e  Belege f ü r  e ine  D i f fe renz ierung und Höherentwicklung von Emotionen 

sind. 

Vergleichbare Überlegungen f i nden  w i r  be i  I g o r  Kon, der i n  seinem Buch "Die 

Entdeckung des Ichs'' (1983) d iese Problematik ku l t u r soz io log i sch  ana l ys ie r t .  Er 

i s t  der Ansicht, auf  jedem Niveau jewei 1s e ine  Opposi t i o n s s t e l  l u n g  zwischen 

Gefühlen kennzeichnen zu können, d i e  e i n e r s e i t s  auf d i e  Erwartung von negativen 

Sanktionen z i e l e n  und andererse i ts  auf d i e  Erwartung von pos i t i ven  Sanktionen. 

A l s  elementares Gegensatzpaar a r b e i t e t  Kon heraus: e i n e r s e i t s  Angst und ande- 

r e r s e i  t s  Überzeugung, S icherhe i t ,  Geborgenheit. Auf höherem Niveau, das e i n  

höheres Maß an Bewußtsein voraussetzt ,  unterscheidet e r  dann d i e  D i a l e k t i k  von 

e i n e r s e i t s  Scham und andererse i ts  Ehre, Ruhm, Anerkennung durch d i e  eigene 

Gruppe. I c h  z i t i e r e  i h n  h ie rzu :  

"Die Scham i s t  e i n  kompl iz ie r tes ,  k u l t u r e l l - s p e z i f i s c h e s  Konstrukt, das d i e  

Einhal tung bestimmter Gruppennormen, bestimmter P f l i c h t e n  gegenüber den M i t -  

g l i ede rn  der 'eigenen' Gruppe ga ran t i e r t .  Das p o s i t i v e  Ko r re la t  der Scham s ind 

Ehre, Ruhm, Anerkennung und B i l l i g u n g  von se i t en  der 'eigenen' Gruppe. Das 

Schamgefühl i s t  psychologisch komp l i z i e r t e r  a l s  das Angstgefühl, es s e t z t  e i n  

höheres Niveau der Bewußthei t voraus. Es b l e i b t  jedoch p a r t i k u l a r i s t i s c h ,  da es 

nur innerha lb  e ine r  bestimmten Menschengruppe w i r k t :  Schämen kann man s i ch  nur 

vor 'eigenen' Menschen." Soweit Kon (1983, S. 142 f . ) .  

Das nächsthöhere Niveau, das Kon h i e r  unterscheidet,  i s t  Schuld, d i e  e r s t  auf 

der Basis eines entwicke l ten  Gewissens entstehen könne und deren Gegenpol das 

Bewußtsein der eigenen Würde se i .  "Im Unterschied zur Scham, d i e  den Menschen 

veranlaßt,  s i ch  m i t  den Augen 'bedeutsamer Anderer' zu betrachten, i s t  das 

Schuldgefühl i n n e r l i c h  und sub jek t i v ,  e ine  A r t  Ger ich t  des Menschen über s i ch  

se lbs t "  (ebd. S. 143). 

Wir dürfen annehmen, daß das Schuldgefühl i n  wesent l ichen Aspekten e r s t  m i t  der 

zweiten und soz ia len Geburt der Pe rsön l i chke i t  i n  der Ontogenese entstehen 

kann. Es z e i g t  s i c h  aber, daß es e r s i c h t l i c h  soz ia lgesch i ch t l i ch  nur do r t  ge- 

s t a l t e t  und benannt werden kann, wo b e r e i t s  entsprechende B e g r i f f e  vorhanden 

sind, wie Kon i n  e ine r  l i t e r a t u r s o z i o l o g i s c h e n  Bearbeitung von Sch r i f t en  der 

Ant ike  ve rdeu t l i ch t .  So i s t  i n  der gr iechischen Tragödie Scham b e r e i t s  vorhan- 

den, aber Schuld n i ch t .  An d i e  S t e l l e  des Gewissens t r e t e n  noch äußere Mächte, 
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nämlich d i e  Erinnyen, d i e  d i e  Helden verfolgen. Das he iß t ,  es bedarf  auch dann, 

wenn d i e  psychischen Prozesse schon im  P r i n z i p  vorhanden sind, i h r e r  Aneignung 

auf höherem Niveau, i h r e r  Versprachlichung, damit s i e  bewußt g e s t a l t e t  und spe- 

z i f i s c h  vermenschlicht werden können. Dies z e i g t  das gesamte, von Kon zusammen- 

getragene k u l t u r h i s t o r i s c h e  Mater ia l .  

I ch  t rage a lso  j e t z t  von übe ra l l  aus der L i t e r a t u r  Bausteine f ü r  unser Problem 

zusammen. E rs t  dann w i l l  i c h  e i n i g e  Vermutungen zum Kern der Problematik der 

Sinnentwicklung i n  der Ontogenese aussprechen. 

Einen weiteren Baustein f ü r  das ebenenspezif ische Entstehen von Emotionen f i n d e  

i c h  i n  Elkonins Buch "Zur Psychologie des Vorschu la l te rs"  (19671, wo e r  s i c h  

m i t  der Frage der Entstehung* "ethischen Instanzen'' befaßt.  Dies i s t  inso-  

f e r n  e ine sehr in teressante  Frage, we i l  h i e r  e ine  marx is t ische A l t e r n a t i v e  zu 

der eingeengten Fassung dieses Problems a l s  Über-Ich und strafendes Gewissen 

besteht, nämlich a l s  e th ische Instanzen, d i e  genere l l  e i n  Gefühl f ü r  "gut "  und 

"böse" i n  s i ch  tragen, vor  dem der Mensch dann i n  der e n t f a l t e t e n  Sicht ,  so 

sagt das Leontjew m i t  Gorki, "Mensch der Menschheit" werden kann. Er kann s i c h  

demgemäß vom Prozeß der Menschheit bzw. vom Standpunkt des kategor ischen Impe- 

r a t i v s  aus sehen i n  dem, was e r  Gutes und Böses t u t .  Dies i s t  e i ne  d e u t l i c h  

andere Auffassung a l s  d i e  eines strafenden Über-Ichs, kennzeichnet aber den 

gleichen logischen O r t  f ü r  d i e  Analyse des Aufbaus der psychischen Prozesse i n  

der Vermit t lung von emot ionaler Entwicklung und Hierarchieaspekt.  

Nach E1 koni n können schon jüngere Vorschul k i  nder d i e  Hand1 ung von Märchenge- 

s t a l t e n  im  allgemeinen zu t re f f end  und r e a l i s t i s c h  beu r te i l en .  "Die Jungen und 

Mädchen brauchen dazu den I n h a l t  des Märchens und d i e  Taten der Märchengestal- 

t en  gar n i c h t  unbedingt z u  verstehen. S ie  übertragen e in fach i h r e  allgemeine 

emotionale E ins te l l ung  zu e i n e r  Märchen- oder Fabe lgesta l t  auf  deren konkrete 

Taten i n  der gerade behandelten Geschichte. Es s ind  doch f a s t  immer d i e  g l e i -  

chen Gestalten, d i e  im  Volksmärchen d i e  Träger guter  Eigenschaften sind; der 

Bär gehört zum Beisp ie l  dazu, während der Wolf s t e t s  negat iv  d a r g e s t e l l t  wird.  

Ähnl ich ve rhä l t  es s i ch  im  täg l i chen  Leben. Es g i b t  Menschen, zu denen das Kind 

eine pos i t i ve ,  und andere, zu denen es e ine negat ive E ins te l l ung  gewonnen hat, 

und seine moralischen U r t e i l e  über diese Personen s ind  meist  r i c h t i g ,  obwohl es 

deren Handlungsweise o f t  noch gar n i c h t  zu verstehen vermag. Jüngere Schul i nde r  

vermögen ohnehin i h r e  moral ischen Wertungen auch noch n i c h t  von i h r e n  emotiona- 

l e n  Einstel lungen zu d i f f e renz ie ren .  - I h r e  emotionale E ins te l l ung  bestimmt 

gewöhnlich i h r  moralisches U r t e i l .  'Er handel t  gut, we i l  e r  gut  i s t ,  we i l  i c h  
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i h n  gernhabe, we i l  e r  m i r  g e f ä l l t . '  So könnte man das Verhä l tn is  zwischen d ie-  

sen beiden Komponenten auf den ers ten Stufen der s i t t l i c h e n  Vorstel lungen kenn- 

zeichnen. Nur be i  wenigen Kindern kommt es zuweilen zur Diskrepanzen zwischen 

moral ischer Einschätzung und emotionaler E i n s t e l l  ung: 'Hat der Bär gut oder 

sch lecht  gehandelt?' - 'Sch lecht ! '  - 'Warum, meinst  du, hat  e r  schlecht gehan- 

d e l t ? '  'Weil e r  den Ameisenhaufen ze r t re ten  h a t ! '  - 'Magst du den Bären, oder 

magst du i h n  n i ch t? ' .  - ' I c h  mag ihn .  Bären g e f a l l e n  m i r ! '  Dieses Kind d i f f e -  

r e n z i e r t  b e r e i t s  seine unmi t te lbare  emotionale E ins te l l ung  von seinem mora l i -  

schen U r t e i l  über e ine Handlung" (E lkon in  1969, S. 269). 

Auf der nächsten Stu fe  des Vorschu la l te rs  beginnen s i ch  dann d i e  moralischen 

B e g r i f f e  "gut"  und "böse" zu b i lden;  h i e r  können s i e  vom Verhalten der Personen 

a l s  moralisches Wer tu r te i l  ge t rennt  werden. Unter dem Aspekt der H ierarch is ie -  

rung des Abbi lds ere ignet  s i ch  h i e r  folgendes: Es e r f o l g t  a l lmäh l i ch  d i e  Vorbe- 

r e i t u n g  des d ia lek t i schen  Übergangs von den soz ia len Gegenstandsbedeutungen zu 

den soz ia len Werkzeugbedeutungen. Die Herausbildung der inneren Posi t ion,  von 

der h i e r  d i e  Rede i s t ,  f ä l l t  zusammen m i t  dem Übergang vom Rol lensp ie l  zum Re- 

g e l s p i e l .  Es werden a l lmäh l i ch  soz ia le  Oberbegr i f fe  f ü r  e ine S i t u a t i o n  angewen- 

det.  S ie  s t r u k t u r i e r e n  d i e  i n d i v i d u e l l e n  Erfahrungen. I n  diesem A l t e r  werden 

schon e r s t e  Maßdimensionen angewandt. Das Volumeninvarianz-Beispiel von Piaget 

s e t z t  j a  auch f ü r  das Kind, dem d ies  m iß l i ng t ,  geradezu voraus, daß es schon 

Maße kennt. Es o r i e n t i e r t  s i ch  e r s i c h t l i c h  an der Höhe der F lüss igke i t ,  hat  

a l so  b e r e i t s  einen Maßbegriff, den es anwendet, um d i e  Aufgabe zu analysieren. 

Diese a l lmähl iche Herausbildung der inneren Pos i t i on  ("Funktionswechsel " 1  geht 

dann im  Schul a l t e r  i n  einen "Dominanzwechsel" (Holzkamp 1983) i n  d i e  Dominanz 

der inneren Pos i t i on  genere l l  über und f i n d e t  danach i h r e  Fortsetzung im Prozeß 

i h r e r  b e g r i f f l i c h e n  Just ierung, wie d ies  Hoffmann und K l i x  herausarbeiten. 

3. Kogn i t i ve  und a f f e k t i v e  Neubildungen i n  der Ontogenese hängen zusammen - 

Es z e i g t  s i ch  an diesem Be isp ie l  von Elkonin,  daß schon sehr f r ü h  Grundlagen 

f ü r  e ine  Just ie rung der emotionalen Sphäre i n  der inneren Pos i t i on  geschaffen 

werden. Entsprechend war be i  den Ergebnissen von Kon zu sehen, daß wei tere  Ju- 

st ierungsprozesse der Emot iona l i t ä t  i n  der inneren Pos i t i on  e r s i c h t l i c h  e r s t  

m i t  der zweiten und soz ia len Geburt der Pe rsön l i chke i t  s ta t t f i nden .  

I c h  versuche nun e ine  e r s t e  Analyse der Prozesse, auf d i e  w i r  h i e r  i n  mehrfa- 

cher H ins i ch t  gestoßen sind. 
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M i t  der Entstehung der Pe rsön l i chke i t  i n  i h r e r  ers ten und i n d i v i d u e l l e n  Geburt 

en ts teht  auch entsprechend diesem neuen Niveau der persön l iche Sinn, d. h. der 

auf d i e  Ganzheit der eigenen Lebensprozesse, auf d i e  Ebene des k ind l i chen  

" Ichs" bezogene i n t e g r i e r t e  Sinn. Aber d ieser  Sinn e x i s t i e r t  noch n i c h t  auf der 

Stufe der Bewußtheit. Er i s t  a l s  solcher noch n i c h t  angeeignet oder - un te r  

Aufgre i fen  e ine r  Bemerkung von Leontjew i n  "Tä t i gke i t ,  Bewußtsein, Persönl ich- 

k e i t "  (1989, S. 129) - das Abbildbewußtsein i s t  se lbs t  noch n i c h t  Tät igke i tsbe-  

wußtsein. Das w i rd  es e r s t  später,  deshalb e x i s t i e r t  d ieser  persön l iche Sinn 

zunächst unmi t te lbar .  Er f ä l l t  dem Kind ein,  das Kind o r g a n i s i e r t  seine Tä t i g -  

k e i t  über den Sinn, aber das Kind hat  noch keine höhere Perspektive, um den 

Sinn selber zu analysieren. Es fäng t  j e t z t  e r s t  a l lmäh l i ch  an, eigenes sinnhaf-  

t es  Verhalten zu analysieren. Es kann d ies  erstmals i n  dem Moment, wo es e i n  

ers tes  moralisches U r t e i l  f ü r  "gut "  und "böse" hat .  Das bedeutet, daß es zwar 

vorher schon nach Normen von "gut "  und "böse" handelt, aber e r s t  j e t z t  d ieses 

(vormoralische) Handeln s i ch  se lber  anzueignen vermag und auf höheres Niveau 

(moralisches Handeln) t rans formieren kann, d. h. d i e  unmi t t e l  baren Gefühle wer- 

den i n  moralische Gefühle umgewandelt. So könnte man diesen Prozeß un te r  Bezug 

auf Elkonin zusammenfassen. 

I n  diesem Bereich der K l a s s i f i z i e r u n g  der Gefühle werden w i r  uns aber noch 

recht  v o r s i c h t i g  und m i t  vo r l äu f i gen  Beg r i f f en  bewegen müssen; b i s  zu e i n e r  

en t fa l t e ten  Terminologie w i r d  es noch e i n  langer Weg sein, denn d i e  Prozesse 

a l s  solche s ind uns noch n i c h t  i n  vol lem Umfang k l a r .  

Das Problem der Umwandlung emot ionaler und k o g n i t i v e r  St ruk turen s t e l l t  s i c h  

auch aus S ich t  der Entwicklungspsychologie. Bisher habe i c h  den H ie ra rch i s i e -  

rungsaspekt d a r g e s t e l l t  und dann e ine Reihe von empirischen und theore t ischen 

Befunden zur Umwandlung der Emotionen i n  der Ontogenese r e f e r i e r t .  Es g i b t  j e -  

doch auch entwicklungspsychologische Ansätze, d i e  unter  Aufarbei tung des Hier -  

archisierungsaspektes g l e i c h z e i t i g  d i f f e r e n z i e r t e  Aussagen - wenn auch i n  sehr 

allgemeiner Form - zur Umformung der a f f e k t i v e n  Prozesse t r e f f e n .  

Das i s t  zum einen d i e  Theor ie von Ren6 Spi tz,  d i e  i c h  b e r e i t s  mehrfach erwähnt 

habe. An L i t e r a t u r  wären vor a l lem zu nennen "Eine genetische Fe ld theo r i e  der 

Ichbi ldung" (1972) und der sehr w ich t ige  Aufsatz "Brücken" (1974 i n  der 

"Psyche" erschienen). S p i t z '  Kerngedanke i s t  es, d i e  psychischen Prozesse, und 

das hebt i h n  a l s  ganz großen und genialen Psychologen heraus, n i c h t  nur räum- 

l i c h ,  sondern - der Z e i t  zu sehen. A l l e  psychischen Resu l ta te  s i nd  Produkte 
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der Ze i t ,  s i e  r e s u l t i e r e n  aus Verbindungen von außen und innen i n  der Ze i t .  Von 

innen her g e s t a l t e t  s i ch  d i e  An t i z i pa t i on .  Sie kann s i ch  aber nur auf äußere 

Prozesse beziehen und gesta l ten ,  wenn d i e  Wahrnehmung i n  e ine r  bestimmten Weise 

Dauer ver l iehen bekommt. Und Wahrnehmungen können im Zuamnenhang des Denkens, 

dessen elementare Ausgangspunkte unbedingte Ref lexe sind, nur Dauer ver l iehen 

bekommen durch den A f fek t ,  durch d i e  emotionale Bekräft igung. H i e r i n  s i eh t  

S p i t z  d i e  Ursache f ü r  d i e  Bi ldung g e i s t i g e r  Konzepte überhaupt, a lso  jewei 1 s 

von vornherein i n  e ine r  a f f ek t i v - kogn i  t i v e n  Umbildung (Sp i t z  1974). Und inso- 

f e r n  s p r i c h t  e r  be i  jedem neuen Übergang i n  den Prozessen des Psychischen, des- 

sen Resu l ta t  e r  m i t  "psychischer Organisator" ausdrückt, j ewe i l s  von e iner  

neuen a f f e k t i v e n  Organisat ion des psychischen Feldes, d i e  se lbs tvers tänd l ich  

auch e i n  neues kogn i t i ves  Niveau m i t  be inha l t e t .  Dies en tsp r i ch t  den Überlegun- 

gen von Leontjew. 

Wir werden sehen, daß Leontjew uns noch e i n  Stück mehr nütz t .  Seine systemati- 

schen Gedanken aus den Charkower Manuskripten erö f fnen uns nun langsam i h r e  

Bedeutung ( vg l .  Abb. 8 ) .  Wir sehen j e t z t ,  daß w i r  doch sehr genau zwischen 

Handlungen a l s  e ine r  Ebene, i n  der Bedeutungen r e a l i s i e r t  werden, und Operatio- 

nen a l s  e ine r  weiteren, i n  der Bedeutungen k r i s t a l l i s i e r t  sind, unterscheiden - 
müssen. Leontjew ( z i t .  nach 1988) h a t t e  j a  darauf verwiesen, daß d i e  Bedeutung 

e i n e r s e i t s  a l s  Widerspiegelung der Wirk1 i c h k e i t  dem Gegenstand se lbs t  e i n  Ab- 

b i l d  i s t  ("Die psychologische Erforschung des sprechen~" ,  1935, S. 74). Dahin- 

t e r  s teck t  n a t ü r l i c h :  dem Gegenstand e i n  subjekt ives,  s innhaftes Abbild. Das 

i s t  d i e  e i g e n t l i c h e  Lösung. G l e i c h z e i t i g  aber i s t  d i e  Bedeutung a l s  "St ruk tur  

k r i s t a l l i s i e r t e r  T ä t i g k e i t "  e i n  System von Operationen. Und dieses System der 

Operationen i s t  n i c h t  mehr s innhaf t ,  n i c h t  mehr auf d i e  bedürfnisrelevanten 

Bedingungen bezogen, sondern nur noch auf d i e  ob jek t i ven  Wechselwirkungen i n  

der Außenwelt bezogen, d i e  das Subjekt se lber  hergestel  1 t hat  ( innerer  Regel- 

k re i s ,  Akkomodation), auf  n i c h t s  anderes. Es i s t  a lso  geradezu der von der 

S innha f t i gke i t ,  S u b j e k t i v i t ä t  ge lös te  T e i l  des Abbildes a l s  System von Opera- 

t ionen, d i e  a l s  Handlungen au toma t i s i e r t  wurden, und damit durch d i e  Tä t i gke i t  

zu einem k r i s t a l l i s i e r t e n  System von Bedeutungen geworden sind. Nach der Se i te  

des Abbildes b l e i b t  d i e  Sub jek tha f t i gke i t ,  S innha f t i gke i t ,  a f f e k t i v e  Grundlage 

erha l ten .  

I nso fe rn  t r e t e n  w i r  i n  überhaupt keinen Widerspruch zu dem Leontjewschen Gedan- 

ken, wenn w i r  den Spitzschen Gedanken auf höherem Niveau aufzuheben versuchen. 

H ierzu vereinbar und ganz ähn l ich  zu Sp i t z  argumentieren E lkon in  (1972) und 
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Boshowi t sch  (1 972, 1979/80), bezogen auf d i e  Methodologie der Per iod i  s ierung 

der Entwicklung. Sie gehen nun einen Weg, den Leontjew se lber  n i c h t  besch r i t t en  

hat. Obwohl e r  das allgemeine Gesetz von Abbi ldniveau und T ä t i g k e i t  entdeckt 

hat, hat e r  es n i c h t  auf d i e  H ierarch is ie rung der Prozesse i n  der Ontogenese 

angewendet, sondern b l i e b  beim Konzept der dominierenden T ä t i g k e i t  . E1 koni n und 

Boshowitsch g re i f en  erneut entwicklungspsychologische Gedanken von Wygotski auf  

( vg l .  Wygotski 1987 "Zum Problem der A l t e r ss tu fen " ) .  Wygotski sch lägt  vor, i n s  

Zentrum der Entwicklungspsychologie d i e  Frage der qua1 i t a t i v e n  Übergänge bzw. 

der Entwicklungskrisen zu s t e l l e n .  Und sowohl Boshowitsch wie E1 kon in  unter -  

scheiden verschiedene Krisen. S ie  unterscheiden n i c h t  f ü r  jedes h ierarch ische 

Niveau, das i c h  h i e r  herausgearbei tet  habe, Übergangskrisen. I c h  denke aber, 

wenn man s i ch  diesen Prozeß genau ansieht, w i r d  man wei tere  k r i senha f te  Über- 

gänge f inden. Zumindest habe ich ,  was d i e  Durcharbeitung d ieser  Entwicklungsmo- 

mente f ü r  das Entstehen psychopathologischer Syndrome b e t r i f f t ,  f ü r  jedes Ni -  

veau bestimmte k r i senha f te  Momente gefunden ( v g l  . Jantzen 1987, Kap. 6.4. ). 

Diese Korrekturen s ind nun aber n i c h t  das Entscheidende. 

Was i s t  der allgemeine und w ich t i ge  Gedanke, der be i  Boshowitsch und E lkon in  

herausgearbeitet w i rd? 

M i t  jeder k r isenhaf ten Umbildung e n t e i l e n  d i e  a f f e k t i v e n  Fäh igke i ten  zunächst 

auf e i n  höheres Niveau, und d i e  kogn i t i ven  Fäh igke i ten  fo lgen  e r s t  nach und 

nach. Dieser Gedanke i s t  schon be i  Wygotski vorhanden, daß e r s t  am Ende e ine r  

Entwicklungsphase d i e  v o l l e n  Potenzen der Entwicklungsphase ausgeschöpft s ind.  

Dies i s t  aus folgendem Grund so: Wenn d i e  Tä t i gke i t ,  a l so  d i e  bedürfnisrelevan- 

t e  Se i te  der A k t i v i t ä t ,  auf  Grund der höheren Hierarch ie  des Abbi lds von neuen 

Bedürfnissen ausgeht, a lso  z. B. im  Übergang zur dominierenden T ä t i g k e i t  des 

Sp ie ls  das Bedürfnis ents teht ,  zu se in  wie der j e  e inze lne bedeutsame Andere, 

dann i s t  das Mot iv der T ä t i g k e i t  sehr we i t  voraus vor den konkreten eigenen 

Hand1 ungen. E rs t  gegen Ende d ieser  Periode können d i e  konkreten eigenen Hand- 

lungen so g e s t a l t e t  sind, daß das Kind e rns tha f t  dazu übergehen kann, es zu 

lernen (und n i c h t  nur zu sp ie len) ,  so zu se in  wie der andere. Es. l e r n t  j e t z t ,  

dessen Verhalten n i c h t  nur auf der Oberfläche darzuste l len ,  wiederzugeben, zu 

modell ieren, sondern bestimmte Verfahrensregeln, d i e  h i n t e r  dem Verhal ten stek- 

ken, s i ch  anzueignen. Es f i n d e t  a lso  der Übergang zum Regelspiel ,  der Übergang 

der Trennung von Gut und Böse vom Verhal ten der Person U. ä. s t a t t .  

Boshowitsch und E lkon in  denken E n t w i c k l u n g G  Widerspruch zwischen der Motiv- 
s e i t e  der T ä t i g k e i t  und der Z i e l -  bzw. Zweck-Seite der Tä t i gke i t ,  a lso  zwischen 
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dem, was das Kind auf dem neuen Niveau möchte und ihm vom Pr inz ip  her möglich 

i s t ,  und dem, was es kann. H ie r  e r g i b t  s i ch  e ine ständige widersprüchl iche Ein- 

h e i t  i n  der Entwicklung, d i e  n a t ü r l i c h  gerade im Übergang und nach dem Übergang 

k r i s e n h a f t  i s t ,  we i l  h i e r  d i e  Bedürfnisse des Kindes enorm gewachsen, auf höhe- 

res  Niveau gelangt sind, aber d i e  eigenen Fäh igke i ten  vergleichsweise sehr ge- 
r i n g  s ind. Wenn nun e ine r e s t r i k t i v e  soz ia le  Umwelt das Kind i n  diesen Bedürf- 

n i  ssen einschränkt , w i r d  d i e  K r i  senhaf t igke i  t des Übergangs geradezu provo- 

z i e r t ,  w i r d  a lso  m i t  Gesetzmäßigkeit au f t re ten,  so dür fen w i r  annehmen. 

4. Zur D i a l e k t i k  von Sinn und Bedeutungen -- 

W i r  sehen nunmehr, daß s i ch  h i n t e r  den Problemen der a f f e k t i v e n  Neubildung i n  

der Ontogenese jener Prozeß ve rb i rg t ,  den Leontjew al lgemein a l s  d i e  D i a l e k t i k  

von Sinn und Bedeutungen kennzeichnet. Sinn b i l d e t  s i ch  um im Übergang zu dem 

neuen Niveau. Sinn s i e h t  Leontjew se lber  so, daß d ieser  s i ch  ursprüng l ich  nur 

i n  Form der Emotionen äußert, später aber, m i t  der zunehmenden D i f f e r e n z i e r t -  

h e i t  der Tä t i gke i t ,  zusammenfällt m i t  der Rea l is ie rung der Motive. 

W i r  können somit j e t z t  folgendes fes tha l t en :  Sinn i s t  eingeschrieben i n s  Ab- 

b i l d ,  Sinn i s t  d i e  S u b j e k t i v i t ä t  des Abbilds, dessen O b j e k t i v i t ä t  zugleich d i e  

"Bedeutungen f ü r  mich" sind. Diese s ind  nochmals get rennt  a l s  System von Opera- 

t i onen  verfügbar. Die Ve rm i t t l ung  von Sinn und Bedeutungen kann nur auf der 

Handlungsebene geschehen, denn nur auf der Handlungsebene kommen d i e  bedürfnis-  

re levante  und d i e  objektbezogene Se i t e  der T ä t i g k e i t  zusammen, d. h. nur auf 

der Handlungsebene r e a l i s i e r t  s i ch  d i e  Tä t i gke i t .  

Für unsere theore t ische Betimmung der Kategor ie Sinn bedeutet d ies  folgendes: 

Sinn drück t  d i e  allgemeine gattungsspezi f ische Ger i ch te the i t  der Handlung i m  

umfassenden Sinne aus, d i e  n a t ü r l i c h  entsprechend den gegenständlichen Konfigu- 

ra t i onen  sowie den f u n k t i o n e l l e n  Systemen, d i e  im Umgang m i t  der ma te r i e l l en  

Welt geb i l de t  wurden, i n  untersch ied l iche Fäh igke i ts -  und Bedürfnisbereiche 

z e r f  ä l  1 t . 
Dieser Sinn z i e l t  a lso  auf d i e  Bedeutungen i n  der ob jek t iven Welt. Sinn braucht 

d i e  Bedeutungen, um s i ch  auszudrücken, aber Sinn i s t  n i c h t  'selbstredend'  , ver- 

f ü g t  von s i ch  aus n i c h t  über e ine eigene Sprache (außer auf dem Niveau der Erb- 

koordinat ionen) . Mi t jedem neuen mo t i v i e r t en  Vorgang i s t  d i e  T ä t i g k e i t  darauf 

angewiesen, daß durch d i e  Prax is  das Bedürfnis im  Produkt erlöschen kann. Kann 

das Produkt n i c h t  r e a l i s i e r t  werden, e r l i s c h t  das Bedürfnis n i c h t  i m  Produkt, 

so entstehen Res t r i k t i onen  i n  der Sinnbildung. Da aber Sinn, wie gesagt, n i c h t  
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selbstredend i s t ,  der Bedeutungen bedarf, um s i ch  auszudrücken, können auch 

fa lsche und inadäquate Bedeutungen i n s  Bewußtsein dringen. Das kann schon auf 

sehr elementarem Niveaus geschehen, wie i c h  d ies  vo rh in  z. B. m i t  dem Entstehen 

von f rühe r  Autoaggress iv i tä t  be legt  habe, geschehen. 

E n t s t e l l t e  Bedeutungen i n s  Psychische zu tragen, i s t  b e r e i t s  be i  a l l e n  Säuge- 

t i e r e n  möglich. Bei a l l e n  Säugetieren können i so l i e rende  Bedingungen so wirken, 

daß s i e  weder e i n  adäquates Kö rpe rse lbs tb i l d  noch e i n  adäquates B i l d  des ande- 

ren Individuums der Gattung erwerben können. Beim Menschen er re ichen d iese Pro- 

zesse e i n  höheres und gänz l ich  anderes Niveau. Dies geschieht insbesondere 

durch d i e  sprachl iche Verdopplung der Welt im  soz ia len Verkehr, i n  der j e t z t  

soz ia l  v e r m i t t e l t e  Zeichen i n  i h r e n  Bedeutungsstrukturen a l s  Träger der Wirk- 

l i c h k e i t  verwendet werden und insbesondere über Sprache d i e  eigene Handlung 

ins t rumente l l  gesteuert  wird.  Die D i a l e k t i k  von Sinn und Bedeutungen i n  diesen 

Prozessen kennzeichnet Leontjew wie f o l g t :  

"Denn im Unterschied zum Sein der Gese l lschaf t  i s t  das Sein des Individuums 

n i c h t  'selbstredend'  , das he iß t ,  das Individuum hat  keine eigene Sprache, keine 

von ihm se lbs t  e ra rbe i t e ten  Bedeutungen. Das Bewußtwerden der Erscheinungen der 

Wirk1 i c h k e i t  kann nur v e r m i t t e l  s der von außen angeeigneten ' f e r t i g e n '  Bedeu- 

tungen er fo lgen - der Kenntnisse, Begr i f fe ,  Ansichten, d i e  das Indiv iduum im 

Verkehr, i n  der i n d i v i d u e l l e n  Kommunikation und der Massenkommunikation e r h ä l t .  

Dies scha f f t  auch d i e  Mögl ichke i t ,  i n  se in  Bewußtsein e n t s t e l l t e  oder phanta- 

s t ische Vorstellungen und Ideen hineinzutragen, ihm dabei auch solche aufzu- 

drängen, d i e  i n  der rea len  prak t ischen Lebenserfahrung k e i n e r l e i  r ea len  Boden 

haben. Dieses Bodens beraubt, of fenbaren s i e  im  Bewußtsein des Menschen i h r e  

Unsicherhei t ;  indem s i e  zu Stereotypen werden, s i nd  s i e  g l e i c h z e i t i g  wie a l l e  

Stereotypen zum Widerstand fäh ig ,  so daß s i e  nur durch e ine e rns tha f te  Konfron- 

t a t i o n  m i t  dem Leben z e r s t ö r t  werden können" (1979, S. 149). 

E in  solcher stereotyper B e g r i f f  wäre z. B. der B e g r i f f  der "Soz ia lpar tner -  

Schaft" im Arbeiterbewußtsein, der w i r k l i c h  e r s t  durch d i e  A r b e i t s l o s i g k e i t  

z e r s t ö r t  werden kann. 

Leontjew f ä h r t  f o r t :  "Aber auch i h r e  Zerstörung f ü h r t  noch n i c h t  zur B e s e i t i -  

gung der Des in teg r i e r t he i t  und Inadäquathei t  des Bewußtseins, s i e  f ü h r t  an und 

f ü r  s i ch  nur zu e ine r  Entleerung, d i e  zu e ine r  psychologischen Katastrophe wer- 

den kann. Es muß im Bewußtsein des Individuums d i e  Umgestaltung des sub jek t iven 

persönl ichen Sinns i n  andere, ihm adäquate Bedeutungen hinzukommen." Das i s t  

d i e  zu berücksicht igende D i a l e k t i k :  Der Sinn bedarf  der Bedeutungen, aber 

g l e i c h z e i t i g  können d i e  Bedeutungen gegenüber dem Sinn g l e i c h g ü l t i g  werden, den 
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Sinn n i c h t  mehr r e a l i s i e r e n .  

Führen w i r  d ies  uns noch einmal an dem d r i t t e n  Parameter der Persön l ichke i t  

nach Leontjew vor Augen. I n  k u r z f r i s t i g e n  und m i t t e l f r i s t i g e n  Perspektiven wer- 

den Bedeutungen angeeignet, d i e  adäquat zu se in  scheinen, aber zu der l a n g f r i -  

s t i g e n  Lebensperspektive i n  t i e f e n  Widerspruch t re ten .  Dor t  s ind  dann d i e  Orte, 

wo Sinnbrüche durch entsprechende äußere Ere ign isse au f t re ten  und zu psych- 

ischen Katastrophen führen können. 

Seine Überlegungen zur D i a l e k t i k  von Sinn und Bedeutungen hat  Leontjew U. a. 

we i t e r  ausgearbei tet  i n  einem 1981 erschienenen Aufsatz zu "Die Psychologie der 

Kunst und d i e  schöne L i t e r a t u r " .  I n  diesem Aufsatz (1981 b )  d i s k u t i e r t  Leontjew 

al lgemein das Problem des Ästhet ischen und das Wesen der Kunst. Er argumentiert 

zunächst gegen Vorstellungen, d i e  das Ästhet ische bloß a l s  das Sinnl ich-Bi  l d -  

h a f t e  oder bloß a l s  Komnunikation von Emotionen sehen. Er g i b t  e i n  schönes Bei- 

s p i e l :  Eine Schauspielergruppe i n  den USA hat  e ine  "Räuberpistole '  gesp ie l t .  

A ls  der Bösewicht zu se iner  l e t z t e n  bösen Handlung ansetzt, nimnt e ine r  der 

umstehenden Cowboys den Revolver und ersch ießt  ihn .  Der Mann w i r d  h inger ich te t ,  

und beiden w i r d  e i n  Grabstein gesetzt  m i t  der I n s c h r i f t :  "Dem besten Schauspie- 

l e r  und dem besten Zuschauer". Und Leontjew bemerkt, man müsse einen anderen 

Grabstein setzen: "Dem schlechtesten Schauspieler und dem schlechtesten Zu- 

schauer". 

Warum? - Der Schauspieler hat  nur d i e  unmi t te lbaren Leidenschaften zu provozie- 

ren  gewußt. - H ie r  kommen w i r  auf  den Ka tha rs i sbeg r i f f  von Gramsci zurück. Aber 

e r  hat  ke ine Aneignung der Leidenschaften, ke ine Aufhebung angeboten. Und der 

Zuschauer hat  das Wesen des ästhet ischen Prozesses gänz l ich  ve r feh l t ,  denn e r  

i s t  i n  seinen unmi t te lbar  erfahrenen Leidenschaften verbl ieben. Er hat d i e  i n  

ihm auftretenden "widerstrebenden Af fek t re ihen"  (Wygotski 1976) n i c h t  auf höhe- 

rem Aneignungsniveau aufheben können bzw. diese s ind  e r s t  überhaupt n i c h t  ent-  

standen. 

Um das Wesen des ästhet ischen Prozesses zu analysieren, k l ä r t  Leontjew zunächst 

nochmals d i e  Funkt ion der Operationen, nämlich i n  höchstem Maße genaue, objek- 

t i v e ,  gegenständliche Beziehungen wiederzugeben. Das i s t  d i e  Sei te,  i n  der d i e  

Bedeutungen k r i s t a l l i s i e r t  s ind.  Auf der anderen Se i t e  behandelt e r  das Wesen 
des Motivs, dessen Funkt ion  i n  der Sinnbi ldung l i e g t .  -- 
Die Bedeutung i s t  Haupteinhei t  des erkennenden Bewußtseins, da s i e  i n  s i ch  d i e  

Erfahrung der gesel l s c h a f t l  i c h - h i  s tor ischen Aufgaben t r ä g t .  A l l e rd ings  g i  1 t: 

"Wenn Wissen i n  den Bestand der lebendigen menschlichen T ä t i g k e i t  eingeht, dann 
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w i rd  es i n  T ä t i g k e i t  eingeschlossen, es geht sozusagen i n  e ine besondere Wirk- 

l i c h k e i t  e in,  vor a l lem nimmt es den einen oder anderen persönl ichen Sinn e i n '  

(1981 b, S. 183) Daraus i s t  zu f o l ge rn :  E rs t  nachdem das Wissen i n  T ä t i g k e i t  

eingeschlossen war, kann es i n  das System Operationen übergehen, vorher 

n i ch t .  Es g i b t  keinen Übergang von Bedeutungen i n  das System der Operationen, 

bevor diese n i c h t  i n  Sinn eingeschlossen waren. 

Das heißt ,  es geht imner erneut um Legierungen von Bedeutungen und Sinn, Bedeu- 

tungen und Abbild. Und diese s ind  n i c h t  t o t ,  sondern entha l ten  e ine  Dynamik, 

d i e  durch das imner erneute Auseinanderfal len von Bedeutungen und Sinn ent-  

steht.  Dies i s t  der "Hauptwiderspruch" des Bewußtseinsprozesses. I n  ihm i s t  das 

"Hauptdrama" des psychischen Prozesses entha l ten .  "Ohne dieses g i b t  es im  Wesen 

ke in  Bewußtsein" (S. 183). 

Es bestehen f o l g l i c h  verschiedene Aufgaben, so s k i z z i e r t  Leontjew, f ü r  den Pro- 

zeß des Bewußtwerdens des Menschen i n  der m a t e r i e l l  ex is t ie renden Welt. 

Die e r s t e  Aufgabe l i e g t  im Bewußtwerden im  System der Bedeutungen, d. h. sowohl 

im  Lösen von Aufgaben a l s  auch im  Aneignen von Bedeutungen. W i r  könnten auch, 

um uns das zu verdeut l ichen, sagen: I n  der spontanen Tä t i gke i t ,  und i n  der re -  

f l e x i v e n  Tä t i gke i t ,  oder i n  der unmit te lbaren Handlung bzw. i n  der schöpfer i -  

schen Umgestaltung des Prozeses i n  der Or ien t i e rungs tä t i gke i t .  Das wären d i e  

beiden A l te rnat iven,  was d i e  Aneignung von Bedeutungen b e t r i f f t .  

Die zweite Aufgabe i s t  " g e r i c h t e t  auf  Sinn. Und auch s i e  i s t  e ine  zweifache: 

Die Aufgabe der Entdeckung der 'Bedeutung f ü r  mich'  - meines eigenen Handelns, 

meines Verhaltens, meiner Selbst ;  und d i e  Aufgabe des Ausdrückens des Entdeck- 

ten, des Gefundenen'' (S. 183). Und das kann nur i n  der ästhet ischen T ä t i g k e i t  

geschehen. 

H ier  kann der personale Sinn der Erscheinung so ausgedrückt werden, daß e r  an 

andere v e r m i t t e l t  werden kann. Dies i s t  das Wesen der ästhet ischen T ä t i g k e i t .  

"Die Kunst i s t  jene e inz ige  Tä t i gke i t ,  d i e  der Aufgabe der Entdeckung des Aus- 

d r ü c k e n ~  und der Kommunikation des persönlichkeitsbezogenen Sinns der W i r k l i ch -  

k e i t ,  der R e a l i t ä t  en t sp r i ch t "  (S. 184). Das Objekt der Widerspiegelung i s t  

a lso  h i e r  der Sinn, d. h. das Objekt  der Widerspiegelung i s t  d i e  Entdeckung des 

Lebens se lbs t  a l s  Sache, d. h. meines eigenen sinnhaften Lebens. 

Wie können w i r  diesen Prozeß psychologisch beschreiben? Emotionen f i nden  nur  i n  

der Gegenwart s t a t t .  S ie  s i nd  der "Mechanismus' der Bewegung der T ä t i g k e i t  

(Leontjew 1979, S. 188). Die Emotionen, d i e  s i ch  im  ästhet ischen Prozeß e re ig -  

nen, werden jedoch auf e i n  höheres Niveau gehoben. Wie wo l len  w i r  d ieses höhere 
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Niveau nennen? - I c h  würde vorschlagen - wie d ies  Leontjew (1979, S. 191 ) an 

e ine r  anderen S t e l l e  auch kurz  t u t  - es a l s  das Niveau der Gefühle zu bezeich- 

nen. Die Gefühle wären a l so  n i c h t s  anderes a l s  d i e  objektbezogene Selbstaneig- 

nung des Sinns. Er kann immer nur angeeignet werden über d i e  nacht räg l iche ob- 

jektbezogene I n t e g r a t i o n  der Emotionen, d i e  m i t  den Ereignissen der äußeren 

Welt und den Folgen der eigenen T ä t i g k e i t  verbunden sind. Das he iß t  i n  den Ge- 

f üh len  würde der Sinn angeeignet, der s i ch  i n  den Motiven vergegenständlicht, 

und durch d i e  Emotionen w i r d  auf der Basis b i she r i ge r  gefüh lshaf ter  Aneignung 

der Welt j ewe i l s  das Mot iv  gene r i e r t  wie verändert .  Über d i e  emotionalen Fär- 

bungen meiner Tä t i gke i t ,  d i e  i c h  wahrnehme, eigne i c h  m i r  zug le ich  Gefühle be- 

zogen auf  d i e  S i t u a t i o n  an, Gefühle, d i e  w i r  z. B. vorh in  be i  den Kindern hat-  

ten,  d i e  bestimmte untersch ied l iche Märchengestalten inmer wieder i n  einem gu- 

t e n  oder schlechten L i c h t  wahrgenommen haben. Dieses allgemeine Gefühl, d i e  

e ine  Märchengestalt oder e ine  Person habe i c h  gerne oder lehne i c h  ab, i s t  mehr 

a l s  d i e  Emotion. Dieses allgemeine Gefühl f ü h r t  das Kind zunächst auch dazu, 

d i e  konkreten Emotionen zu übersehen und zu sagen, daß etwas gut i s t ,  we i l  es 

den mag, der es t u t .  E r s t  später und auf einem höheren Niveau l e r n t  es zu d i f -  

ferenzieren. Es l e r n t ,  se in  eigenes Gefühl zum Aneignungsgegenstand zu machen 

und es m i t  den Emotionen im Augenblick zu vergleichen. Es en tw icke l t  a lso  dann 

e ine  innere  Pos i t i on  zum Aneignen se iner  eigenen S innha f t i gke i t ,  d i e  übrigens 

e rs taun l i ch  f r ü h  ents teht .  S ie  en tsp r i ch t  dem Prozeß der Herausbildung "e th i -  

scher Instanzen" im Sinne von Wygotski und Elkonin.  

Wieder zurück zu Leontjew: Die Aufgabe der Äs the t i k  i s t  es also, vor den Emo- 

t i onen  "das Leben zu entdecken, zu zeigen, was h i n t e r  den g le i chgü l t i gen  Bedeu- 

tungen l i e g t  - und i n  diesem Sinne i s t  d i e  Kunst emotional, we i l  d i e  Entdeckung 

des persönlichkeitsbezogenen Sinns e i n  Akt von höchster emotionaler Anspannung 

i s t "  (Leontjew 1981 b, S. 185). Die Ästhet ik  d r i n g t  damit zum Objekt selber 

vor, b l e i b t  n i c h t  an se iner  Oberfläche stehen. An der Oberfläche stehen zu 

b le iben  - d ies  hieße nur d i e  Emotionen a l s  d i e  m i t e r l i t t e n e n  Leidenschaften zu 

erfahren. Sie d r i n g t  se lbs t  zum Objekt vor, zum Wesen des Objektes, und zwar 

zum Wesen des Objektes f ü r  d i e  Rea l is ie rung meines Sinns i n  den Motiven. 

"Die Kunst v o l l z i e h t  eben h i e r m i t  den großen Kampf gegen den Ver lus t  des Sinns 

i n  den g le i chgü l t i gen  Bedeutungen" - und zwar n i c h t  ' f ü r  den Menschen', sondern 

'um den Menschen'. Die Kunst veranlaßt den Menschen, i n  der Wahrheit des Lebens 

zu leben, und n i c h t  i n  der Wahrheit der Dinge, zwischen denen e r  l e b t n  (ebd. S. 

185). Was Leontjew h i e r  herausarbe i te t ,  i s t ,  daß der ästhet ische Prozeß i n  d ie -  

sem Sinne sehr umfassend gedacht werden muß und e i g e n t l i c h  der Kernprozeß a l l e r  
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Dimensionen der s innhaften Aneignung i s t ,  so fern  i c h  i h n  rech t  verstanden habe. 

Der Kern des ästhet ischen Prozesses l i e g t  f o l g l i c h  i n  der Sinnaneignung. Des- 

ha lb  d a r f  es uns n i c h t  wundern, daß an dem Kernpunkt der Äs the t i k theo r i e  be i  

verschiedenen Autoren, U. a. be i  Gramsci oder be i  Sucholminski, w i r  auf  e ine  

n i c h t  mehr formale Ästhet ik  t r e f f e n ,  sondern auf e ine Ästhet ik,  d i e  gerade d i e  

Frage der menschlichen Wesenskräfte i n  den M i t t e l punk t  s t e l l t .  S ie  be t rach te t  

d i e  ästhet ischen Beziehungen zum Menschen se lber  a l s  d i e  zent ra len Beziehungen 

i n  der Ästhet ik  überhaupt. I n  d ieser  H ins i ch t  bez ieht  s i ch  d i e  äs thet ische An- 

e i  gnung der Welt auf den Ve rm i t t l  ungsprozeß des I n d i  viduums sowohl zur E i n h e i t  

der Gattung wie zur Natur, der auf ganz unterschiedl ichem Niveau j ewe i l s  neuge- 

s t a l t e t  werden muß. Und damit s i nd  w i r  erneut be i  dem Problem der Organisat ion 

des ästhet ischen Prozesses, das Gramsci m i t  den Beg r i f f en  der Kathars is  und des 

Ku l t u rb i  ldungsprozesses bestimmt ha t te .  Daher können auch wissenschaf t l i che 

Prozesse z u t i e f s t  äs the t i sch  se in  - so Leontjew i n  dem z i t i e r t e n  Aufsatz. Es 

besteht ke in  notwendiger Gegensatz zwischen Wissenschaft und Ästhet ik .  Es geht 

h i e r  um untersch ied l iche Ausgangweisen und Zugangsweisen zum g le ichen Objektbe- 

re ich .  

Was bedeuten diese Überlegungen f ü r  uns? Wir stehen damit innerha lb  der Psycho- 

l o g i e  vor der Notwendigkeit, e ine  Reihe von Kategor ien s o r g f ä l t i g  zu unter -  

scheiden. Das i s t  zunächst - fangen w i r  an der Oberfläche an - d i e  Kategor ie 

der Emotion. Die Emotionen ereignen s i ch  j ewe i l s  nur i n  der f l ießenden Gegen- 

wart, indem s i e  i n  i h r  d i e  Gegenwart m i t  Vergangenheit und Zukunft ve rm i t t e l n .  

Zu den Dimensionen, d i e  aus der Vergangenheit herrühren, gehören d i e  Bedürfnis-  

se. Bedürfnisse beziehen s i c h  auf d i e  konk re t - i nha l t l i che  Se i t e  des Prozesses. 

Sie s ind  d i e  Übersetzung des Sinns i n  p o t e n t i e l l e  Bedeutungen. H i n t e r  ihnen 

s teht  l e t z t l i c h  und i n  al lgemeiner Konf igurat ion der Sinn a l s  übergrei fendes 

Moment. Sinn z i e l t  auf d i e  immer wieder vorzunehmende Hers te l lung e i n e r  harmo- 

nischen E inhe i t  zu anderen Menschen, zur Natur und zu m i r  se lbs t  i n  den Prozes- 

sen des eigenen Fühlens und Handelns, a lso  im  Prozeß der Selbstentwicklung. 

Dieser Sinn ents teht  p rak t i sch  durch d i e  Rea l is ie rung immer wieder neuer Mot ive 

der T ä t i g k e i t  auf immer wieder neuen Niveaus und r e a l i s i e r t  s i ch  hauptsächl ich 

i n  der Form der Bindung an andere Menschen. Aber d i e  Bindung kann auch an na- 

t ü r l i c h e  Gegebenheiten er fo lgen,  so wäre z. B. das Heimatgefühl e i ne  Bindung an 

n a t ü r l i c h e  Gegebenheiten, und entsprechend können Bindungen an sehr unter -  

sch ied l iche Objektbereiche bzw. Gegenstände bestehen. 

Die sub jek t ive  Se i te  d ieser  Rea l is ie rung von Bindung s ind  Gefühle, d i e  auf j e -  
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dem Aneignungsniveau verschieden sind. S ie  entstehen, indem d i e  sub jek t ive  Sei- 

t e  des Prozesses der Bindung aus der S i n n l i c h k e i t  der Emotionen i n s  Abb i ld  von 

s i ch  se lbs t  herausgeholt w i rd .  Wir werden i n  Zukunft nun zu fragen haben, wie 

w i r  auf  d ieser  Basis das Problem der Gefühle gänz l ich  neu bearbei ten und ge- 

s t a l t e n  können. Wir werden nämlich fragen, was Gefühle, d i e  w i r  al lgemein etwa 

m i t  Liebe, Freundschaft usw. k l a s s i f i z i e r e n ,  aber d i e  j a  immer einen emotiona- 

l e n  I n h a l t  haben, b i s  h i n  zu dem Gefühl ... I c h  habe n i c h t  d i e  Worte, um d ies  

r i c h t i g  zu beschreiben, i c h  w i l l  es anders ausdrücken, a l s  e i n  Problem, das i n  

der L i t e r a t u r  m i t  der Frage angegangen w i rd  "Wie e rha l t en  s i ch  Menschen e i n  

of fenes Herz?" Wie engagieren s i e  s i ch  l e i d e n s c h a f t l i c h  f ü r  d i e  Probleme der 

Menschen, ohne se lber  zu verhärten? Wie ges ta l t en  s i e  i h r e n  Sinn auch unter  

entfremdeten Bedingungen, ohne s i ch  von diesen Bedingungen erdrücken zu lassen? 

Das wären a lso  Fragen, d i e  w i r  zu untersuchen hätten. I c h  nehme an, daß diese 

Dimension psychologischer Forschung unsere Kenntnisse auch über a l l e  anderen 

Bereiche der Subjektwerdung ungeheuer bereichern würde und daß eine Reihe von 

Fragen damit lösbar  wären, deren Lösung w i r  heute nur e n t f e r n t  ahnen können. 

Unter anderem wäre dies, d i e  systematische Behandlung e ine r  Psychologie des 

Widerstands zu ermöglichen. Aus der L i t e r a t u r  zur Psycholoie der F o l t e r  ze ig t  

es s ich,  daß Menschen diese Torturen besser überstanden haben, d i e  i n  gewisser 

Weise einen inneren Kern vor der Zerstörung abschirmen konnten. 

Wir hä t ten  a lso  systematisch e ine Psychologie der Gefühle zu entwickeln. Dies 

i s t  aber a l l e i n e  von der Psychologie her n i c h t  möglich, sondern nur im  Verbund 

m i t  anderen W i  senschaftsbereichen. E in ige Aspekte h ie rzu  möchte i c h  im nächsten 

Kap i t e l  dars te l len ,  da i c h  denke, daß es e ine der großen Aufgaben wäre, den 

h i e r  s k i z z i e r t e n  Bereich der psychischen W i r k l i c h k e i t  zu entdecken. Damit wäre 

e i g e n t l i c h  e r s t  das Erbe des Spinozismus e inge lös t .  I n  d ieser  T r a d i t i o n  wäre 

d i e  Bewegung der Kathars is  und der Selbstaneiqnunq auf höherem Niveau a l s  PE- 

zeß der Vernunftwerdung zu begrei fen,  d i e  dann e r f o l g t ,  wenn Gefühle und Ver- - -  
stand auf höherem Niveau e ine neue Synthese eingehen und damit zur Vernunft 

werden. 

5. Zusammenfassunp - 

Wir haben heute nochmals Aspekte der persönl ichkeitstheoret ischen Analyse auf-  
g e g r i f f e n  und v e r t i e f t .  A l s  Ausgangspunkt f ü r  d i e  Untersuchung der S innb i l -  
dungsprozesse i n  der Ontogenese haben w i r  das uns schon bekannte Problem der 
H ierarch is ie rung der Abb i ld funkt ionen i n  der Ontogenese genommen. Dabei war d i e  
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D i a l e k t i k  zu beachten, d i e  s i c h  i n  d ieser  H ierarch is ie rung r e a l i s i e r t .  Abbi ld-  
niveau und Tät igke i tsn iveau f a l l e n  nur im Ubergang zusammen, ansonsten i s t  das 
Tät igke i tsn iveau dem Abbi ldniveau j ewe i l s  e ine Stufe voraus. 

I c h  b i n  dann m i t  verschiedenen Belegen der Frage der H ierarch is ie rung emotiona- 
l e r  Wertungen nachgegangen. I c h  habe m i t  e in igen Bemerkungen von Krause zur 
f rühen Entwicklung der Emotionen begonnen und m i t  S p i t z  darauf verwiesen, daß 
m i t  einem bestimmten A l t e r  i n  der f rühen K indhe i t  e r s t  bestimmte Emotionen wie 
z. B. E i fe rsucht  und Bes i t zg ie r  auftauchen. Dies i s t  e r s i c h t l i c h  an d i e  Erfas- 
sung der Invar ianz des Gegenstandes gekoppelt, a lso  an das Entstehen von Gegen- 
standsbedeutungen. 
I c h  h a t t e  dann zweitens auf Arbe i ten  von Simonov und I z a r d  verwiesen, d i e  es 
ebenfa l ls  nahelegen, von e i n e r  D i f fe renz ierung der Emotionen i n  der Ontogenese 
auszugehen. E ine rse i t s  nennt Simonov spez i f i sche Emotionen, d i e  von Geburt an 
fes t zus te l l en  sind, nämlich Unlust  und Lust, Angst und Zorn. Anderersei ts wer- 
den i n  dem emotionspsychologischen Werk von I z a r d  e ine  Reihe von Emotionen auf-  
ge führ t ,  deren Auf t re ten e r s t  au f  späteren Niveaus anzunehmen i s t .  I c h  g r e i f e  
e in ige  heraus, d i e  m i t  S i che rhe i t  e r s t  nach der ers ten und i n d i v i d u e l l e n  Geburt 
der Persön l ichke i t  au f t re ten,  vermut l i ch  aber e r s t  umfassend nach deren zwei ter  
und soz ia le r  Geburt, nämlich,,Schuld, Scham und Geringschätzung. 
Als d r i t t e n  Beleg h a t t e  i c h  Uberlegungen von I g o r  Kon aus dem Buch "Die Entdek- 
kung des Ich"  angeführt. Er  geht von Gefüh lspo lar i tä ten aus, oder besser gesagt 
von e ine r  D i a l e k t i k  von Gefühlen. Angst auf der einen Se i t e  en tsp r i ch t  Sicher-  
h e i t  und Geborgenheit auf  der anderen Sei te.  A ls  spez i f i s ch  menschliche Ge- 
f ü h l s q u a l i t ä t  verweist  e r  U. a. auf  d i e  D i a l e k t i k  von e i n e r s e i t s  Scham und an- 
de re rse i t s  Ehre, Ruhm, Anerkennung durch d i e  eigene Gruppe. Und wiederum e i n  
Niveau höher s i e h t  e r  d i e  D i a l e k t i k  von Schuld auf der Basis des Gewissens so- 
wie Bewußtsein der eigenen Würde. Das verweist  auf spez i f i sche Neubildungen, 
d i e  e r s i c h t l i c h  e r s t  m i t  der zweiten und soz ia len Geburt der Pe rsön l i chke i t  
möglich sind. 
Einen weiteren Beleg f ü r  d i e  Entwicklung der Emot iona l i t ä t  i n  der Ontogenese 
ha t te  i c h  aus E1 konins "Psychologie des Vorschul a l t e r s "  angeführt .  H ie r  w i r d  
e r s t  a l lmäh l ich  ge lern t ,  " g u t '  und "böse" a l s  Eigenschaften von gegenständl i -  
chen Tät igke i ten  zu t rennen von den Empfindungen f ü r  d i e  Personen, d i e  s i e  aus- 
üben. Dies ana l ys ie r t  E lkon in  m i t  dem B e g r i f f  des Entstehens "e th ischer  Ins tan-  
zen", d i e  zusamenfal  l e n  m i t  der Herausbildung der inneren Pos i t i on  im  späten 
Vorschulal ter .  S ie  entstehen a l so  zum g le ichen Ze i tpunkt  wie z. B. auch vom 
Rol lensp ie l  zum Regelspiel  übergegangen wird.  

Sch l i eß l i ch  ha t te  i c h  darauf verwiesen, daß wei tere  Belege f ü r  e ine d i a l e k t i -  
sche Auffassung der Entwicklung von Emot iona l i tä t  und kogn i t i ven  Prozessen 
(Hierarchieaspekt)  den entwicklungspsychologischen Arbe i ten  von Boshowitsch und 
Elkonin zu entnehmen sind. S ie  g r e i f e n  Wygotskis Gedanken auf, Entwicklungspro- 
zesse nach i h ren  kr isenhaf ten Ubergängen h i n  zu erforschen, und f inden, daß es 
allgemeines Merkmal jedes k r i  senhaften Ubergangs i s t ,  daß zunächst a f f e k t i v e  
Umbildungen vorhanden s ind  und e r s t  später d i e  kogn i t i ven  Umbildungen folgen. 
D. h. d i e  kogn i t i ven Umbildungen s ind  j ewe i l s  e r s t  umfassend am Ende der jewei-  
l i g e n  Entwicklungsepoche vorhanden. 

Es fand s i ch  a lso  h i e r i n  wieder, und d ies  war ka tego r i a l  genauer zu model l ie -  
ren, d i e  D i a l e k t i k  von Sinn und Bedeutung, auf d i e  Leontjew aufmerksam macht. 
Sinn ents teht  durch das Leben, aber e r  bedarf  der Bedeutungen, um s i c h  auszu- 
drücken. Und diese Bedeutungen, deren der Sinn bedarf, um s i ch  auszudrücken, 
können dazu führen, daß s i c h  der Sinn über ve rze r r t e  und e n t s t e l l t e  Bedeutungen 
r e a l i s i e r e n  muß, wenn d i e  adäquaten Bedeutungen n i c h t  zur Verfügung stehen. Das 
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g i l t  n i c h t  nur auf dem Niveau von Klassengesellschaften, sondern g i l t  al lgemein 
b e r e i t s  im  Säugetierbereich, insbesondere wenn durch Unterbindung der gattungs- 
normalen Beziehungen e ine  adäquate Bedeutungsproduktion i n  den Lernprozessen i n  
den Dialogen im Aufbau von Bindung und Erkundung der gegenständlichen Welt i n  
der f rühen K indhe i t  n i c h t  s t a t t f i n d e t .  Sinn en ts teh t  a lso  im Prozeß des Lebens 
und e v o l v i e r t  auf  höhere Niveaus, vom b io log ischen Sinn auf  d i e  Ebene des i n d i -  
v i due l l en  und dann des persönl ichen Sinns. Er en ts teh t  durch d i e  Zusamnenfas- 
sung der s i nnha f t -a f f ek t i ven  A n t e i l e  innerha lb  der i n  den jewei 1 igen Bedeutun- 
gen herausgearbei teten Vermit t lungen zur rea len  Welt. 
Dieser Aspekt w i r d  i n  der Psychoanalyse a l s  Objektbesetzung gekennzeichnet. Der 
Sinn r e a l i s i e r t  s i ch  jewei 1s ausgehend vom vorhandenen Abbi ldniveau i n  der Tä- 
t i g k e i t ,  d i e  über dieses Abbi ldniveau hinausweist. Der Bewegungsmodus der Tä- 
t i g k e i t  s i nd  d i e  Emotionen, d i e  s i e  hervorbringen. I h r e  Rea l is ie rung w i rd  i n  
der Rea l is ie rung der Mot ive erfahren. 

Aber d i e  Emotionen s ind  etwas anderes a l s  der Sinn. S ie  s i nd  nur der konkret  - 
h i s t o r i s c h e  Ausdruck von s innhaf ten Prozessen j ewe i l s  i n  der Gegenwart und be- 
dür fen se lbs t  der Aneignung. Diese Dimension der Aneignung der eigenen Emotio- 
nen, a l so  d i e  dauerhafte Beur te i lung emotionaler Erfahrungen, d i e  m i t  einem 
bestimmten Objekt verbunden sind, diese Dimension wol len  w i r  Gefühle nennen. 
Die Emotionen machen sozusagen nur  d i e  s i n n l i c h e  Oberfläche des "Gegenstandes 
f ü r  mich" aus. S ie  sp iege ln  dem Subjekt s i n n l i c h  d i e  Bedürfnisrelevanz des Ob- 
j ek tes  wider, während d i e  Gefühle das Wesen dieses Objektes f ü r  das Subjekt 
herausarbeiten. Die Emotionen wären demnach, m i t  einem B e g r i f f  von Leontjew 
ausgedrückt, modal, während d i e  Gefühle amodal i n s  Abb i l d  eingeschrieben sind. 
S ie  spiegeln d i e  bedür fn is re levante  Sei te,  s i nnha f te  Se i t e  der T ä t i g k e i t  wider 
un te r  dem Aspekt der über d i e  Emotionen und der auf i h r e r  Basis entwicke l ten  
und r e a l i s i e r t e n  Mot ive der T ä t i g k e i t  herausgebi ldeten Besetzung der Objekte. 
Leontjew se lber  untersucht d i e  Frage der Entwicklung des Sinns sehr gründ l ich  
i n  einem Aufsatz zu Fragen der Asthet ik .  Er f i n d e t  den Kern des ästhet ischen 
Prozesses n i c h t  i n  der Emot iona l i t ä t  oder i n  s i nn l i ch -b i l dha f ten ,  d. h. spezi- 
f i s chen  äußeren Formen äs thet ischer  Prozesse, sondern i n  dem Moment der sinn- 
ha f ten  Aneignung, d. h. geradezu im  Durchbrechen der bloßen Emot iona l i tä t  a l s  
unmi t te lbar  erfahrene Leidenschaft  und i n  der Gewinnung von Gefühlen auf höhe- 
rem Niveau. Vergleichbar war j a  auch Gramsci s Katharsi  s b e g r i f f  angelegt. Das 
he iß t ,  d i e  Leidenschaften werden n i c h t  b loß unmi t te lbar  erfahren, sondern s i e  
werden g e i s t i g  durchdrungen im  ästhet ischen Prozeß der Sinnaneignung, d i e  durch 
äs thet ische Vergegenständlichung geschieht. 
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Dimensionen der s innhaf ten Aneignung der  Welt: Moral. Ästhet ik.  Liebe, Glaube 

1. Vorbemerkungen 
7 

I c h  knüpfe an be i  der i n  der l e t z t e n  Si tzung herausgearbei teten Notwendigkeit 

f ü r  d i e  Psychologie, s i ch  m i t  Dimensionen der s innhaf ten Aneignung der Welt und 

insbesondere den Gefühlen aus füh r l i ch  auseinanderzusetzen. I c h  w i l l  nun e i n i g e  

Diskussionszusammenhänge aufgre i fen ,  von denen i c h  meine, daß zu ihnen re i ch -  

ha l t i ges  theoret isches Ma te r i a l  v o r l i e g t ,  das w i r  uns genau ansehen müssen und 

i n  dem w i r  v i e l e  Hinweise f i nden  können f ü r  diese dringend e r f o r d e r l i c h e  A rbe i t  

i n  der Ausarbeitung e ine r  marx is t ischen Psychologie bzw. des psychologischen 

Material ismus. 

I ch  beginne m i t  fo lgender Erfahrung. 

Vor etwa e i n  oder anderthalb Jahren hat e i n  sehr l i e b e r  Genosse, der m i r  i n  

mancher H ins i ch t  f a s t  wie e i n  ä l t e r e r  Bruder war, Selbstmord begangen. Er hat  

keine Mögl ichke i t  mehr f ü r  s i ch  gesehen, we i t e r  zu leben. Er h a t t e  e ine  unhe i l -  

bare Krankhei t  und wo l l t e ,  bevor e r  i n  den Zustand der I n v a l i d i t ä t  ge r i e t ,  d i es  

n i c h t  länger hinnehmen. Es war e i n  sehr t rag isches E re ign i s  und kaum jemandem 

zugänglich, warum ausgerechnet er ,  der immer so d i s z i p l i n i e r t  gekämpft hat te,  

diesen Weg nahm . . . Vor der Trauergemei nde wurde k e i n  Wort dazu gesagt, daß es 

v i e l l e i c h t  gerade Ausdruck se iner  besonderen D i s z i p l i n  war, d iesen Weg zu neh- 

men. Es wurden a l l e  seine Verdienste aufgezähl t ,  und das waren v ie le ,  aber von 

der Trauer, d i e  w i r  a l l e  empfunden haben, i s t  k e i n  Wort gesprochen worden, und 

daß e r  gar Selbstmord begangen hatte,  e r s t  r ech t  n i ch t ;  das war v ö l l i g  t abu i -  

s i e r t .  I c h  habe h in te rhe r  m i t  einem Genossen meine Gedanken ausgetauscht. Er 

meinte: Wir verha l ten  uns schlimmer a l s  "ka tho l ische Betschwestern", was den 

Umgang m i t  diesen Fragen b e t r i f f t .  

Als i c h  j e t z t  im phi losophischen Wörterbuch nachgeschlagen habe, ha t  s i ch  d ies  

erneut bes tä t i g t .  I n  diesem Wörterbuch i s t  weder e ine Kategor ie "Liebe" noch 

eine Kategor ie "Tod' zu f inden.  Wesentl iche Dimensionen menschlichen Daseins, 

d i e  be i  Marx selber noch e ine  r e i c h h a l t i g e  phi losophische Behandlung er fahren 
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haben, s i nd  d o r t  n i c h t  aufgenommen ( vg l .  U. a. zum Tod S. 539; aus marx i s t i -  

scher S i ch t  zu Sterben und Tod aber auch Holz 1981 ). 

Zurück zu Marx: Den Aspekt des Todes w i l l  i c h  h i e r  n i c h t  we i t e r  aufgrei fen,  

wohl aber wi 11 i c h  m i t  zwei Z i t a t e n  aus den Ökonomisch-~hilosophischen Manu- 

s k r i p t e n  auf das heut ige  Thema einstimmen (MEW Erg. Bd. 1) .  

"Wie das Pr ivateigentum nur der s i n n l i c h e  Ausdruck davon i s t ,  daß der Mensch 

zug le ich  gegenständl ich f ü r  s i ch  w i r d  und zug le ich  v ie lmehr s i ch  a l s  e i n  frem- 

der und unmenschlicher Gegenstand wird, daß seine Lebensäußerung seine Le- 

bensentäußerung i st ,  seine Verwirk l ichung seine Entwirk l ichung, e ine fremde 

W i r k l i c h k e i t  i s t ,  so i s t  d i e  p o s i t i v e  Aufhebung des Privateigentums, d. h. d i e  

s i n n l i c h e  Aneignung des menschlichen Wesens und Lebens, der menschlichen Werke 
f ü r  und durch den Menschen, n i c h t  nur im  Sinne des unmittelbaren, e inse i t i gen  

Genusses zu fassen, n i c h t  nur  im  Sinne des Besitzens, im  Sinne des Habens. Der 

Mensch e igne t  s i ch  se in  a l l s e i t i g e s  Wesen auf e ine a l l s e i t i g e  A r t  an, a lso  a l s  

e i n  t o t a l e r  Mensch. Jedes se iner  menschlichen Verhä l tn isse zur Welt, Sehn, Hö- 

ren, Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken, Anschauen, Empfinden, Wollen, Tät ig -  

sein, Lieben" kurz  a l l e  Organe se iner  I n d i v i d u a l i t ä t ,  wie d i e  Organe, welche 

unmi t te lbar  i n  i h r e r  Form a l s  gemeinschaft l iche Organe s ind  s ind i n  ihrem s- 
genständl ichen Verhal ten oder i n  ihrem Verhal ten zum Gegenstand d i e  Aneignung 

desselben" (S. 539) . 
I c h  g r e i f e  aus diesem Kontext den Aspekt der Liebe heraus. Die z i t i e r t e  Passage 

be i  Marx we is t  darauf hin,  L iebe a l s  e ine spez i f i s ch  menschliche Form der Sinn- 

l i c h k e i t  zu begrei fen,  deren Mögl ichke i t  s i ch  nur durch d i e  Entwicklung spezi- 

f i s c h  menschlicher Bedürfnisse und Tä t i gke i t en  r e a l i s i e r t .  Entsprechend taucht 

d iese r  Gedanke wieder auf, wenn e r  zwei Sei ten we i te r  von der Entwicklung a l l e r  

Sinne a l s  menschlicher Sinne sp r i ch t .  "Denn n i c h t  nur d i e  5 Sinne, sondern auch 

d i e  sogenannten ge i s t i gen  Sinne, d i e  prak t ischen Sinne (Wi l le ,  L iebe etc.  m i t  

einem Wort: der menschliche Sinn, d i e  Menschl ichkei t  der Sinne w i rd  e r s t  durch 

das Dasein seines Gegenstandes, durch d i e  vermenschlichte Natur" (ebd., S. 

541 1. 
Und e i n  zweites Z i t a t  vorweg, denn w i r  stehen j e t z t  vor der Frage, wie kann 

d iese r  Vermenschl ichungsprozeß geschehen i n  der D i a l e k t i k  des E ingre i fens  i n  

d i e  Umstände wie der Selbstveränderung? - Das zweite Z i t a t  entnehme i c h  dem 

Buch "Amanda" von I rmt raud Morgner: 

"Von Propheten hö r '  i c h  ungern, sagte Arke, we i l  d i e  Erde v o l l  von ihnen i s t .  

Die meisten Propheten s ind  Person i f i ka t ionen menschl iche'r  Vermessenheit und 

L iebesunfäh igke i t .  Wer im  Geis te  hochbefähigt und im Gefühl e i n  Analphabet i s t .  
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meidet i n s t i n k t i v  d i e  Prüfung, einen Menschen zu l i e b e n  oder einen Planeten, 

und verkündet stattdessen, M i l l i o n e n  zu l i e b e n  oder das We l ta l l ,  was vor Prü- 

fungen bewahrt, aus der Anonymität i n  d i e  P u b l i z i t ä t  hebt und Gehorsam zut rägt .  

Denn nur Anhängerschaft i s t  Propheten l iebenswert .  I n  a l lem weht d i e  b lu t rün -  

s t i g e  Se lbs tgerecht igke i t  des E1 i a s .  Von hochfahrenden Theore t ikern  der Liebe 

i s t  d i e  Erde übervo l l  - was f e h l t ,  s ind  beschheidene P rak t i ke r "  (1984, S. 78 

f . ) .  

Wie d i e  Frage der s innhaf ten Dimensionen der menschlichen Existenz systematisch 

zu entwickeln sind, und damit b i n  i c h  n a t ü r l i c h  be i  einem ganz ak tue l l en  Thema, 

davon w i r d  i n  der Folge d i e  Rede sein. I c h  b i n  deshalb be i  dem ganz ak tue l l en  

Thema, we i l  d i e  Prozesse i n  der Sowjetunion es unw ide r ru f l i ch  erneut auf d i e  

Tagesordnung gesetzt  haben, über das Verhä l tn is  von p o l i t i s c h e r  und mora l ischer  

Avantgardefunktion nachzudenken, a lso  jenen Diskurs aufzunehmen, den w i r  be i  

Gramsci schon e i n  Stück we i t  kennengelernt haben. 

I ch  beginne m i t  der Ästhet ik ,  gehe dann über zu Fragen der E t h i k  und sch l ieß-  

l i c h  zu Fragen der Theologie. Es geht m i r  n i c h t  darum, h i e r  eines d ieser  Gebie- 

t e  umfassend darzuste l len ,  sondern nur darum, zu zeigen, daß h i e r  r e i c h h a l t i g e  

Überlegungen vorhanden sind, d i e  es s i c h  anzuschauen l o h n t  und d i e  f ü r  uns a l s  

Psychologen w i c h t i g  sind. 

2. Die ästhet ische Aneigung der Welt -- 

Beginnen w i r  m i t  der Ästhet ik ,  und zwar m i t  den soz ia len Prozessen der Heraus- 

b i  ldung des Kunsterlebens, d i e  im  Übergang zur bürger l i chen Gesell schaf t  s i ch  

zunächst auf das " i n n e r l i c h  erschaubare Idea l " ,  das p rak t i sch  noch n i c h t  w i r k -  

l i c h  se in  konnte, bezogen. I c h  f o l g e  j e t z t  Tombergs Überlegungen aus dem Büch- 

l e i n  "Po l i t i s che  Ästhet ik "  (1973) zum gese l l scha f t l i chen  Gehalt äs thet ischer  

Kategorien. Er f ü h r t  im einzelnen aus: 

"Je mehr aber d i e  herrschende bü rge r l i che  Klasse i h r e  h i s t o r i s c h e  Leg i t ima t i on  

v e r l i e r t ,  j e  mehr d i e  Mögl ichke i t  e i ne r  humanen Gese l lschaf t  he ran re i f t e ,  um so 

größer wurden d i e  Anstrengungen, d i e  Dars te l lung des Idea l s  f ü r  d i e  Gestal tung 

e ine r  unverbindl ichen Welt des schönen Scheins auszugeben, um so d i e  p o l i t i s c h e  

Sprengkraft der ästhet ischen Idea l i s i e rung  zu überdecken" (S. 78). 

Wie das p rak t i sch  aussah, beschre ib t  Tomberg am Be isp ie l  von gut  s i t u i e r t e n  

Bürgern i n  den Konzertsälen: 

"Nun aber, im Er lebn is  der Musik, f ä l l t  a l l  das, was i h r  Leben sonst ausmacht, 
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wie e ine  äußere Hü l l e  von ihnen ab, s i e  empfinden s i ch  a l l e ,  wie wenig s i e  s i ch  

auch nur eines B l i ckes  würdigen, a l s  große, b rüde r l i che  Gemeinde, s i e  wissen 

s i ch  nur  noch a l s  Repräsentanten i h r e r  Gattung, a l s  Menschen, d i e  n i ch t s  ande- 

res  s i nd  a l s  eben Menschen, und wissen s i ch  e ins  m i t  diesem ihrem a l l e s  e in-  

igendem Menschheitsgefühl. ... Meisterwerke der Kunst ziehen den Betrachter 

gewissermaßen i n  s i ch  h ine in ,  und es sche in t  noch zu wenig zu sagen: h i e r  werde 

der Mensch s i ch  a l s  eines solchen bewußt, gehören zum Menschen doch auch jene 

Triebe, un te r  denen der Erwerbst r ieb  a l s  e ine r  der mächtigsten g i l t  ... Nur da, 

wo s i e  s i ch  im  Er lebn is  der Kunst, i h r e s  re inen Menschseins bewußt werden, 

f ä l l t  das Niedere von ihnen ab, j a  sogar das r e i n  Menschliche b l e i b t  gewisser- 

maßen h i n t e r  ihnen zurück, und es g i l t  nur noch das E igent l i che,  das Wesentl i- 

che, das Höhere i n  ihnen, das den Menschen über s i ch  se lbs t  hinausheben und i h n  

m i t  etwas Geistigem, um n i c h t  zu sagen Göttl ichem, j eden fa l l s  aber irgendwie 

Übermenschlichem verb indet "  (ebd., S. 82 f. 1. 
Diese Erfahrung des " re inen Geistes" a l s  Kern des bürger l i chen K u l t u r b e g r i f f s  

i s t  von besonderer und hervorragender Bedeutung f ü r  das sub jek t ive  Weltbi ld.  

"Denn nur, wenn das E igent l i che,  Wesentliche im  Menschen etwas i s t ,  das von den 

Geschäften des A l l t a g s  gar n i c h t  belangt werden kann, we i l  es e ine r  anderen, 

reineren, unzerstörbaren Welt angehört, dürfen d i e  k l e i nen  wie d i e  großmächti- 

gen Bürger d i e  Infamien, d i e  s i e  se lbs t  begehen und durch i h r e  st i l lschweigende 

Einfügung i n  d i e  bü rge r l i che  Ordnung dulden und begünstigen, ge t ros t  dem Er- 

werbs t r ieb  zuschreiben, dem zwar a l s  e ine r  Naturgegebenheit Genüge getan werden 

muß, ohne daß aber der Mensch a l s  solcher dafür  belangt werden könnte" ( S .  83). 

I c h  denke, h i e r  i s t  das Wesen eines bürger l i chen Ä ~ t h e t i k b e ~ r i f f s  im Sinne der 

herrschenden K u l t u r  k l a r  und p räz i se  beschrieben: a l s  Prozeß der Vergeistigung 

i n  Anbetracht der Untaten der eigenen Klasse, d i e  gegen d i e  Versprechen der 

eigenen Klasse i n  der bürger l i chen Aufklärung stehen. 

Nun i s t  es aber so, daß das Bürgertum m i t  der Kunst se lber  zunehmend i n  Wider- 

spruch gerä t  und s i ch  i n  der Kunst und durch d i e  Kunst n a t ü r l i c h  immer wieder 

T e i l e  der bürger l i chen Gese l lschaf t  abspalten und gegen diese Gesel lschaft  

s t e l l e n .  Das heißt ,  nachdem das Menschliche vom Bürgertum m i t  Füßen get re ten 

wird, kann d i e  Kunst zum T e i l  nur  noch Negation der bürger l i chen Kunst sein, 

s i ch  a l s  solche e n t f a l t e n .  "Die Kunst w i l l  das I dea l  n i c h t  mehr dars te l len ,  

we i l  s i e  es n i c h t  mehr d a r s t e l l e n  kann" (ebd., S. 85). Aber d i e  Negation a l s  

einfache Negation (z. B. im  Dadaismus, im  Surrealismus) b l e i b t  einfach, sofern 

s i e  n i c h t  mögliche Prozesse der Humanität au f f inden und neubestimnen kann und 

damit Pa r te i  e r g r e i f t .  

Soweit e i n i g e  Bemerkungen zur Analyse von F r i t z  Tomberg, der dieses Par te ier -  
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g re i f en  a l s  s o z i a l i s t i s c h e  Parteinahme denkt und das Subjekt  der Geschichte i n  

der Arbe i te rk lasse s ieh t .  

Wir müssen j e t z t  fragen, wie i s t  es denn un te r  diesen Bedingungen, wenn K u l t u r  

i n  e ine r  bestimmten, bürger l i chen Weise d e f i n i e r t  i s t ,  überhaupt f ü r  d i e  be- 

herrschte Klasse möglich, K u l t u r  zu entwickeln? Das i s t  j a  e i n  Faktum, das 

P ie r re  Bourdieu i n  seinem Buch "Die f e i nen  Unterschiede" (1982) f e s t g e s t e l l t  

hat :  Diese A r t  von Ku l tu r ,  K u l t u r  a l s  Vergeistigung, w i r d  f ü r  d i e  Massen uner- 

re ichbar  bleiben. Was aber i s t  der Weg, innerha lb  dessen d i e  Massen a l s  Träger 

des humanen Prozesses zu K u l t u r  gelangen können? - Die Antwort f i n d e t  s i c h  im  

wesentl ichen be i  Peter Wei ss i n  der "Ästhet ik  des Widerstandes". I c h  z i t i e r e  

aus e ine r  k le inen A rbe i t  von Thomas Metscher (1984) über Peter Weiss, we i l  i c h  

denke, daß e r  bestimmte Gedanken besonders k l a r  f o r m u l i e r t  hat .  

Das Thema von Weiss i s t  d i e  Er innerung*  Grundbedingung der Humanität. S ie  

i s t  a lso  der Gegenentwurf zu der Verstümmelung der Humanität, d i e  uns Aitmatow 

( "E in  Tag länger a l s  e i n  Leben" - so der Buch t i t e l  i n  der BRD, i n  der DDR "Der 

Tag z i e h t  den Jahrhundertweg") i n  der F igu r  des Mankurt vor Augen f ü h r t ,  der 

Gegenentwurf zu dem e n t h i s t o r i s i e r t e n  Menschen. Bei Weiss w i r d  deu t l i ch ,  "daß 

d i e  Humanität der Unterdrückten e r s t  im  Widerstand gegen d i e  repress ive  Gewalt 

s ich  a r t i k u l i e r t  ..." ... "Das Werk i s t  Erinnerung der Menschheit, und Mnemosy- 

ne d i e  Erinnerung, i s t  d i e  'Mutter der Künste'" (Metscher 1984, S. 168 f. 1 .  Im 

einzelnen f ü h r t  Metscher aus: 

"Die durch Kunst v e r m i t t e l t e n  Erkenntnisse, Fäh igke i ten  und Dispos i t ionen s i n d  

a lso  T e i l  des Kampfes um Autonomie, Selbstbewußtsein, Se lbs tänd igke i t  und Mün- 

d igke i  t, bewußtes Leben und Glück der unterdrückten kämpfenden Klassen se lbs t "  

(ebd. S. 172). 

"Wenn zur revo lu t ionären Funkt ion von Kunst, wie Weiss s i e  konz ip ie r t ,  d i e  Kon- 

s t i t u t i o n  eines h i s to r i schen  Sinns gehört, so i n  der Bedeutung, daß das Kunst- 

werk h i s to r i sche  Distanz e r ö f f n e t  und zug le ich  d i e  Erkenntnis der Gegenwart i n  

h i s to r i sche r  Perspektive e r s c h l i e ß t "  (ebd.). Und damit w i r d  d i e  Dimension der 

Vergeistigung durchbrochen. Ve rge i s t i g te  Kunst i s t  n i c h t  mehr das, was m i t  

durch bürger l i che Bi ldung hochentwickel ten Sinnen gerade mich noch anrührt ,  im  

Moment l e i denscha f t l i ch  e r faß t ,  sondern genau h i e r  ha t  d i e  Aneignung der l e i -  

denschaft l  ichen Erfassung a l s  ka tha r t i sche r  Prozeß zu erfolgen, der damit a l s  

Prozeß humaner Erinnerungsbildung b e g r i f f e n  werden muß. Das he iß t ,  Kunst i s t  

Erinnerung der Menschheit im  Sinn von Leidenserfahrung, Widerstand und Be- 

f re iung; aber diese Erinnerung i s t  n i c h t  gegeben, s i e  i s t  j ewe i l s  neu aufgege- 
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ben. Oie Kunst drück t  d i e  h i s t o r i s c h e  Dimension der Humanität aus, m i t  der Mög- 

l i c h k e i t ,  s i e  durch Aneignung i n  der Gegenwart wieder a k t u e l l  werden zu lassen. 

Gehen w i r  auf diesem Hintergrund i n  d i e  Geschichte der marxist ischen Ästhet ik  

zurück, so i s t  der russ ische M a t e r i a l i s t  Tschernyschewskij, der i n  den Tradi-  

t i onen  Feuerbachs denkt, der wesent l iche Vor läu fer  der marxist ischen Ästhet ik.  

I n  se iner  D i sse r ta t i on  "Die ästhet ischen Beziehungen der Kunst zur Wi rk l i ch-  

k e i t "  s t e l l t  e r  dem herrschenden bürger l i chen Kuns tbeg r i f f  e ine  m a t e r i a l i s t i -  

sche Ä s t h e t i k - ~ u f f a s s u n q  entgegen, i n  deren Kern d i e  Frage s teht :  Was i s t  das 

Ästhetische, das d i e  Massen bewegt? Was empfinden d i e  Massen a l s  schön? Und 

h i e r  g r e i f t  e r  d i e  Verhä l tn isse der Menschen zur Natur auf und s t e l l t  d i e  Na- 
tu rschönhe i t  i n  den M i t t e l punk t  se iner  Ästhet ik .  

I c h  z i t i e r e  d i e  von Georg ~ u k a c s  i n  der E in le i t ung  zu diesem Buch zusamnenge- 

f aß te  Pos i t i on  von Tschernyschewskij: "Die Kunst und d i e  Beziehungen des Men- 

schen zur Natur, zum Naturschönen i s t  a l l e r  Menschen elementare, allgemeine, 

gemeinsame Sache. Der Ausgangspunkt kann nur d a r i n  bestehen, daß man diese a l l -  

gemeinen Bedürfnisse und Gesichtspunkte s o r g f ä l t i g  e r fo rsch t ,  welche uns Auf- 

schluß über d i e  grundlegenden Gesichtspunkte zur r i c h t i g e n  Bestimmung des Ge- 

genstandes und der Methode der Ästhet ik  geben" (Lukbcs i n  Tschernyschewski j 

1954, S. 40). "Die Anfänge der Kunst s i nd  untrennbar m i t  den verschiedenen an- 

deren s i ch  später abtrennenden Gebieten wie Wissenschaft, Philosophie, Re l i -  

gion, Aberglaube, Magie, Volksglaube verf lochten";  und a l l e  Kategorien kehren 

i n  jahrtausendelanger Entwicklung des Ästhet ischen a l s  grundlegende Momente des 

menschlichen Lebens wieder - das Schöne, das Erhabene, das Komische, das Tragi-  

sche (ebd., S. 47). 

"Daraus f o l g t ,  da8 das, was w i r  im Leben, i n  der Natur, i n  der W i r k l i chke i t  a l s  

schön er1  eben, durch den ob jek t iven,  (von unserem Bewußtsein unabhängigen) Cha- 

rak te r ,  d i e  ob jek t i ven  Eigenschaften dieses Gegenstandes b e s t i r n t  wird, der das 

E r l ebn i s  des Schönen he rvo r ru f t ,  daß diese ob jek t i ve  Besonderheit des Gegen- 

standes jedoch nur un te r  gewissen, d i e  menschliche S u b j e k t i v i t ä t  durch subjek- 

t i v e  (genauer gesprochen: gese l l scha f t l i che )  Bedürfnisse bestimmenden Umstände 

zur Geltung komnen kann" (ebd., S. 47 f . ) .  

Soweit Lukacs, der b i s  dahin d i e  wesentl ichen Gedanken von Tschernyschewskij 

zusammenfaßt und dann an ihm k r i t i s i e r t ,  daß Äs the t i k  n i c h t  bloße Naturästhet ik 

i s t ,  sondern se lbs t  a l s  Vergesellschaftungsprozeß höhere Niveaus e r r e i c h t  hat. 
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An d ieser  S t e l l e  können w i r  den Gedanken wei ter führen m i t  einem Aufsatz von A. 

A. Leontjew (a lso  dem L ingu is ten und Sohn von A. N. Leontjew) zur poet ischen 

Sprache a l s  Form des menschlichen Verkehrs (1973). Er verweist  darauf, daß das 

Wesen der Kunst nur aus dem Wesen des soz ia len Verkehrs zu begre i fen  i s t .  Der 

Mensch sucht nach M i t t e l n ,  "d ie  n i c h t  nur einen blassen Schatten, e ine  ver-  

wischte Spur des Er leb ten zeigen, sondern das Erleben se lbs t .  Dahin f ü h r t  nur 

e i n  Weg: d i e  S i t ua t i on  des Verkehrs durch d i e  Kunst zu erhal ten,  den Menschen 

veranlassen, das Erleben immer wieder neu zu produzieren und zu schaffen. ... 
Der Verkehr durch d i e  Kunst i s t  e i n  Austausch der Sinngebungen m i t  H i l f e  der 

Sprache der Kunst" (S. 1201 1. 
Und damit haben w i r  e inen Zugang zur gese l lschaf tsh is tor ischen Dimension, d i e  

bei  Tschernyschewskij noch f e h l t e .  Das he iß t ,  d i e  Kunst se lber  en tw icke l t  i h r e  

eigene Sprache, und diese eigene Sprache bedarf  der Entschlüsselung. D ie  Ele- 

mente d ieser  Sprache s ind  s i n n l i c h e  Merkmale " i dea le r  Objekte". S ie  s i nd  aber 

n i c h t  d i e  Objekte selbst ,  sondern das Verhä l tn is  der Menschen zu den Objekten. 

Diese Sprache der Kunst en tw icke l t  s i ch  und r e a l i s i e r t  s i ch  im  ästhet ischen 

Prozeß. 

E in  Be isp ie l  f ü r  d i e  Entwicklung der Sprache der Kunst i s t  - darauf macht A. A. 

Leontjew aufmerksam - d i e  Schlußszene i n  "Wenn d i e  Kraniche ziehen", wo d i e  

kreisenden Birken a l s  Symbol des Todes stehen. A ls  solches aufgenommen f i n d e t  

es i n  der Sprache der Kunst we i te re  Verwendung. Dieses Symbol bedarf  der Ent- 

schlüsselung im ästhet ischen Prozeß, a l so  durch Menschen, denen d i e  Sprache der  

Kunst i n  d ieser  H ins i ch t  v e r m i t t e l t  und zugänglich i s t .  I nso fe rn  e r h ä l t  der 

ästhet ische Prozeß seine k u l t u r e l l e  Dimension, d i e  a l l e r d i n g s  a l s  formale Ge- 

s ta l t ung  vom I n h a l t  abgezogen werden und s i ch  entfremden kann. 

Kunst kann we i te rh in  m i t  Wygotski (1976) a l s  "gese l l scha f t l i che  Technik des 

Gefühls" verstanden werden, i n  der m i t  h i s t o r i s c h  gewordenen und geronnenen 

Verfahren gearbe i te t  wird, wodurch auch h i e r  d i e  Mögl ichke i t  des Auseinander- 

f a l l e n s  von Sinn und Bedeutungen besteht.  

"Der poet ische Text i s t  nur  d i e  Form, i n  d i e  der lebendige Prozeß des poe t i -  

schen Verkehrs gegossen wird; der poet ische Text a l s  solcher i s t  ebenso t o t ,  

wie d i e  poet ische Technik', so A. A. Leontjew (ebd., S. 1206). Das he iß t ,  d i e  

Mögl ichke i t  von Kunst, wie s i e  Leontjew bestimmt, r e a l i s i e r t  s i ch  nur a l s  Aus- 

druck des sozialen Inha l t s .  

Von der psychologischen Se i t e  her e r f ä h r t  d i e  Analyse der ästhet ischen Prozesse 

bei  Wygotski und be i  E i  senstei  n e ine Vert iefung. Wygotski ana l ys ie r t  i n  se iner  
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"Psychologie der Kunst" d i e  inneren Umbruchprozesse, d i e  im ästhet ischen Prozeß 

au f t re ten .  

Es i s t  dabei n i c h t  z u f ä l l i g  - diese Zwischenbemerkung se i  ges ta t t e t  -, daß w i r  

den ästhet ischen Prozeß untersuchen, sondern der ästhet ische Prozeß i s t  e r -  

s i c h t l i c h  d i e  Form, i n  der i n  r e i n s t e r  Form d i e  Sinnverwirk l ichung e r f o l g t  so- 

wie m o d e l l i e r t  und beschrieben wurde. W i r  werden Formen der Sinnverwirk l ichung 

auch i n  den Prozessen f inden, m i t  denen s i ch  E t h i k  oder Theologie befassen, 

aber i c h  denke, der äs thet ische Prozeß i s t  i n  der Tat jener,  an dem d ies  v i e l -  

l e i c h t  am deu t l i chs ten  und weitestgehenden untersucht wurde. 

Was pass ie r t  also, damit es zur Kathars is  kommt, zur Aneignung der eigenen Le i -  

denschaften auf höherem Niveau a l s  Gefühle? - Ein ige Z i t a t e  aus Wygotskis "Psy- 

cho log ie  der Kunst" (1976) verdeut l i chen seine Pos i t ion .  

"Gerade d i e  Stockung der Umsetzung nach außen i s t  a lso  das spez i f i sche Symptom 

der künst le r ischen Emotion be i  Wahrung i h r e r  ungewöhnlichen Stärke" (S. 246). 

I c h  komme zurück auf das Be i sp ie l  aus der l e t z t e n  Sitzung, das i c h  einem A r t i -  

k e l  von A. L. Leontjew (1981 b) entnommen hatte,  a lso  das Be isp ie l  e i ne r  Auf- 

führung im  Wilden Westen, wo e ine r  der Cowboys, der zusieht,  p l ö t z l i c h  den 

Hauptdars te l le r ,  der d i e  nächste böse Tat begehen w i l l ,  erschießt.  Auf dem 

Grabstein s teht :  "Dem besten Schauspieler und dem besten Zuschauer"; aber 

Leontjew sagt, e i g e n t l i c h  müßte dastehen: "Dem schlechtesten Schauspieler und 

dem schlechtesten Zuschauer". Warum? - Weil d iese Stockung der Umsetzung, von 

der Wygotski sp r i ch t ,  n i c h t  bewi rk t  wurde, we i l  der Zuschauer angeregt wurde. 

unmi t te lbar  seine Emotionen auszudrücken und n i c h t  auf das Niveau der " g e i s t i -  

gen Emotionen" überzugehen. 

Für a l l e  L i t e r a t u r a r t e n  - Wygotski untersucht i n  der "Psychologie der Kunst" 

vor a l lem L i t e r a t u r  - g i l t  das g le i che  Gesetz der ästhet ischen Reaktion: "Sie 

b e i n h a l t e t  e inen Af fek t ,  der s i c h  i n  zwei entgegengesetzten Richtungen entwik- 

k e l t  und der auf dem Gip fe lpunkt  gleichsam i n  einem Kurzschluß vern ich te t  

wird." (S. 250) Wygotski bez ieht  s i ch  auf S c h i l l e r :  "Je mehr der Betrachter 

geneigt  i s t ,  s i ch  unmi t te lbar  m i t  dem Stoff einzulassen, desto tr iumphierender 

i s t  d i e  Kunst, welche jenen zurückzwingt und über diesen d i e  Herrschaft  behaup- 

t e t "  (ebd., S. 251). Das he iß t ,  jedes Kunstwerk b i r g t  - das i s t  se in  Wesen a l s  

Kunstwerk - einen inneren Zwiespal t  zwischen I n h a l t  und Form i n  sich, und der 

Künst le r  e r r e i c h t  "gerade durch d i e  Form d i e  Wirkung, daß der I n h a l t  vern ich te t  

und gleichsam ausgelöscht w i rd "  (ebd.). I c h  werde g l e i c h  noch e i n  Be isp ie l  ge- 
ben, das E isenste in  dazu anführ t .  Es f o l g t  a lso  daher eine Umwandlung der Af- 

fek te ,  " i h r e  Se lbs taust i lgung i n  e ine r  Ausbruchreaktion". Diese f ü h r t  zu e ine r  
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Entladung der Emotionen, und d a r i n  besteht d i e  Kathars is  der ästhet ischen Reak- 

t i o n .  

Diese doppelte Reihe der Gefühle, von der Wygotski spr ich t ,  kann man sehr schön 

i n  der L i t e r a t u r  oder im Theater verfolgen, wenn man s i ch  se lber  dabei wahr- 

nimmt. Gerade d i e  S c h r i f t e n  von Aitmatow leben j a  davon, wie d ies  Messmann 

(1985) einmal sehr schön an dem "Weißen Dampfer" herausgearbei tet  ha t .  Dieses 

ständige emotionale Hin- und Hergerissensein des Lesers: Wird das Gute siegen, 

das aber h i s t o r i s c h  auf neues Niveau durch das Entfremdete hindurch ge füh r t  

werden muß? Diese Mögl ichke i t  deutete s i ch  schon an i n  der Ges ta l t  des K r a f t -  

fahrers,  m i t  dem der Junge befreundet i s t .  Oder w i r d  das Böse siegen, das Ent- 

fremdete? Und gerade indem das Böse, das Entfremdete s i e g t  und das Gute, das im 

Keim vorhanden i s t ,  vern ich te t ,  e r f o l g t  d i e  Auslöschung d ieser  Emotionen auf 

höherem Niveau, indem nämlich j e t z t  der vorher neu t ra le  bzw. h in -  und herger is -  

sene Leser, der durch d i e  Schönheit der Sprache, d i e  Form also, we i t e rge füh r t  

wird, nun s i ch  sagt: H ie r  muß i c h  Pa r te i  e rgre i fen ,  so kann das n i c h t  b le iben, 

und n a t ü r l i c h  d ies  n i c h t  nur  s i ch  sagt, sondern es a l s  Mögl ichke i t  e igener Hu- 

manität  auch emotional f ü h l t .  Das i s t  a lso  jene Aneignung auf höherem Niveau, 

durch d i e  beide widerstrebenden Gefühlsreihen i n  neuer E inhe i t  zusamengeführt  

werden. 

E isenste in  beschreibt  i n  einem Aufsatz "Psychologie der Kunst" (1982) d i e  &- 
thet ische Methode entsprechend. Am Aufbau des F i lms "Panzerkreuzer Potemkin" 

verweist  e r  darauf, daß e r  d i e  Szene, d i e  im  F i l m  d i e  Ermordung des Sch i f f sa rz -  

t es  d a r s t e l l t  und m i t  der d e u t l i c h  gemacht wird,  daß d i e  Revolut ion auf diesem 

Panzerkreuzer begonnen hat,  zunächst dachte, so dazustel len,  daß d i e  Leiche des 

Sch i f fsarz tes  an Land gespül t  w i rd .  Er hat s i c h  dann f ü r  einen anderen Weg ent -  

schieden, nämlich den über d i e  Bordwand baumelnden Kne i fe r  des Sch i f f sa rz tes  i n  

Großaufnahme zu zeigen. Er beschre ib t  d ies  a l s  P r i n z i p  des "pars p ro  t o to " .  Er 

r e a l i s i e r t  a lso  e ine f ü r  den Zuschauer ungewöhnliche Verbindung. Diese geht, so 

sagt er,  n i c h t  d i r e k t  von A über B nach C, sondern e r  geht von A nach C, a l so  

zu einem wei ter  en t fe rn ten  S c h r i t t ,  und l ä ß t  d i e  Zuschauer damit den S c h r i t t  B 

rekonstruieren. Indem der Kne i fe r  über d i e  Bordwand hängt, w i r d  deu t l i ch :  H ier  

i s t  e i n  dramatisches Ere ign is  e r f o l g t ,  und es ha t  jemanden bet ro f fen ,  der e ine r  

bestimmten sozialen Kategor ie angehört, denn einen Kne i f e r  t r ä g t  n i c h t  jeder.  

Und e r s t  nachher w i r d  aufgedeckt, daß es der S c h i f f s a r z t  war, der ermordet wur- 

de. Also w i r d  der S c h r i t t  B e r s t  nach dem S c h r i t t  C vol lzogen. 

Damit durchbr ich t  E isenste in  e ine  fes tgefügte  b e g r i f f l i c h e  Gliederung und geht 
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auf elementarere Formen der T ä t i g k e i t  zurück, d i e  e r  se lbs t  a l s  animist isch, 

t o tem is t i sch  und archaisch beschreibt .  Er s e t z t  a lso  Pars pro  toto,  d. h. einen 

T e i l  f ü r  das Ganze, und b r i c h t  auf diese Weise einen schon gefest ig ten Erkennt- 

nisprozeß auf, um d i e  Mögl ichke i t  zur ästhet ischen Umorganisation dieses Pro- 

zesses zu bieten. Das Vertraute w i rd  zers tör t ,  um d i e  Aneignung der Bedeutungen 

i n  neuer Form möglich zu machen. 

E in  ä thet ischer  Prozeß i s t  nur möglich i n  bestimmten z e i t l i c h e n  Dimensionen. 

Ästhet ische Prozesse s ind nur a l s  Prozesse i n  der Z e i t  zu denken. Sie haben 

etwas zu tun  m i t  der Ze i t ,  d i e  man s i c h  nimmt, um wieder Sinn zu finden, s i ch  

i n  e i n  neues Verhä l tn is  zu den Dingen zu s te l l en .  

I c h  w i l l  d ies  nur m i t  zwei kurzen Z i ta ten  andeuten, um uns d i e  psychologische 

und soziologische Komplexität der h i e r  zu analysierenden Zusammenhänge deu t l i ch  

zu machen. - I n  einem Aufsatz "Immer mehr Genüsse, immer weniger genießen" 

sch re ib t  Holger Probst (1982): "Ku l tur  he iß t  . . . nicht ,  v i e l e  gute Bücher und 

Schal lp la t ten,  sondern e ine gewisse T o t a l i t ä t  und Harmonie, m i t  der e i n  Lebens- 

s t i l  h e r g e s t e l l t  wird, der I nd i v idue l l es  und Gemeinsames zum Zug komien 1äBt 

und e n t f a l t e t .  I n  diesen 'Lebenskulturen' geht es n i c h t  darum, a l l e s  schnell, 

e in fach und p rak t i sch  zu er ledigen, sondern e in igen a l l t ä g l i c h e n  und wiederkeh- 

renden Dingen Geduld und Aufmerksamkeit zuzuwenden'' (S. 24) . 
Nehmen w i r  den Marxschen B e g r i f f :  Es geht h i e r  n i c h t  um das Haben, sondern es 

geht um das Werden. - Probst we i ter :  "Der Weg zum Genießen f ü h r t  s i c h e r l i c h  

n i c h t  über d i e  Spezialprodukte und Dienstleistungen, sondern durch das s c h r i t t -  

weise Wiedergewinnen, Rekonstruieren, Erobern v o l l  ständiger und sel  bstbe- 

her rschter  Lebensbereiche" (S. 25). 

Zur Dimension der Z e i t  noch e i n  weiteres Z i t a t .  Wenn man über Ästhet ik  redet, 

d a r f  man d i e  ästhet ischen Produkte se lbs t  n i c h t  ganz außer acht lassen. I ch  

z i t i e r e  aus Sa in t  Exuperys "Der k l e i n e  Pr inz"  (1960), und zwar den Dialog zwi- 

schen dem Fuchs und dem Prinz.  Es geht darum, daß der Fuchs gerne von dem k l e i -  

nen Prinzen gezähmt werden möchte, und d ies  bedeutet s i c h  e ine Sache ve r t rau t  

zu machen, indem man Lebenszeit f ü r  s i e  aufwendet. 

"Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an. ' B i t t e  zähme mich', 

sagte er. ' I c h  möchte wohl', antwortete der k l e i n e  Pr inz,  'aber i c h  habe n i c h t  

v i e l  Ze i t .  I c h  muß Freunde f inden und v i e l e  Dinge kennenlernen. ' 'Man kennt nur 

d i e  Dinge, d i e  man zähmt', sagte der Fuchs. 'Die Menschen haben keine Z e i t  

mehr, irgendetwas kennenzulernen. Sie kaufen s i c h  a l l e s  f e r t i g  i n  den Geschäf- 

ten. Aber da es keine Kaufläden f ü r  Freunde g ib t ,  haben d i e  Leute keine Freunde 
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mehr. Wenn Du einen Freund haben w i l l s t ,  so zähme mich! ' "  (S. 66 f . )  

Das war der Beginn der Bekanntschaft - nun das Ende der Bekanntschaft: 

" 'Adieu' ,  sagte der Fuchs. 'H ier  i s t  mein Geheimnis. Es i s t  ganz einfach. Man 

s i e h t  nur m i t  dem Herzen gut. Das Wesentl iche i s t  f ü r  d i e  Augen unsichtbar. '  

'Das Wesentliche i s t  f ü r  d i e  Augen uns ich tbar ' ,  w iederho l te  der k l e i n e  Pr inz,  

um es s i ch  zu merken. 'Die Ze i t ,  d i e  du f ü r  deine Rose ver lo ren hast, s i e  macht 

deine Rose so wicht ig . '  Die Ze i t ,  d i e  i c h  f ü r  meine Rose ve r l o ren  habe, .. .' 
sagte der k l e i n e  Pr inz,  um es s i ch  zu merken. 'Die Menschen haben diese Wahr- 

h e i t  vergessen', sagte der Fuchs, 'aber du d a r f s t  s i e  n i c h t  vergessen. Du b i s t  

ze i t lebens f ü r  das verantwor t l i ch ,  was du d i r  v e r t r a u t  gemacht hast. Du b i s t  

f ü r  deine Rose ve ran twor t l i ch  . . . I  ' I c h  b i n  f ü r  meine Rose ve ran twor t l i ch  .. . ', 
wiederhol te der k l e i n e  Pr inz,  um es s i ch  zu merken" (S. 72). 

3. Die e th ische Aneigung der Welt 

Nun zur Frage der Eth ik .  D ie  Übergänge zwischen Äs the t i k  und E t h i k  s i nd  n i c h t  

gar so schwier ig zu bestimmen, wenn w i r  noch einmal auf Gramsci oder auf Su- 

cholminski zurückgehen. Wenn d i e  Bi ldung unserer f ü n f  Sinne "e ine A rbe i t  der 

ganzen b isher igen Weltgeschichte i s t "  (MEW Erg. Bd. 1 S. 5421, so werden s i ch  

i n  der Wirk1 i c h k e i t  unserer menschlichen Sinne (der sogenannten, der p r a k t i -  

schen und der ge is t igen)  d i e  zent ra len Kategor ien der Äs the t i k  i n  d ieser  Dia- 

l e k t i k  von Ze i t ,  Verantwortung, Genießen, äs thet ischer  Durchdringung immer auch 

vorrangig auf d i e  eigene Gattung beziehen. Dann werden höchste äs thet ische 

Werte s i ch  auch immer auf d i e  "moralische Schönheit des Menschen" (Sucholmins- 

k i )  beziehen. Dies h a t t e  i c h  an Gramscis Analyse der Kunst, insbesondere am 

Beisp ie l  der Mailänder Aufführung von Ibsens "Nora" b e r e i t s  herausgearbei tet .  

Ästhet isch schön i s t  das Mensch1 i che  a l s  e ine  Durchdringung, Vergeistigung, 

Humanisierung des rea len Geschichtsprozesses. Und entsprechend f i nden  w i r  e inen 

unmit te lbaren Übergang aus dem Dia log von Fuchs und kleinem Prinzen, i n  dem es 

i n  diesem Sinne um Schönheit sowie um Verantwortung g ing  zum Problem der marxi-  

st ischen Eth ik .  Wir können i h r e  Perspekt ive m i t  S6ve (1985) so umreißen, daß 

vom ethischen Standpunkt aus be t rach te t  der Mensch ve ran twor t l i ch  i s t  f ü r  a l -  

les ,  auf was e r  e inwi rken kann. Nur f ü r  dies, aber f ü r  d ies  a l l es .  

Auf dem Gebiet der E th i k  f i nden  w i r  e i ne  d i f f e r e n z i e r t e  und r e i c h h a l t i g e  marxi-  

s t i sche  Diskussion. Es i s t  sehr lohnend be i  unserem Unternehmen der Ausarbei- 

tung eines psychologischen Material ismus, s i e  uns anzusehen, um d i e  ganze Di - 
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mension dessen, was unter  ge füh l sha f te r  und s innha f te r  Aneignung der Welt zu 1 
vestehen i s t ,  v e r t i e f t  zu erarbe i ten .  I c h  g r e i f e  h ie rzu  verschiedene Arbei ten 1 
auf, d i e  insbesondere dem He f t  25 (1976) des Marxismus Digest entnommen sind, i 

I 
das Fragen der E t h i k  behandelt. I 

Mi1 l e r  (1976) s i e h t  a l s  Gegenstand der moralischen Widerspiegelung i n  a l l ge -  

meinster Form d i e  Beziehungen zwischen Pe rsön l i chke i t  und Gesel lschaft .  "Die 

Moral i s t  gerade a l s  Form des gese l l  schaf t l  ichen Bewußtseins, a l s  ideologische 

Widerspiegelung der Interessen von Klassen, zug le ich  auch e ine spez i f i sche Form 

der gesch ich t l i chen Entwicklung des Se1 bstbewußtseins der Menschen" (S. 38). 

Das he iß t ,  w i r  stoßen h i e r  wieder auf das Ebenenproblem: E ine rse i t s  e x i s t i e r t  

Moral auf  der soz ia lh i s to r i schen  Ebene und andererse i ts  auf der Persönl ich- 

keitsebene. Beide Ebenen dür fen w i r  weder verwechseln noch e in fach aufeinander 

reduzieren. 

Zunächst zur soz ia len Se i t e  von Moral. Moral bedarf  der soz ia len Organisations- 

form, s i e  en ts teh t  im gese l l scha f t l i chen  Verkehr und w i r d  i n  ihm weiterentwik- 

k e l t .  

I n  einem sehr in teressanten k le inen  Buch zum "Ursprung der Moral" a r b e i t e t  Syb- 

kowjez (1978) heraus, wie i n  der menschlichen Frühgeschichte m i t  der Endeckung 

und Bewahrung des Feuers notwendigerweise bestimmte moral ische Qua l i t ä ten  ent-  

stehen müssen, e ine  bestimmte Form von S i t t l i c h k e i t  au f t r e ten  muß, indem Ver- 

antwortung fü r  d i e  Erha l tung des Feuers, wenn d i e  anderen weg s ind (a l so  z. B. 

Bekämpfen der eigenen Müdigkei t  notwendig wird,  a l so  D i s z i p l i n  im Sinne von 

Selbstaneignung im  In teresse des Soziums en tw icke l t  werden muß. Die Dimensionen 

von Moral s i nd  damit h i s t o r i s c h  geronnene soz ia le  Formen, d i e  s i ch  konkret  h i -  

s t o r i  sch ausdrücken. Wir f i nden  s i e  vorwiegend i n  S i t t en ,  Bräuchen und Tradi-  

t ionen,  wie d ies  Suchanow (1980) i n  einem Bändchen i n  der Reihe "Weltanschauung 

heute'' ana l ys ie r t .  S i t t e n  s i nd  dabei auf d i e  S t a b i l i s i e r u n g  und Reproduktion 

g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Beziehungen ausger ichtet ,  s i nd  das Übergreifende. T rad i t i o -  

nen be inha l t en  i n  diesen Rahmen eingeordnet d i e  Herausbildung und Weitergabe 

der ge i s t i gen  Eigenschaften an d i e  junge Generation. Trad i t ionen wirken a lso  

immer nur  auf der Grundlage von S i t t en .  

Dies i s t  e i ne  w i ch t i ge  Fests te l lung.  Sehr f r ü h  schon, nämlich m i t  dem Entstehen 

der Genti lordnung, übernahmen nach Suchanow symbolische Handlungen, durch S i t -  

t e n  reg lement ie r te  Handlungen, Handlungsverbote d i e  "Ro l le  eines Kodes f ü r  d i e  

soz ia le  Vererbung". Das he iß t ,  Suchanow sch re ib t  den S i t t e n  und Trad i t ionen 

jene R o l l e  des Kodes f ü r  d i e  soz ia le  Vererbung zu, den w i r  f ü r  d i e  genetische 

Vererbung den DNS-Sequenzen zuschreiben. Das bedeutet aber, daß d i e  Entwicklung 
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der gefühlshaften Dimensionen zur eigenen Gattung Menschheit d i e  elementare 

S t ruk tu r  des soz ia len Überlebens und der Weiterentwicklung der Gattung dar- 

s t e l l t ,  d i e  durch entsprechende soz ia le  Dimensionen ( S i t t e ,  Trad i t ion ,  Brauch) 

abgesichert wird.  

Nachfolgend i s t  dann n a t ü r l i c h  d i e  Frage zu s te l l en ,  wie denn ab der Entstehung 

von Klassengesellschaften d ieser  Prozeß s i c h  i n  der D i a l e k t i k  von allgemein- 

menschlicher Moral und Klassenmoral r e a l i s i e r t .  Dies tritt auf a l s  Problem der 

Entfremdung i n  der Vergegenständlichung des Sinns: Inadäquate Bedeutungen wer- 

den i n s  Bewußtsein getragen. 

S i t t e n  und Trad i t ionen s ind  a l so  d i e  wesent l ichen soz ia len Strukturen, i n  denen 

d i e  Mögl ichkei ten des Moralischen weitergetragen werden. Es s i n d  n i c h t  j u r i -  

s t i s c h  geregel te T e i l e  der ideologischen gese l l scha f t l i chen  Beziehungen. Vom 

idee l l en  Gehalt her s ind  d o r t  r e l i g i ö s e  Inha l te ,  P r i n z i p i e n  der Moral, p o l i t i -  

sche Anschauungen, Regeln und Normen zu f i nden  (ebd. S. 32). Bräuche t r e t e n  i n  

diesem Prozeß a l s  das auf, wie s i ch  S i t t e n  und Trad i t ionen im  j ewe i l i gen  Leben 

konkret  durchsetzen. Es s ind  demnach dann d i e  soz ia len Funktionen des Brauches 

im konkreten Leben, d i e  a l s  Knotenpunkte des i n d i v i d u e l l e n  Aufbaus moral ischer 

Prozesse dienen. 

I c h  denke dabei noch einmal an d i e  Überlegungen Elkonins zum Entstehen der Mo- 

r a l  im  i n d i v i d u e l l e n  Leben. I n  den Bräuchen, wie Fami l ien  m i t  i h r e n  Kindern 

umgehen, sagen wi r ,  zwischen dem d r i t t e n  und sechsten Lebensjahr, und zwar i n  

den massenhaften Bräuchen i n  e i n e r  Gesel lschaft ,  entscheidet s i ch  n a t ü r l i c h ,  

wie solche Knotenpunkte der moral ischen Entwicklung aussehen. So s ind  i n  großen 

Schichten im ausgehenden Ka i se r re i ch  und i n  der Weimarer Republik es Knoten- 

punkte f ü r  "gut"  und "böse" geworden, d ies  m i t  der Unterordnung unter  gese l l -  

scha f t l i che  A u t o r i t ä t  zu i d e n t i f i z i e r e n  und "gut "  und "böse" n i c h t  mehr bezogen 

auf von diesen Au to r i t ä ten  losge lös te  humane Eigenschaften zu i d e n t i f i z i e r e n .  

(vg l .  Reich zur 'Massenpsychologie des Faschismus 1934 bzw. d i e  Studien der 

Gruppe um Fromm, Adorno U. a. 1936 zu " A u t o r i t ä t  und Fami l i e " ) .  

Durch d i e  Entwicklung von Chauvinismus, Rassismus, Sexismus usw. i n  entspre- 

chenden St ruk turen von S i t t e ,  T r a d i t i o n  und Brauch konnten d i e  Angehörigen der 

t r a d i t i o n e l l e n  I n t e l l i g e n z  i n  großem Umfang auf diese Weise zum S t ü t z p f e i l e r  

der fasch is t ischen Ideo log ie  werden. I nso fe rn  s i nd  h i e r  a lso  Bräuche zu Knoten- 

punkten i n d i v i d u e l l e r  moral ischer Entwicklung geworden, Bräuche, d i e  s i c h  eben- 

so v i e l f ä l t i g  i n  den klassischen Kinderbüchern des Bürgertums d ieser  Z e i t  wie 

auch i n  den Ansichten über Erziehung f inden. 
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Soweit zur soz ia len Ebene d ieser  Prozesse: Ethische Dimensionen, moralische 

Prozesse, d i e  Entstehung von S i t t l i c h k e i t  r e a l i s i e r e n  s i c h  imner nur unter  kon- 

k re ten  s o z i a l - s t r u k t u r i e r t e n  Verhäl tn issen, i n  denen über S i t ten ,  Trad i t ionen 

und Bräuche bestimmte Knotenpunkte der Aneignung entstehen. 

Was i s t  nun auf der psychischen Ebene das Wesen d ieser  Aneignungsprozesse? I c h  

wi 11 d ies  m i t  zwei Z i t a t e n  beschreiben. Bradter  (1976) schre ib t :  "Aus d ieser  

S i ch t  (näml ich aus der S i ch t  der Entwicklung der Persön l ichke i t ,  W. J.) be- 

t r ach ten  w i r  d i e  Moral auch n i c h t  a l s  M i t t e l  der Unterordnung der persönl ichen 

Interessen unter  d i e  gese l l scha f t l i chen  Interessen. Wir t e i l e n  vielmehr d i e  

Auffassung von A. G. Chartschew, daß d i e  S i t t l i c h k e i t  i h r e n  'goldenen Schn i t t '  

n i c h t  i n  d ieser  Unterordnung, sondern i n  der harmonischen Vereinigung beider 

f i n d e t ,  we i l  das So l len  s i c h  im g le ichen Maße an d i e  Persön l ichke i t  wie an d i e  

Gesel l  schaf t  wendet" (S. 4 3 ) .  
Chartschew se lber  bez ieht  s i c h  auf d i e  von Bradter z i t i e r t e  A rbe i t  noch einmal 

zusammenfassend i n  seinem gemeinsamen Buch m i t  Mi 1 l e r  über "Ethik".  Er sp r i ch t  

davon, daß Existenz und Funkt ion ieren der Moral aus dem B e g r i f f  der "F re ihe i t "  

a l s  "Minimum von Widersprüchen zwischen Wesen und T ä t i g k e i t  des Subjekts e iner -  

se i  t s  und der soz ia len Notwendigkeit andererse i ts "  (1976. S. 39) abge le i t e t  

s ind.  W i r  könnten auch sagen, a l s  Minimum von Widersprüchen zwischen Sinn und 

Bedeutungen e i n e r s e i t s  und den ob jek t i ven  soz ia len Mögl ichkei ten und Notwendig- 

k e i t e n  anderersei ts.  So gefaßt i s t  d i e  Herausbildung von Moral j ewe i l s  e i n  %- 
the t i sche r  Prozeß i n  der Gewinnung dieses Gleichgewichts, das entsprechend von 

Chartschew auch m i t  dem Harmoniebegr i f f  gekennzeichnet wird.  E in  wesentl iches 

Moment der Herausbildung moral ischer Dimensionen se i  e i ne  "Harmonie des I n d i v i -  

due l l en  und Gese l lschaf t l i chen i n  den Grenzen sowohl der Gese l lschaf t  wie auch 

jeder  konkreten Pe rsön l i chke i t "  (ebd.). Es geht a lso  i n  Bezug auf d i e  i n  der 

marx is t ischen Diskussion i n  der BRD stat tgefundene Zukunftsdebatte (Jung U. a. 

1985) um das Ve rhä l t n i s  von g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Utopie und konkret  e inze lner  

Zukunft und wie s i c h  beides im  A l l t a g  j ewe i l s  v e r m i t t e l n  l äß t .  

Bei d i ese r  moralischen Entwicklung 1 i e g t  e ine wesent l iche Ro l l e  ( w i r  gelangen 

zur Vermi t t l u n g  von psychischer und soz ia le r  Ebene) i n  der Herausbildung der 

Wert- und P f l i c h t o r i e n t i e r u n g .  Denn es geht um Werte und P f l i c h t e n  im soz ia len 

Verkehr ebenso wie i n  den psychischen Prozessen. I n  diesen Zusammenhängen ent-  

s t e h t  d i e  D i a l e k t i k  von abver langten P f l i c h t e n  zu r e a l i s i e r t e n  Werten und von 

S e l b s t p f l i c h t e n  zum Selbstwert  ( v g l .  Bradter ) .  Es en ts teh t  a lso  das Problem der 

Erreichung von D i s z i p l i n  a l s  Kern der eigenen Persön l ichke i t ,  das Gramsci a l s  
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bewußte Aneignung des eigenen Ichs  gekennzeichnet und i n  den M i t t e l punk t  des 

Kulturbildungsprozesses g e s t e l l t  hat .  Das i n d i v i d u e l l e  Subjekt  i s t  damit e i ne r -  

s e i t s  a l s  Persön l ichke i t  Schöpfer und Autor seines moral ischen Motivs, anderer- 

s e i t s  kann das ta t säch l i che  Subjekt  der moral ischen Entwicklung n i c h t  das i n d i -  

v idue l  l e  Subjekt, sondern d ies  können j ewe i l s  nur  d i e  "Vol ksmassen" sein. So- 

we i t  Bradter (1976, S. 69, S. 125). 

Was i s t  aber der Bezugspunkt f ü r  d i e  moral ische Entwicklung der Vol ksmassen? 

I c h  mache i h n  m i t  einem Z i t a t  von E r i ch  Hahn zum Problem Humanismus deut l i ch ,  

das seinem Vortrag zum V I .  Philosophenkongreß der DDR entnommen i s t  (1985, S. 

8 ) .  

"Zent ra ler  Bezugspunkt humanistischer Verantwortung heute i s t  im  buchstäbl ichen 

Sinne d i e  Menschheit, i h r e  Existenz, i h r  F o r t s c h r i t t ,  i h r e  Perspektive." 

Wie kommen w i r  aber auf der sub jek t iven Se i t e  zu d iese r  Perspektive? - Der sow- 

j e t i  sche E th i ke r  Archangel s k i  j (1976) l i e f e r t  i n  dem schon z i t i e r t e n  Marxismus- 

Digest einen interessanten Versuch i n  diese Richtung, der s i ch  wiederum e i n  

Stück we i t  m i t  dem, was w i r  von Gramsci her b e r e i t s  kennen, überschneidet. Zur 

Erinnerung: Gramsci h a t t e  a l s  e ine  spez i f i sche Form des Bewußtseins d i e  So l ida-  

r i t ä t  bestimmt, d i e  j ewe i l s  aber nur vom Augenblick ausgeht und soz ia le  Prozes- 

se nur kurze Z e i t  t r ä g t .  Er untersch ied s i e  vom revo lu t i onä ren  Bewußtsein, das 

durch den B e g r i f f  der Katharsis,  durch d i e  Aneignung eigener Leidenschaften, 

und zwar bezogen auf das Objekt, an dem s i e  j ewe i l s  entstehen, auf  e i n  höheres 

Niveau gekennzeichnet i s t  (und verbunden m i t  dem Bemühen um wi ssenschaft iche 

Bi ldung s i ch  v o l l z i e h t  1. Ähn l ich  unterscheidet Archangel s k i  j S o l i d a r i t ä t  und 

Humanität. 

Unter " S o l i d a r i t ä t "  vers teht  e r  d i e  prak t ische und moral ische gegensei t ige Un- 

te rs tü tzung der Menschen a l s  e ine  der Bedingungen f ü r  d i e  Existenz s t a b i l e r  

h i s t o r i s c h e r  und soz ia le r  Gemeinschaften. Unter "Humanität '  vers teht  e r  den 

Komplex p rak t i sch  äußerbarer Gefühle wie Güte, M i t l e i d ,  Aufmerksamkeit, Freund- 

schaft ,  Liebe usw., d i e  s i ch  auf der Grundlage der Fäh igke i t  der Menschen zum 

Miter leben entwickeln (1976, S. 62). "Die S o l i d a r i t ä t  s e t z t  e i ne  Bewußtwerdung 

der soz ia len Beziehungen voraus, s i e  w i r d  durch d i e  Humanität ve rge i s t i g t ,  was 

seinen Eindruck i n  e ine r  bewußten Regulierung der P f l i c h t e n  f i n d e t ,  d i e  m i t  

k o l l e k t i v e r  Arbe i t ,  Schutz der Behausung, des Feuers, der elementaren Sorge um 

d i e  Stammesgenossen im Zusammenhang stehen" (ebd., S. 63). I n  diesen von Ar- 

change lsk i j  hervorgehobenen Zusammenhängen f i n d e t  man sozialpsychologisch und 

persön l ichke i ts theoret isch d i e  Wurzeln f ü r  d i e  Entwicklung der Humanität, wie 
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s i e  E r i ch  Hahn anspr icht .  

Es d ü r f t e  d e u t l i c h  sein:  Diese "Vergeistigung", von der Archangelski j spr ich t ,  

kann n i c h t  durch Inha l te ,  Bedeutungen, per se er fo lgen.  Um s i e  zu erreichen, 

i s t  j ewe i l s  d i e  Organisat ion eines ästhet ischen Prozesses notwendig, der Z e i t  

und Verantwortung e r f o r d e r t ,  Mögl ichkei ten der persönl ichen Beziehungen, Ach- 

tung des Subjekts usw. 

Und noch e i n  we i t e re r  Gedanke aus einem Aufsatz von Titarenko, zur "Spez i f i k  

der Moral", eben fa l l s  aus dem genannten He f t  des Marxismus Digest:  Im sozialen 

Verkehr e x i s t i e r e n  Wert-Etalons. Die Gliederung der Objektwel t  umfaßt - so T i -  

tarenko - n a t ü r l i c h  n i c h t  nur e ine  objektbezogene, sondern auch immer e ine re-  

f l e x i v e ,  sinnbezogene Sei te.  Die Wert-Etalons, auf  deren Basis das Subjekt se i -  

ne moral ischen Prozesse o rgan i s i e r t ,  drücken s i c h  i n  spez i f i schen Formen sozia- 

l e r  Symbolismen aus. An de ra r t i gen  Symbolismen s e t z t  j a  auch d i e  Dimension des 

ideologischen Klassenkampfes an. Dies i s t  h i s t o r i s c h  sehr gut aufzeigbar an der 

Entwicklung des Faschismus, i n  welcher Symbole der Arbeiterbewegung i n  fa lscher  

Vermi t t lung von Wesen und Erscheinung durch d i e  herrschende Klasse j ewe i l s  neu 

besetz t  wurden ( vg l .  Münzenberg 1977). 

Im Kontext der Frage nach mora l ischer  S innvermi t t lung s t e l l t  s i ch  h i e r  auch das 

Problem der ge i s t i gen  Durchdringung eines Überbaus, i n  dem Wesen und Erschei- 

nung i n  f a l sche r  Weise v e r m i t t e l t  werden. Bezogen auf diese Formen der Entfrem- 

dung s i n d  auch d i e  ge i s t i gen  Prozesse wer tana ly t isch neu zu d iskut ie ren.  Jeder 

Wert im  Überbau, jeder  g e i s t i g e  Wert i s t  wiederum von der Marxschen Wertanalyse 

her zu durchdringen: Wert f ü r  wen? Gebrauchswert f ü r  wen? - Was geht i n  diesen 

Wert e in,  wem n ü t z t  es? Das he iß t ,  um d i e  Fragen der Moralentwicklung weiterzu- 

führen und damit Ti tarenkos w ich t i ge  Bemerkung zur Funkt ion der Wert- Etalons 

aufzugrei fen,  brauchen w i r  auch e ine Weiterentwicklung der Werttheorie. Auf 

diesen Kontext ha t  E r i c h  Hahn i n  e i n e r  wei teren A rbe i t  verwiesen. Er hat an 

e ine r  S te l l e ,  wo e r  s i c h  m i t  den Fragen von Sinn und Wert auseinandersetzt, auf 

e i n  Z i t a t  aus Marx und Engels S c h r i f t  "Die h e i l i g e  Famil ie ' '  verwiesen (Hahn 

1983, S. 65 f.), das i c h  wiedergeben w i l l :  

"Die besi tzende Klasse und d i e  Klasse des P r o l e t a r i a t s  s t e l l t  diese1 be 

menschliche Selbstentfremdung dar. Aber d i e  e r s t e  Klasse f ü h l t  s i ch  i n  d ieser  

Selbstentfremdung wohl und b e s t ä t i g t ,  weiß d i e  Entfremdung a l s  i h r e  eigene 

Macht und b e s i t z t  i n  i h r  den Schein e ine r  menschlichen Existenz; d i e  zweite 

f ü h l t  s i c h  i n  der Entfremdung vern ich te t ,  e r b l i c k t  i n  i h r  i h r e  Ohnmacht und d i e  

W i r k l i c h k e i t  e i ne r  unmenschlichen Existenz. S ie  i s t ,  um einen Ausspruch von 

Hege1 zu gebrauchen, i n  der Verworfenheit d i e  Empörung über diese Verworfen- 
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h e i t ,  e ine  Empörung, zu der s i e  notwendig durch den Widerspruch i h r e r  menschli- 

chen Natur m i t  i h r e r  Lebenssi tuat ion,  nämlich d i e  of fenherzige, entschiedene, 

umfassende Verneinung d ieser  Natur i s t ,  ge t r ieben w i rd "  (MEW Bd. 2, S. 37). 

Da d i e  herrschende Klasse der Macht der Entfremdung s i ch  bewußt i s t ,  s i c h  i n  

d ieser  Macht wohl f ü h l t ,  ha t  s i e  auch i n  der ideologischen Auseinandersetzung 

überhaupt ke in  Interesse, das Wesen i h r e r  Her rschaf t  aufzudecken, sondern v i e l -  

mehr gerade i n  der ideologischen Auseinandersetzung das Wesen i h r e r  Her rschaf t  

ständig zu versch le iern .  Deshalb werden i n  der Denkweise der herrschenden Klas- 

se, d i e  s i ch  a l s  ob jek t i ve  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Logik " h i n t e r  dem Rücken" der I n -  

d iv iduen r e a l i s i e r t ,  immer wieder allgemeinmenschliche Werte neu besetzt .  Man 

vergleiche exemplarisch d i e  D e f i n i t i o n  des B e g r i f f s  " F r e i h e i t "  be i  Strauß oder 

anderen P o l i t i k e r n .  Auch über diese Fragen wäre se i tens  der Psychologie ver-  

t i e f t  nachzudenken, wobei auf e ine  V ie lzah l  phi losophischer und po l i t i kw i ssen -  

scha f t l  i che r  Arbei ten zurückgegr i f fen  werden kann ( v g l  . Jantzen 1987, Kap. 

2.3.). 

4. Re l ig iöse Aneignung der Welt und d i e  Dimension des Glaubens - 

Nun aber zu einem le t z ten ,  f ü r  mich besonders spannenden Gebiet, da i c h  seine 

Bedeutung f ü r  d i e  Entwicklung eines psychologischen Mater ia l ismus se lbs t  e r s t  

i n  l e t z t e r  Z e i t  entdeckt habe. - Was l i e f e r t  neben der Ästhet ik-Theor ie und der 

E th i k  d i e  f o r t s c h r i t t l i c h e  Theologie zu den Fragen der s innhaf ten Vermi t t lung 

der Persön l ichke i t  m i t  den Menschen und der Welt? - I c h  kann h ie rzu  nur exem- 

p l a r i s c h  e in ige  Gedanken äußern, da i c h  e r s t  beginne, mich h i e r m i t  i n t e n s i v e r  

zu beschäftigen. 

Mich i n t e r e s s i e r t  dabei besonders d i e  Theologie der Befreiung, a l so  jene Theo- 

log ie ,  d i e  s i ch  m i t  dem Marxismus i n  mancher H ins i ch t  auf d i e  g le i che  Se i t e  

s t e l l t  und f ü r  d i e  g le i che  Sache kämpft. I c h  versuche w ich t i ge  Gedanken wie- 

derum i n  einem kurzen Abr iß darzuste l len .  Nicht ,  daß i c h  denke, diese Überle- 

gungen auch nur halbwegs komplet t  zu erfassen, davon kann überhaupt n i c h t  d i e  

Rede sein.  Aber i c h  w i l l  darauf aufmerksam machen, daß d o r t  Fragen behandelt 

werden, d i e  f ü r  uns a l s  Psychologen brennend i n te ressan t  s ind.  Mogl icherweise 

können w i r  m i t  der Weiterentwicklung der Psychologie, insbesondere der Katego- 

r i e  Sinn, d i e  psychologische Substanz d ieser  von der Re l i g i on  behandelten Phä- 

nomene i n  v ö l l i g  neuer Weise begre i fen  und damit auch Lee rs te l l en  unserer Kul-  

t u r t h e o r i e  und insbesondere Pe rsön l i chke i t s theo r i e  f ü l l e n .  
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Norbert  Greinacher, e i n  prominenter Ve r t re te r  der Theologie der Befreiung i n  

der BRD, bestimmt i n  einem vor  wenigen Wochen geschriebenen Aufsatz Theologie 

der Be f re iung  wie f o l g t :  - 
Sie r i e f  "verdrängte E ins ich ten des a l t e n  Testaments wieder i n s  Bewußtsein der 

Chr isten, daß es nämlich nur  e ine  Geschichte Gottes m i t  den Menschen g ib t ,  i n  

der s i ch  Got t  auf  d i e  S e i t e  der Unterdrückten und Ausgebeuteten, der Fremden, 

Armen, Witwen und Waisen s t e l l t  und deren In teresse und Bedürfnisse s i ch  zu 

eigen macht" (Greinacher 19871, S. 9, Sp. 4) .  
Aus d iese r  Theologie der Befreiung entwicke ln  s i ch  e ine  Reihe spez i f i scher  Ele- 

mente des lateinamerikanischen Sozialismus ( d o r t  s p i e l t  s i e  im Moment d i e  wich- 

t i g s t e  Ro l l e ) ,  d i e  der evangelische Befreiungstheologe Bonino wie f o l g t  zusam- 

menf aßt : 

1. "Ablehnung e i n e r  I deo log ie  der 'Entwicklung' ,  welche Probleme i n  La te in -  

ameri ka auf k a p i t a l i s t i s c h e  Weise zu lösen und diesen Kont inent aufs neue 

von den nordat lan t ischen Ländern abhängig machen w i l l " ;  

2. "Besei t igung der Abhängigkeit durch p a r a l l e l  ver laufende Revolutionen 

innerha lb  der Soz ia l s t ruk tu ren  der lateinamerikanischen Gesellschaften, 

durch welche d i e  m i t  ausländischen Interessen kooperierenden o l i g a r c h i -  

schen E l i t e n  entmachtet werden"; 

3. "Ein starker,  z e n t r a l i s t i s c h e r  Staat" ;  

4. "Bewußtmachung, Bewußtseinsveränderung, P o l i t i s i e r u n g  der Bevölkerung und 

i h r e  a k t i v e  Teilnahme an a l l e n  Entscheidungen." Wir würden das m i t  Grams- 

c i  Herausbildung eines s tarken hegemonialen Blocks der L inksk rä f t e  nen- 

nen. 

5. Vorrang der p o l i t i s c h e n  Dimensionen im  gegenwärtigen Kampf La te i  nameri - 
kas"; 

6. "E in  authent ischer la te inamer ikan ischer  Sozialismus, der a l l e n  b isher igen 

s o z i a l i s t i s c h e n  Entwürfen und Prak t iken k r i t i s c h  gegenübersteht"; 

7. "Primat der menschlichen Dimension vor a l l e r  w i r t s c h a f t l i c h e n  und ku l t u -  

r e l l e n  Veränderung" (ebd. S. 9, Sp. 6).  

Dieses Programm zu verwi rk l i chen,  i s t  der soz ia le  I n h a l t  der Theologie der Be- 

f r e i ung .  
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I c h  gehe nun über zur i n h a l t l i c h e n  Dars te l lung eines der m. E. überzeugendsten 

Entwürfe moderner Theologie, d i e  s i ch  diesen Dimensionen v e r p f l i c h t e t  s ieh t ,  

nämlich zu dem Entwurf, den Dorothee S ö l l e  i n  ihrem Buch "Lieben Arbe i ten  

- e ine Theologie der Schöpfunq" (19851 en tw icke l t  hat .  S ie  knüpf t  h i e r  an ver-  

schiedene f o r t s c h r i t t l i c h e  Dimensionen der ak tue l l en  theologischen Diskussion 

an. Und es ze ig t  sich, daß s i e  dabei über w i ch t i ge  Fragen nachdenkt, d i e  s i c h  

auch f ü r  uns auftun, wenn w i r  anfangen, den psychologischen Gehalt der Katego- 

r i e  "Sinn" systematisch zu erforschen. I c h  s t e l l e  dieses Buch j e t z t  i n  wesent- 

l i chen  De ta i l s  dar, um h ierdurch exemplarisch m i t  e i n e r  theologischen Argumen- 

t a t i o n  ve r t rau t  zu machen, d i e  m i t  uns f ü r  e ine  Sache gemeinsam e i n t r i t t .  Da- 

nach s o l l  dann noch einmal bestimmt werden: Was n ü t z t  uns das f ü r  unsere psy- 

chologischen Fragen? Was können w i r  davon lernen? Wo müßte gea rbe i t e t  werden? 

Sö l l e  versucht i n  "Lieben und Arbe i ten  ..." eine Theologie der Schöpfung zu 

entwickeln, d i e  s i e  von vornherein a l s  f em in i s t i sche  Theologie vers teht .  S ie  

o r i e n t i e r t  s i ch  an einem Go t tesbeg r i f f  - es w i r d  davon d i e  Rede sein, was das 

i s t  -, der n i c h t  auf Herrschaft ,  sondern auf Bewahrung z i e l t .  "Wir können d i e  

Schöpfung nur dann bejahen, l i e b e n  und prägen, wenn w i r  passiv und a k t i v  an i h r  

teilnehmen. ... Der Prozeß der Wahrnehmung des Schönen gründet s i c h  auf unsere 

Teilnahme an der Ordnung der geschaffenen Dinge" (S. 10). Das heißt ,  s i e  geht 

von der akt iven, selbstverändernden T ä t i g k e i t  des Menschen a l s  Kern des Schöp- 

fungsprozesses aus, i n  dem jede und jeder Mi tschöpfer in  und Mitschöpfer se in  

können. S ie  argument ier t :  Zu einem Zei tpunkt,  wo d i e  "Exterministen",  a l so  j e -  

ne, d i e  d i e  Gattung Menschheit auslöschen können und m i t  diesem Gedanken spie- 

len,  das gese l l scha f t l i che  Denken prägen, brauchen w i r  " e i n  umfassendes Bewußt- 

se in  der Quel len  unseres Lebens und a l l e n  Lebens auf der Erde" (S. 15). 

Sie e r i n n e r t  an das Judentum, das bezogen auf den Exodus d i e  H i s t o r i e  a l s  we- 

sent l i chen Bestandte i l  der Re l i g i on  fes tgeha l ten  hat.  "Deshalb w i r d  d i e  Erinne- 

rung zum unaufgebbaren Bestandte i l  des Glaubens, und Vergessen i s t  Sünde, we i l  

da r i n  Gottes gesch ich t l i ches Handeln ohne Antwort b l e i b t .  Sich er innern  i s t  e i n  

kategor ischer Imperat iv  des Judentums, der über das Judentum hinaus uns a l l e  

angeht. Wir müssen uns er innern,  wenn w i r  m i t  dem Ursprung des Lebens i n  Ver- 

bindung b le iben wol len" (S. 19). 

Sie s t e l l t  sodann zwei Arten der Theologie einander gegenüber, d i e  onto log ische 

und d i e  h i s to r i sche  Theologie. Der ontologische Entwurf s i e h t  Got t  a l s  den um- 

fassenden Schöpfer der Welt, der von Anfang an a l l e  Fäden i n  der Hand hat  und 

daher s i ch  a l s  allumfassender Schöpfer m i t  dem Menschen n i c h t  mehr v e r m i t t e l t .  

Die h i s to r i sche  Dimension der Rel ig ion,  der h i s t o r i s c h e  Entwurf i s t  jener,  der 
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durch den Exodus ausgedrückt wird, nämlich durch d i e  konkrete H i l f e  Gottes bei  

der Befreiung von der fremden Macht, a lso  der babyloni  sch-ägyptischen Macht. 

Der Entwurf e i ne r  ontologischen Schöpfung - so S ö l l e  - kann n i c h t  tragen, da 

d iese r  Entwurf des umfassenden Herrschers keine Vermi t t lung und keine Wechsel - 
wirkung m i t  den Menschen e r l aub t .  "Wenn Gott  n i c h t  aus Liebe d i e  Welt erschaf-  

f e n  hat,  dann b l e i b t  jeder  B e g r i f f  von Schöpfung s inn los  und leer .  Wir müssen 

uns se lbs t  a l s  Wesen verstehen lernen, d i e  erwar te t  und g e l i e b t  wurden, schon 

bevor s i e  zur Welt kamen" (S. 30). 

W i r  werden später sehen, daß S ö l l e  einen d iesse i t i gen  Go t tesbeg r i f f  e r a r b e i t e t  

und daß der Prozeß, von dem s i e  h i e r  sp r i ch t ,  a l s  e i n  Erwartet-  und Geliebtwer- 

den aus der Geschichte zu verstehen i s t ,  d i e  uns e ine b e s t i r n t e  Verantwortung 

durch unsere Vorgänger au fe r l eg t .  S ie  s p r i c h t  s i ch  f ü r  e ine femin is t ische Theo- 

l o g i e  aus, f ü r  e i ne  "Perspekt ive der Z ä r t l i c h k e i t  und n i c h t  der  Herrschaft"  (S. 

34). Und s i e  kennzeichnet m i t  einem Z i t a t  des ameri kani schen Indianerhäupt l ings 

S e a t t l e  einen weiteren Standpunkt, von dem s i e  ausgeht. "Denn das wissen wir ,  

d i e  Erde gehört  n i c h t  den Menschen. Der Mensch gehört zur Erde - das wissen 

w i r .  A l l e s  i s t  miteinander verbunden, wie das B lu t ,  das e ine Fami l i e  vere in t .  

A l l e s  i s t  verbunden" (S. 30). 

S ie  k r i t i s i e r t  den klassischen Imperialismus der Schöpfungstheologie: Gott  i s t  

der Herr, der Mensch i s t  auf  Gedeih und Verderb ausge l i e fe r t .  Sie s i e h t  i n  d r e i  

Formen der Theologie Mögl ichkei ten,  d ieses Denken zu überwinden, i n  der Prozeß- 

theologie,  i n  der femin is t ischen Theologie und i n  der ma te r i a l i s t i schen  B ibe l -  

exegese . 
Bezügl ich der Prozeßtheologie bez ieht  Söl l e  s i ch  besonders auf Mar t i  n Buber, 

der  davon ausgeht, daß am Anfang Beziehung i s t  und der Mensch nur am Du zum I c h  

w i rd .  Bezügl ich der femin is t ischen Theologie bez ieht  s i e  s i ch  auf Carter Hey- 

wards Ansatz, d i e  Got t  wie f o l g t  d e f i n i e r t :  

Nach Heyward (1982) i s t  "Gott"  " d i e  K r a f t  der Beziehung zu anderen, zur Mensch- 

h e i t  und zur ganzen Schöpfung" (S. 44). Es geht i h r  um d i e  Befreiung von Herr- 

schaftsmacht. "Nur g e t e i l t e  Macht i s t  gute Macht. Echte Macht i s t  n ichts,  was 

e i n e r  b e s i t z t .  Böse Macht im Dienst von Herrschaft ,  se i  es durch Gott  oder 

durch Menschen, i s t  etwas ganz anderes" (S. 45). 

Dies s i nd  zen t ra le  Gedanken der femin is t ischen Theologie, d i e  einen ganz k la -  

ren, m a t e r i a l i s t i s c h  f ü l l b a r e n  Go t tesbeg r i f f  be inha l t e t .  Man könnte es auch so 

sagen: Got t  i s t  d i e  Summe der guten K r ä f t e  der Menschen untereinander, a lso  der 

Ausdruck der k o l l e k t i v e n  Sinngebungsprozesse zur Gattung und i n  der Ga t tunp  -- 
Als d r i t t e s  Moment, das zu e i n e r  Neuor ient ierung i n  der Theologie führen könn- 
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te,  nennt Sö l l e  den "philosophischen Material ismus1'. I n  e ine r  m a t e r i a l i s t i s c h e n  

Bibelexegese lassen s i ch  aus d ieser  Pos i t i on  d r e i  Grundsätze fes tha l t en .  

1. " Ich  b i n  aus Erde gemacht." 

2. "Die Erde gehört n i c h t  den Menschen, der Mensch gehört  der Erde." 

3. Als d r i t t e s  nennt s i e  den e rs ten  Vers des 24. Psalms: "Die Erde i s t  des 

Herrn" - , eine Aussage, d i e  i n  der Befreiungsbewegung der lateinamerika- 

nischen Campesinos e ine  wicht ige,  gegen Herrschaft ,  gegen d i e  Verfügungs- 

gewalt der Herrschenden über Grund und Boden, z ie lende Stoßr ichtung hat  

(S. 47). 

I c h  verdeut l i che diese d r e i  Aspekte im folgenden. 

Zum ersten: "Jede Theologie, d i e  den Bereich des Leibes und der Gese l lschaf t  

f l i e h t  zugunsten e ine r  angebl ich "höheren Ebene", nimmt n i c h t  e rns t ,  daß w i r  

aus Erde gemacht s ind" (S. 49). S ö l l e  benutzt  a l s  Be i sp ie l  e ine  Pred ig t  von 

B i l l y  Graham, der am Be isp ie l  des re ichen Jüngl ings l e d i g l i c h  d i s k u t i e r t ,  d i e  

anstehende Entscheidung se i  es, s i c h  f ü r  Jesus oder gegen Jesus zu entscheiden. 

Sö l l e  h ä l t  dagegen, daß f ü r  diesen Jüng l ing  d i e  Entscheidung l au ten  muß, s i c h  

f ü r  oder gegen das Geld zu entscheiden. Nur dadurch werde e r  d i e  Ha lbherz igke i t  

seiner Existenz und seine aus i h r  rührenden Depressionen überwinden, indem e r  

d i e  i n  Grahams Pred ig t  ausgelassene Aufforderung Jesus an i h n  wahrmacht: "Ver- 

kaufe a l l es ,  was du hast, und g i b ' s  den Armen" (ebd.). 

Zum zweiten: "Die Erde gehört  n i c h t  den Menschen, der Mensch gehört  der Erde." 

Sie hebt a l s  t r e f f ends te  Analyse, d i e  es dazu g i b t ,  Kar1 Marx' Analyse der 

"Debatten über das Holzdiebstahlsgesetz" i n  den Verhandlungen des 6. r h e i n i -  

schen Landtags von 1842 hervor (MEW Bd. 1, S. 109 - 147). Dem brauchen w i r  

n i ch t s  hinzuzufügen. 

Zum d r i t t e n :  "Die Erde i s t  des Herrn". Wenn d i e  Erde a l s  Gottes gute  Schöpfung 

bet rachte t  wird, dann i s t  das Pr ivateigentum an der Erde auszuschließen, dann 

i s t  es "e in  Verbrechen, d i e  Erde zur Ware zu machen" (S. 53). 

Sö l l e  argument ier t  nun wie f o l g t  we i t e r :  Da d i e  Erde d i e  Schöpfung Gottes aus 

dem Chaos i s t ,  muß, wenn d i e  Schöpfung n i c h t  aufgehört  hat, wenn w i r  immer M i t -  

schöpfer sind, auch immer erneut von uns bestimmt werden, was das Nichts  i s t ,  

das Chaos, das überwunden werden muß. Das Chaos i s t  zum einen d i e  Leere i n  uns 

se lbs t .  Sie bestimmt d ies  i n  einem f rüheren Buch, "Die H inre ise"  (1981 ), a l s  

den Tod im  Leben, der der e i g e n t l i c h e  Tod i s t .  Dies i s t  das Absterben im  Leben. 
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Das Inhuman-Werden, das bloße Ex i s t i e ren  f ü r  m a t e r i e l l e  Werte, f ü r  das "Brot  

a l l e i n "  i s t  f ü r  s i e  der Tod. Der Tod i s t  a l so  n i c h t  der physische Tod, sondern 

d i e  Leere i n  uns se lbs t .  

Zum zweiten i s t  das Chaos, das Nichts,  jenes Zers törer ische und Böse, das d i e  

Welt überpersönl ich prägt .  S ie  z i t i e r t  dagegen folgende Haltung aus Jesaja 58: 

6,12 a l s  Imperat iv:  

"Löse d i e  Fesseln der Ungerecht igkei t ,  

sprenge d i e  Bande der Gewalt. 

Gib f r e i  d i e  Mißhandelten. 

Jedes Joch s o l l t  i h r  zertrümnern. 

B r i ch  dem Hungrigen de in  Brot. 

Die Obdachlosen füh re  i n  de in  Haus. 

Wenn du einen Nackten s iehst ,  so k l e i d e  ihn.  

Entziehe d i ch  n i c h t  deinen Brüdern." 

S ö l l e  i n t e r p r e t i e r t  d i es  wie f o l g t :  "Jesaja ze ig t ,  was es he iß t ,  Mitschöpfer zu 

werden und am Prozeß der Schöpfung a k t i v  teilzunehmen, nämlich ' d i e  Fesseln der 

Ungerecht igke i t '  zu sprengen und ' jedes Joch (zu) zertrümmern'" (ebd., S 59). 

S ie  bez ieht  s i c h  im folgenden auf we i te re  Tex t te i l e ,  d i e  i c h  h i e r  ausgelassen 

habe. S ie  handeln davon, daß unser entsprechender Umgang m i t  der Welt und den 

Menschen auch zu unserer eigenen Heilung, d. h. humanen Selbstveränderung be i -  

tragen. "Dann b r i c h t  unser L i c h t  hervor 'wie d i e  Morgenröte'. Das L i c h t  derer, 

d i e  s i c h  n i c h t  aufsparen, sondern verschwenden f ü r  d i e  Hungernden, w i rd  ' i n  der 

F i n s t e r n i s  aufgehen'" (Söl l e  ebd. 1. 
E r s i c h t l i c h  stoßen w i r  aus d ieser  Sichtweise eben fa l l s  auf ästhet ische Prozesse 

und den m i t  Gramsci au fgegr i f fenen und ana lys ier ten Prozeß der Katharsis. Noch- 

mals w i r d  Carter Heyward z i t i e r t :  "Gutes zu t u n  und Böses ungeschehen zu machen 

i s t  e i n  Akt menschlicher Verantwor t l i chke i t .  Gott  i s t  unsere K ra f t ,  d i e  dazu 

be fäh ig t "  (ebd.). 

Wie gelangen w i r  zu d ieser  K ra f t ?  "Staunen i s t  der Anfang a l l e r  Phi losophie" 

(S. 67). Und erneut stoßen w i r  auf d i e  Dimensionen des Zeitprozesses, auf das 

"Sich-ein1 assen-auf-die-Dinge", über das w i r  beim "k le inen Prinzen" und dem 

Fuchs schon r e f l e k t i e r t  haben. "Die Her rschaf t  a l s  Grundatt i tüde hat d i e  Ehr- 

fu rch t  e rse tz t ,  j a  z e r s t ö r t "  (S. 68) und d iese Ehr furcht  a l s  Staunen i s t  wie- 

derzugewi nnen. 

S ö l l e  ana l ys ie r t  im  folgenden d i e  Probleme, d i e  s i ch  ergeben, i n  e ine r  Reihe 

von Kapi te ln,  d i e  dem Problem der A rbe i t  gewidmet sind. I n  einem Kapi te l  "Ar- 
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b e i t  und Entfremdung" z e i g t  s i e  auf, wie t i e f g r e i f e n d  d i e  Entfremdung i n  der 

Arbe i te rk lasse selber i s t .  S ie  g i b t  das Be isp ie l ,  daß, a l s  während des Vietnam- 

Krieges aust ra l ische Hafenarbei ter  s t re i k ten ,  s i ch  westdeutsche Gewerkschafts- 

f ührer weigerten, zum S t r e i k  aufzurufen: "Die Gewerkschaftsbosse, m i t  denen w i r  

sprachen, zeigten ke in  In teresse am Schicksal der vietnamesischen Kinder" (S. 

80). Die A rbe i t  se lber  i s t  aber nach S ö l l e  e i n  Prozeß, der m i t  S o l i d a r i t ä t  be- 

gonnen hat, deren Z i e l e  i n t e r n a t i o n a l  se in  müssen. S ie  z i t i e r t  aus der Autobio- 

graphie von "Mother Jones": "Im 19. Jahrhundert gehörte es zu den zent ra len 

Überzeugungen der Arbeiterbewegung , daß w i r  a l l e  gemeinsam d i e  menschliche Gat- 

tung bi lden, und daß Menschsein bedeutet, zu anderen i n  Beziehung zu stehen, zu 

jenen, d i e  unter  uner t räg l ichen Arbeitsbedingungen le iden' '  (S. 80). 

Auf der Basis des so entwicke l ten  A rbe i t sbeg r i f f es ,  der i n  d ieser  H ins i ch t  

weitgehend Holzkamps (1983) Auffassung von A rbe i t  a l s  k o l l e k t i v  vera l  lgemeiner- 

t e r  Vorsorge entspr ich t ,  h ä l t  S ö l l e  f e s t :  "Es g i b t  nur  e ine Sache, vor  der man 

s i ch  fü rchten muß, ... unmenschlich zu sein!"  (S. 81). 

Marx habe den p o l i t i s c h e n  T e i l  der Hegelschen Analyse zum Verhä l t n i s  von Herr 

und Knecht i n  Frage g e s t e l l t ,  n i c h t  aber d i e  Bedeutung der A rbe i t  f ü r  den Pro- 

zeß des Freiwerdens des Menschen. Und s i e  f ä h r t  f o r t :  "Daß das Wort ( A r b e i t )  

emotional im  Deutschen e i n  Schimpfwort geworden i s t ,  s p r i c h t  Bände. Diese A r t  

unserer A rbe i t  g l e i c h t  der P r o s t i t u t i o n .  Eine P r o s t i t u i e r t e  i s t  angewiesen auf 

das Geld i h res  Kunden. Sie d a r f  i h r e  Gefühle gegenüber den Kunden n i c h t  zeigen, 

ohne i h ren  Lebensunterhalt zu gefährden. ... Dies trifft auf A rbe i t e r  zu. d i e  

gezwungen sind, s i ch  se lbs t  zu vermarkten. Lohnarbei t  i s t  e ine  Form von P r o s t i -  

t u t i o n "  (S. 87). 

Auf d ieser  Basis ana l ys ie r t  s i e  d i e  Entfremdungsproblematik a l s  Trennung des 

Menschen von der Arbe i t ,  von den Arbe i tsko l legen und von dem gesch ich t l i chen 

Pro jek t  der Menschheit und h ä l t  f e s t :  "Das i s t  es, was der c h r i s t l i c h e  Glaube 

'Sünde' nennt" (S. 95). Denn "Arbe i t "  he iß t  im  Hebräischen etwas ganz anderes 

a l s  entfremdete Arbe i t ,  es bedeutet d i e  E inhe i t  von Bauen und Bewahren. Die 

Geschichte des Sündenfalls w i r d  damit a lso  a l s  Prozeß der h i s t o r i s c h  gewordenen 

Entfremdung begr i f fen .  S ie  i s t  zug le ich  der Prozeß, i n  dem d i e  Menschheit s i c h  

entwicke l t .  Insofern  stimmt s i e  v ö l l i g  m i t  Lucien Seves (1977) "Marx is t ischer  

Analyse der Entfremdung" überein. Denn durch den mutigen S c h r i t t ,  vom Baum der 

Erkenntnis zu essen und anders zu werden, so sagt s ie,  w i r d  das Ve rhä l t n i s  der 

Menschen zu Gott  und zu s i c h  se lbs t  e i n  anderes, "Gott, a l s  Wesen der Bezie- 

hung, w i rd  e i n  anderer" (S. 100). Im Gegensatz zur k lassischen Theologie s i e h t  

s i e  den Sündenfall a lso  n i c h t  a l s  Verworfenheit, sondern a l s  h i s t o r i s c h e  Not- 
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wendigkei t ,  aus der heraus Sexua l i t ä t  und A rbe i t  un ter  h i s to r i schen  Bedingungen 

j e  neu anzueignen sind. 

A rbe i t  ha t  f ü r  s i e  d r e i  wesent l iche Dimensionen: 

S ie  i s t  Se1 bstausdruck des Menschen (Kap. 71, s i e  i s t  soz ia le  Beziehungshaftig- 

k e i t  (Kap. 81, und s i e  i s t  Versöhnung m i t  der Natur (Kap. 9).  I s t  nun, um i n  

diesen Prozessen Chr i s t  zu sein, "d ie  Annahme eines außerwelt l ichen gö t t l i chen  

Agenten w i r k l i c h  das K r i t e r i u m  f ü r  das Chr is tse in?"  (S. 131 - S ö l l e  verne in t  

d ies.  "Das e igen t l i che  K r i t e r i u m  des G1 aubens i s t  nach meiner Überzeugung unse- 

r e  Befähigung zu l i eben  und Gerecht igke i t  zu üben" (ebd.). I n  den folgenden 

Kap i t e ln  ana l ys ie r t  s i e  diesen Gedanken im De ta i l .  

Während i h r e  Aussagen zur Frage der A rbe i t  ausgesprochen s ta rk  und überzeu- 

gungskrä f t ig  im  Ganzen wie i n  v i e l e n  Aussagen sind, merkt man, daß im folgenden 

verg le ichbare  D e f i z i t e  zu bestimmten psychologischen Fragen bestehen, auf d i e  

auch w i r  gestoßen sind, a lso  D e f i z i t e  zu e ine r  Theor ie der Gefühle und zu e iner  

Theor ie der Sinnentwicklung. Trotzdem s ind auch diese Kap i t e l  ( "Sexua l i tä t  und 

Entfremdung", "Ekstase und Vertrauen" sowie "Ganzheit und S o l i d a r i t ä t " )  f ü r  

unser Unterfangen der Ausarbeitung eines psychologischen Mater ia l ismus sehr 

anregend. 

S ie  z i t i e r t  aus 1. Johannes 4:18 "Furcht i s t  n i c h t  i n  der Liebe, sondern d i e  

Liebe t r e i b t  d i e  Furcht aus ... Wer s i ch  aber f ü r ch te t ,  der i s t  n i c h t  v ö l l i g  i n  

der Liebe" (S. 169) und f r a g t  nach den Bedingungen, d i e  e ine solche Liebesfä- 

h i g k e i t  he rs te l l en .  S ie  f i n d e t  a l s  d i e  fu rch tbars te  Verleugnung dessen, "daß 

w i r  nach dem B i l d e  der gegensei t igen Liebe geschaffen sind", d i e  Vergewalti- 

gung. Unter i h r  vers teht  s i e  n i c h t  nur das Verbrechen selbst ,  sondern auch d i e  

Men ta l i t ä t ,  d i e  dieses ermögl icht .  S ie  bez ieht  s i ch  h i e r  insbesondere auf Klaus 

Theweleits (1980) Analyse der "Männerphantasien" im prä fasch is t ischen Bewußt- 

sein. I n  den Prozessen der Liebe, so h ä l t  s i e  f e s t ,  muß notwendigerweise der 

Prozeß der Selbstöffnunq, des Sich-Verwundbarmachens i n  D i a l e k t i k  einhergehen 

m i t  dem Prozeß des Vertrauens. Deshalb, so i n  den folgenden Kap i t e ln  zu "Ganz- 

h e i t  und S o l i d a r i t ä t " ,  bedarf  jede en tw icke l t e  S o l i d a r i t ä t  e i ne r  Ganzheitsbe- 

ziehung zum Prozeß der Menschheit, auch d i e  Gestal tung der konkreten Liebesbe- 

ziehung. "Es g i b t  keinen Eros ohne Agape und keine Agape ohne Eros" (S. 193). 
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Die Liebe kann von Gerecht igke i t  n i c h t  ge t rennt  werden, s i e  drängt geradezu 

nach Gerecht igkei t .  Dies w i r d  an Brechts "Kaukasischem Kre idekre is"  an der F i -  

gur der Grusche herausgearbei tet ,  a l s  s i e  im  Zwiespal t  i s t ,  das Kind aufzuneh- 

men und aus dem Wimmern des Kindes s i ch  f ü r  i h r  Ohr e i n  H i l f e r u f  fo rmt :  

"Wisse Frau, wer einen H i l f e r u f  n i c h t  hö r t ,  

Sondern vorbeigeht,  ve rs tö r ten  Ohrs: n i e  mehr 

Wird der hören den l e i s e n  H i l f e r u f  der L iebsten noch 

Im Morgengrauen d i e  Amsel oder den wohligen 

Seufzer der erschöpften Wol lp f lücker  beim Angelus" 

(Brecht Werke Bd. 5, S. 2024) 

Daraus e r g i b t  s i ch  a l s  wesent l iche Dimension der Durchdringung der Welt und der 

Schöpfung das notwendige Herausarbeiten be ider  Dimensionen der L iebes fäh igke i t  

i n  s i ch  se lbs t ,  d. h. der Mensch i s t  "zur Hoffnung geschaffen" (Kap. 13). Diese 

Hoffnung muß a l s  tragende Säule menschlichen Bewußtseins und der Mitschöpfung 

herausgearbei tet  werden, gerade i n  Anbetracht der Bedrohung der Menschheit. 

S ö l l e  f r a g t :  Wo l i e g t  der soz ia le  Handlungsträger f ü r  d iese Prozesse? Und s i e  

f o l g t  Marx. Die h i s to r i schen  Grundwidersprüche müssen aufgedeckt werden, damit 

s i ch tba r  wird, wo d i e  m a t e r i e l l e  Gewalt der Massen i s t ,  d i e  d iese Prozesse t r a -  

gen kann. Die Hoffnung l i e g t  demzufolge nur be i  den Unterdrückten und aus dem 

Widerstand heraus kann d i e  Schöpfung neu gedacht werden. 

Sie sehen, es geht um das g le i che  Thema wie be i  Peter Weiss, aber i n  b e s t i r n t e r  

H ins ich t  umfassender und von anderen Dimensionen her gedacht. Durch Beziehungs- 

l o s i g k e i t  f i n d e t  heute e ine Preisgabe der Schöpfung s t a t t  b i s  zur möglichen 

Vernichtung der Erde. Der Abgott der ers ten Welt i s t  d i e  Aufrüstung. "Sie ver-  

sp r i ch t  Leben, g i b t  aber den Tod" (S. 210). 

Es geht i n  der Perspekt ive der Unterdrückten um d r e i  Schöpfungsprozesse, an 

denen teilzunehmen i s t  und d i e  a k t i v  zu ges ta l t en  s i nd  - so f a ß t  S ö l l e  i h r e  

Überlegungen zusammen. 

Das erste i s t  d i e  Schöpfung der Erde, be i  der  w i r  "Mitschöpfer"  sind. Ver langt 

i s t  von uns "eine Z ä r t l i c h k e i t  f ü r  a l l es ,  was auf d iese r  Erde l e b t "  (S. 211). 

"Uns selber muß klarwerden, daß s i ch  Schöpfung niemals nur auf unseren Ur- 

sprung, sondern immer auch auf unsere Zukunft bezieht."  Denn d i e  Schöpfung der 

Erde und von uns se lbs t  i s t  n i c h t  zu Ende. 

Nochmals e ine k l e i n e  Zwi schenbemerkung. Wir sehen, daß m i t  d ieser  b e g r i f f 1  ichen 

Schärfung des Schöpfungsbegriffes es deu t l i che r  wird,  i n  welchen zent ra len Di -  

mensionen d i e  Entwicklung e ine r  Ästhet ik  des Widerstandes zu e r fo lgen  hät te .  Es 
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geht um e ine  Schöpfung der Natur n i c h t  im  Zurückgehen, sondern i n  der Gestal- 

tung der Zukunft. Bei Bestuschew-Lada (1984) he iß t  d i es  'Voran zur E inhe i t  m i t  

der Natur". 

Der zwe i te  Prozeß der Schöpfung i s t  h i s t o r i s c h  auf den Exodus bezogen. Aber 

auch d iese Schöpfung i s t  n i c h t  beendet, denn d i e  Befreiung von Fremdherrschaft 

i s t  n i c h t  abgeschlossen. 

Die d r i t t e  Schöpfung c h a r a k t e r i s i e r t  S ö l l e  a l s  die,  welche im Prozeß der Taufe 

und Auferstehung s t a t t f i n d e t ,  wo neue Männer und neue Frauen entstehen, und s i e  

f r a g t :  Was muß an Altem absterben? Die Behandlung d ieser  Frage e r f o l g t  auf  dem 

Hintergrund des von i h r  i n s  D iesse i t s  gehol ten Todesbegr i f fs.  Es muß das ab- 

sterben, was im  Leben b e r e i t s  t o t  i s t ,  nämlich Egoismus, Ich-Bezogenheit, apo- 

l i t i s c h e s  Handeln, a l so  der "Tod im  Leben" muß überwunden werden. Das he iß t  

auch, d i e  Auferstehung f i n d e t  im  Diesse i ts  s t a t t !  

H ierzu möchte i c h  auch auf Cardenal (1980) verweisen, der i n  seinem Buch " I n  

Kuba" gerade auf der Basis dieses Prozesses i n  Che Guevara d i e  Rea l is ie rung des 

neuen Menschen, d i e  konkret  m a t e r i e l l  mögliche Auferstehung C h r i s t i  s ieh t .  Und 

d iese Überlegung i s t  ebensowenig z u f ä l l i g ,  wie d i e  Tatsache, daß jener Che Gue- 

vara a l s  oberstes Gebot des Revolut ionärs d i e  Liebe zu den Menschen hervorgeho- 

ben hat  (1984, S. 55). Darüber wäre nachzudenken. 

I c h  fasse Sö l les  Überlegungen i n  i h r e n  Worten zusammen (S. 212). "Der neue 

Mensch i n  Chr is tus  i s t  e i n  Widerstandskämpfer und Revolut ionär:  Frauen, d i e  

wissen, wofür s i e  leben und wofür s i e  i h r  Leben lassen, und Männer, d i e  f ü r  das 

Reich Gottes kämpfen. Der neue Mensch i s t  e i n  l iebendes Wesen, das a l s  M i t -  

schöpfer an den d r e i  Ar ten des Schöpfungsprozesses b e t e i l i g t  i s t :  an der Er- 

neuerung der Erde, an der Befreiung von Sklaverei  und am Widerstand gegen den 

Tod und d i e  todbringenden Mächte." 

Was i s t  nun aber Gott? - Got t  i s t  f ü r  S ö l l e  "dieselbe, d i e  Tote zu neuem Leben 

erweckt, so daß auch w i r ,  d i e  w i r  t o t  und ohne Hofnung sind, zu Menschen des 

Widerstandes und Liebhabern des Lebens werden können." Und d ies  i s t  i h r  Gottes- 

b e g r i f f ,  den s i e  aus der Weishei t  Salomonis (11 :26) nimmt "Liebhaber des Le- 

bens". 

I c h  denke, diese Überlegungen b ie ten  v i e l  S t o f f  zum Nachdenken. I c h  w i l l  s i e  i n  

e in igen  wenigen Aspekten j e t z t  noch durch e i n  I n te rv iew  m i t  Fu lbe r t  Stef fensky 

(1987) aus dem l e t z t e n  He f t  der "Demokratischen Erziehung" ergänzen. 

Stef fensky: " I c h  denke, daß das Christentum B i l d e r  von der Würde des Menschen 
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enthä l t .  So kor rupt  auch seine Geschichte i s t ,  und so sehr es mißbraucht wurde, 

so b i e t e t  es uns doch Geschichten, i n  denen d i e  Abhängigen, d i e  Knechte und 

Mägde e ine Stimme besitzen, Geschichten, i n  denen das B ro t  und der F i sch  ge- 

t e i l t  w i r d  und somit f ü r  a l l e  r e i c h t .  Wo g i b t  es solche B i l d e r  des Lebens i n  

d ieser  Systematik noch?" (S. 6 ) .  

Derar t ige  Geschichten können d i e  Menschen heute wieder erreichen. Denn "e ine 

Grundbedingung dafür, s i ch  irgendwo beheimatet zu f üh len  i s t ,  daß man zu e i n e r  

Sache, e ine r  Landschaft, zu Menschen und auch zu Ideen i n  den Zustand der Wahl 

t r e t e n  kann. Sich so entscheiden zu können, das s c h a f f t  Heimat. H i n s i c h t l i c h  

der Re l ig ion  i s t  d ies  j e t z t  mögl ich geworden." Jedoch kann d i e  befreiende 

Sprengkraft der B ibe l  s i c h  e r s t  d o r t  en t f a l t en ,  'wo Re l i g i on  und Staat get rennt  

agieren und d i e  F r e i w i l l i g k e i t  der Re l i g i on  gewähr le is te t  i s t .  I n  diesem Zusam- 

menhang i s t  p l ö t z l i c h  jeder  Mensch 'Autor seines eigenen Lebens'". "Obwohl d ies  

e ine rse i t s  seine F r e i h e i t  vergrößert ,  s t e l l  t es andererse i ts  e ine  schwier ige 

Aufgabe dar." Die Re l i g i on  s t e h t  im  Kern d i e  Behauptung auf, "Das Leben i s t  

eines", d. h. s i e  versucht über d i e  zerr issenen Alltagszusamnenhänge des Lebens 

hinweg wieder d i e  E inhe i t  herzuste l len .  Und Ste f fensky  h ä l t  f e s t :  "Die E inhe i t  

des Lebens", i n  der e ins  f ü r  e i n  anderes s teht ,  wo n i c h t  e i n  einzelnes z e r s t ö r t  

werden kann. ohne daß e i n  anderes auch z e r s t ö r t  w i r d  - v i e l l e i c h t  i s t  d ies  d i e  

w i r k l i c h e  Aussage über Got t "  (ebd.). 

Maria von Fransecky f r a g t  zurück: "Übersetzt man Re l i g i on  wö r t l i ch ,  so bedeutet 

es Bindung, Rückbindung. Wo begegnen w i r  nun der Rückbindung i n  d i e  E inhe i t  des 

Lebens? Denke i c h  z. B. an den Re l i g i onsun te r r i ch t ,  so b l e i b t  es be i  der Bin- 

dung ans Wort" (ebd.). 

Steffensky antwortet :  'Aber das Wort b r i n g t  uns wenigstens i n  Widerspruch. I c h  

denke o f t ,  wie sehr gerade i n  der l i n k e n  Bewegung s i c h  d i e  Menschen i n  der Z e i t  

der Niederlage am Wort, an Geschichten ge t rös te t  haben. Es i s t ,  a l s  ob w i r  uns 

er innern  müßten, daß w i r  n i c h t  a l l e i n  sind, daB d i e  Menschen schon vor  uns 

einen Traum, e ine R e a l i t ä t  hat ten. Man muß s i c h  verbünden, man kann n i c h t  a l -  

l e i n e  stehen. Verbündung der Träume - i c h  kann m i r  ke ine Humanität vo rs te l l en ,  

d i e  das unter lassen würde. Der theo log ische Terminus "memoria Passionis" sagt: 

I c h  verbünde mich m i t  den Toten, daß s i e  mich i n  i h r e r  V i s i on  und R a d i k a l i t ä t  

t r ö s t e n  und mich dadurch stärken, daß s i e  m i r  e inen Traum schenken, zu dem i c h  

a l l e i n  n i c h t  zeugen muß. Dieses Unabgegoltene, das i n  den Toten s teck t ,  das 

f i n d e t  i n  der Re l i g i on  seinen P la t z "  (ebd. 1 .  So be t rach te t  s i nd  f ü r  Gramsci 

Rosa Luxemburg und Kar1 Liebknecht größer a l s  d i e  der größten He i l i gen  C h r i s t i .  

"Eben we i l  das Z i e l  i h r e s  Kampfes konkret, menschlich begrenzt i s t ,  s i nd  d i e  
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Kämpfer der Arbe i te rk lasse größer a l s  d i e  Kämpfer Gottes: d i e  moralischen Kräf-  

te ,  d i e  i h r e n  Wi l l en  aufweisen, s i nd  um so unermeßlicher, j e  k l a r e r  das dem 

Wi l l en  gesteckte Z i e l  i s t "  (1967, S. 83). Erneut a lso  e i n  Problem, das w i r  

schon be i  Gramsci benannt f inden, und auf das w i r  durch d i e  Auseinandersetzung 

mi t der modernen Theologie stoßen. 

Dieser Prozeß der Rückerinnerung an d i e  Vis ionen der Toten bedarf  se iner  sozia- 

l e n  Organis ierung und Herausarbeitung, und den Zugang zu Rosa Luxemburg haben 

v i e l e  von Ihnen wahrscheinl ich ebenso wie i c h  e r s t  über den F i l m  von Margarethe 

von T r o t t a  wiedergefunden, so etwa i n  der  sehr schönen Szene i h r e r  Trauer m i t  

dem Bü f fe l .  Diese und v i e l e  andere Momente i h r e s  Denkens haben s i e  auch mora- 

1 i s c h  (und n i c h t  b loß i n  e i n e r  heroischen Dimension) aneigenbar gemacht. Wenn 

es aber i n  Prozessen der humanen Sinnbi ldung immer wieder um unsere Vermit t lung 

zur E inhe i t  zur Gattung geht, i s t  auch f ü r  uns e i n  anderes Verhä l tn is  zu unse- 

ren  Vorgängern notwendig. Und wenn Gott  w i r k l i c h  m a t e r i a l i s t i s c h  gefaßt "Lieb- 

haber des Lebens" bedeutet, so müßten w i r  sozusagen i n  einem ästhet ischen Pro- 

zeß der ständigen neuen Aneignung d i e  Uns te rb l i chke i t  Gottes i nso fe rn  sichern, 

a l s  s i e  d i e  Uns te rb l i chke i t  der Liebhaber des Lebens i s t ,  a lso  d i e  k o l l e k t i v e  

und o r g a n i s i e r t e  Rückerinnerung, d i e  i n  der j e  persönl ichen Entwicklung e ine r  

Beziehung zu den Unsrigen vor  uns zu e r fo lgen  hät te .  

H ie r  verweis t  Stef fensky auf  e i n  großes Problem. Noch einmal be f rag t  nach der 

R o l l e  der Kunst, f ü h r t  e r  aus: "Sicher l e h r t  mich auch d i e  Poesie. Die Kunst 

kommt Re l i g i on  sehr nahe, i n  dem, was s i e  f ü r  Menschen tun  kann. I c h  b i n  jedoch 

unsicher, ob s i e  es f ü r  v i e l e  Menschen l e i s t e t  oder nur f ü r  äs thet isch gebi lde- 

t e  Menschen. ... Wo aber ... werden d i e  Geschichten von den Mögl ichkei ten des 

Lebens i h r e n  S i t z ,  i h r e  I n s t i t u t i o n e n  haben? ... Wir brauchen e ine Sprache, d i e  

über uns se lbs t  h inausre ich t .  W i r  brauchen e ine  Sprache der 'E inhe i t  des Le- 

bens', d i e  Sprache Gottes. Diese Behauptung der E inhe i t  des Lebens haben w i r  

heute b i t t e r  nö t i g .  I c h  glaube, daß der Mensch auf Dauer n i c h t  ohne den Satz 

auskommt: Es w i r d  gut !  Damit meine i c h  n i c h t  e i n  einzelnes, sondern: Das ganze 

Leben i s t  gu t "  (S. 8). 

Damit s i n d  w i r  genau an e i n e r  S te l l e ,  d i e  be i  Gramsci aufgedeckt wurde: Nämlich 

be i  dem r e l i g i ö s e n  und moralischen, dem weltanschaulichen Moment i n  der Funk- 

t i o n  der  Pa r te i  a l s  des "modernen Fürsten". Es geht darum, selber das, was gut 

i s t ,  im  Leben der Massen zu r e a l i s i e r e n  und damit n i c h t  nur d i e  Hegemonie, d i e  

ge is t ig -mora l ische Vorherrschaft  zu erreichen, sondern auch innerha lb  der Mas- 

sen d iese u n i v e r s e l l e  Bewegung des Werdens a l s  k o l l e k t i v e r '  Organisator zu orga- 

n i s i e ren .  Das s ind  d i e  Aufgaben, auf d i e  w i r  durch unsere Überlegungen verwie- 
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sen werden. Und i c h  denke, das gründ l iche Nachdenken über d i e  Psychologie d ie-  

ser Prozesse könnte uns an sehr v i e l e n  S t e l l e n  heute schon n ü t z l i c h  sein.  

I c h  denke, es g i b t  e inen Satz, den man s i ch  nach diesen Überlegungen i n s  Be- 

wußtsein hämnern muß, der d i e  Grundlage der Neubesinnung i n  der Psychologie, i n  

den Humanwissenschaften, im  Marxismus überhaupt, aber auch im  Bündnis m i t  a l l e n  

anderen f o r t s c h r i t t l i c h e n  Menschen zu se in  hä t te :  

"Es g i b t  nur e ine Sache, d i e  man fü rch ten  muß: unmenschlich zu se in ! "  

Gerade diese Aufgabe, d i e  d i e  Hers te l lung der humanen E inhe i t  zur menschlichen 

Gattung b e i n h a l l t e t  i s t  a k t i v  herauszuarbeiten. Es i s t  d i e  große Aufgabe f ü r  

unsere Epoche. Und nur h ieraus kann s i c h  der neue revo lu t i onä re  Schub ergeben, 

den w i r  brauchen und den w i r  m i t  bewirken müssen. 

Soweit a lso  mein Versuch zu dem, was w i r  f ü r  d i e  Entwicklung des psychologi-  

schen Mater ia l ismus und e ine r  marx is t ischen Psychologie aus der Diskussion i n  

Eth ik ,  Äs thet ik  und Theologie le rnen und aneignen können. I c h  denke, daß s i c h  

v i e l e  und sehr in teressante  Perspekt iven ergeben, daß s i c h  e i n  (auch p o l i t i s c h )  

sehr lohnender Weg der Auseinandersetzung e rö f f ne t .  



S P R A C H E  U N D  S O Z I A L E R  V E R K E H R  
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Sprache und BewuBtsein I: 

Sprachl icher Verkehr, Kannunikat ion und Zeichenkiörper, B iokann in ika t ion  

1. Vorbemerkung - 

I c h  denke, daß der Block zu "Persön l ichke i t  und Ku l tu r " ,  den w i r  b isher  behan- 

d e l t  haben, v i e l e  Anregungen und v i e l  S t o f f  zum Nachdenken g e l i e f e r t  hat .  Es 

i s t  m i r  aus Zeitgründen unmöglich, das was i c h  l e t z e  Si tzung sehr aus füh r l i ch  

d a r g e s t e l l t  habe, h i e r  i n  e i n e r  ve r t re tba ren  zusammengefaßten Form zu wiederho- 

len.  I c h  w i l l  aber i n  Kürze darauf verweisen, welche Probleme w i r  un te r  der  

Thematik "Persön l ichke i t  und K u l t u r "  and i sku t i e r t  haben. 

Unser Hauptproblem war das e i n e r  monist ischen Lösung, welche d i e  D i a l e k t i k  von 

Sinnbi ldung und Bedeutungen ( d i e  w i r  im  Grundlagentei 1 e r a r b e i t e t  haben) auch 

w i r k l i c h  durchhäl t  und zudem das Ebenenproblem adäquat bewäl t ig t ;  d.h. B e g r i f f -  

l i c h k e i t e n  auf der soz ia len und psychischen Ebene dür fen n i c h t  durcheinanderge- 

worfen werden. Vielmehr s i n d  d i e  Ebenen sehr genau zu unterscheiden be i  g l e i ch -  

z e i t i g e r  Model 1 ie rung der Übergänge. Dies war das methodologi sche An1 iegen. 

Zur Erinnerung kurz d i e  i n h a l t l i c h e n  S c h r i t t e :  

Wir haben uns m i t  Gramsci und Leontjew beschäf t ig t ,  s i nd  auf d i e  Ontogenese 

sinnbi ldender St ruk turen eingegangen und haben das f ü r  d i e  Psychologie o f fene 

Problem der K lass i f ka t i on  und theore t ischen Erfassung von Gefühlen au fgeg r i f -  

fen. Diese haben w i r  a l s  zen t ra le  Ausdrucksform der - über Bindung v e r m i t t e l -  

ten, objektbezogenen - Sinngebung auf verschiedenen h ierarch ischen Niveaus be- 

nannt. I n  der l e t z t e n  S i tzung haben w i r  s c h l i e ß l i c h  nach Bereichen gef ragt ,  d i e  

über z. T. andere Indukt ionsbereiche verfügen a l s  d i e  Psychologie. I n  ihnen 

wurde aber zu unseren Fragen gearbe i te t ,  z.T. auch aus unmi t te lbar  psychologi-  

scher Perspektive. Wir haben a lso  nachgesehen, was g i b t  es zu e ine r  Theor ie der 

Gefühle bzw. der Gefühlsentwicklung im  Zusammenhang der Vermi t t lung von Persön- 

l i c h k e i t  und Ku l t u r  i n  den Bereichen der Ästhet ik theor ie ,  der E t h i k  und der 

Theologie? 

Bei der Theologie hat  uns d i e  Theologie der Befreiung i n t e r e s s i e r t  und h i e r  
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wieder e ine  Variante, d i e  s i c h  d o r t  einordnen läßt ,  nämlich der Entwurf von 

Dorothee Sö l le .  Dies geschah, um dazu anzuregen, uns a l s  Psychologen b e s t i r n t e  

Bereiche n i c h t  unmi t te lbar  psychologischer Theor iebi ldung genauer anzusehen. 

W i r  müssen j a  n i c h t  a l l e s  neu er f inden.  Und de ra r t i ge  Theorien zu uns i n te res -  

sierenden Fragen können unsere Sinne f ü r  Dinge schärfen, d i e  w i r  psychologisch 

zu model l ie ren hätten. Hinzu kommt, daß w i r  i n  v i e l e n  Bereichen g l e i c h z e i t i g  

auch Theorien brauchen, d i e  n i c h t  unmi t te lbar  psychologischer A r t  sind, sondern 

spez i f i s ch  d i e  soz ia le  Ebene model l ieren. Und auch i n  d ieser  H ins ich t  s teck t  i n  

der vorgeste l  1 t e n  n i c h t  unmi t te lbar  psychologischen Theor iebi  ldung das eine 

oder andere, das s i ch  anzusehen l ohn t .  Soweit i n  Kürze a lso  zu "Persön l ichke i t  

und Ku l tu r " ,  zum T e i l  I 1 1  der Vorlesung. 

2. Phi losophische Grundlagen 

J e t z t  stoßen w i r  auf  e i n  we i te res  Problem: Damit d ieser  Austausch zwischen dem 

Subjek t iven und dem Objekt iven, zwischen dem Persönl ichen und der Ku l t u r  s t a t t -  

f indet ,  i s t  e ine  spez i f i sche und besondere Form der T ä t i g k e i t  vorausgesetzt, 

nämlich d i e  Sprachtä t igke i t .  Und wieder stoßen w i r  auf  das komp l i z i e r t e  Problem 

der verschiedenen Ebenen. Denn Sprache i s t  e i n  Prozeß, der s i ch  physiologisch 

r e a l i s i e r t ,  der a l so  auf der b io t i schen  Ebene beschrieben werden kann. Sie i s t  

e i n  Prozeß, der s i c h  auf der psychischen Ebene m i t  psychologischen Kategorien 

beschreiben läßt ,  d. h. e ine  spez i f i sche Form der Tä t i gke i t .  Die Elemente der 

Sprache und i h r e  S t ruk tu r  haben e ine besondere Funkt ion  f ü r  d i e  Entwicklung des 

Bewußtseins, f ü r  d i e  Denkprozesse. Und s c h l i e ß l i c h  i s t  Sprache e ine soz ia le  

R e a l i t ä t  . Sprache se lber  spannt einen sehr komp l i z i e r t en  soz ia lh is tor ischen 

Raum auf, i n  dem es e r s t  dem Subjekt mögl ich i s t ,  s i ch  m i t  der Gattung umfas- 

send zu vermi t te ln .  Deshalb ersche in t  "Sprache und soz ia le r  Verkehr" a l s  eigen- 

s tänd iger  Themenblock der Vorlesung, innerha lb  dessen w i r  e ine  Reihe von b isher  

e ra rbe i t e ten  Fragen ve r t i e fen ,  aber auch zah l re iche neue Fragen aufgre i fen  wer- 

den. 

I c h  beginne zunächst m i t  philosophisch-methodologischen Aspekten, indem i c h  

mich e r s t  einmal an den einschlägigen St ichwör tern  des "Philosophischen Wörter- 

buches" (Klaus/Buhr 1985) o r i e n t i e r e .  I c h  möchte dann d i e  soz ia lw issenschaf t l i -  

che Se i t e  au fg re i f en  und damit auch Anregungen zum Weiterlesen geben. I c h  gehe 

dabei e i n  auf Probleme der Kommunikation, des soz ia len und sprach1 ichen Ver- 

kehrs, auf  das Ve rhä l t n i s  Sprache, Ku l tu r ,  Pe rsön l i chke i t  und auf den Zusarnen- 
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hang von sprach1 ichem und sozialem Verkehr, Klassenkampf und Ideologie,  um da- 

m i t  e i n i ge  Aspekte der Re i chha l t i gke i t  der soz ia len Ebene der Sprache zu sk i z -  

zieren. 

I c h  w i l l  dann zur psychologischen Ebene übergehen m i t  e in igen Überlegungen von 

L u r i a  und Wygotski , insbesondere anhand e ine r  j e t z t  abgeschlossenen Disser ta-  

t i o n  von Holste zum Verhä l tn is  "Sprache - Kommunikation - Zeichenkörper" (Hol- 

s te  1987). Auf d ieser  Basis w i l l  i c h  auf Probleme der Biokommuni k a t i o n  und der 

Entwicklung der Sprache i n  der f rühen Ontogenese zu sprechen kommen. 

Wenn w i r  i n s  "Philosophische Wörterbuch" sehen, dann f i nden  w i r  Sprache d o r t  

wie f o l g t  d e f i n i e r t :  "Aus den Bedürfnissen des gese l l scha f t l i chen  Lebens, i n s -  

besondere der P roduk t i ons tä t i gke i t  hervorgegangenes und s i ch  s tänd ig  entwik- 

kelndes System verba ler  Zeichen, das der Formierung der Gedanken (Denken) im  

Prozeß der Erkenntnis der ob jek t i ven  R e a l i t ä t  durch d i e  Menschen d i e n t  und den 

Austausch i h r e r  Gedanken und emotionalen Er lebn isse sowie d i e  F i x i e rung  und 

Aufbewahrung des erworbenen Wissens ermögl icht"  (Klaus/Buhr 1985, S. 1161 ). 

I c h  g r e i f e  d i e  einzelnen Aspekte d ieser  D e f i n i t i o n  g l e i c h  noch einmal auf. Die 

Lautsprache - und von d iese r  i s t  d i e  Rede, denn es w i r d  von einem System "ver-  

ba le r  Zeichen" gesprochen - i s t  zusammen m i t  dem Denken "unter dem entscheiden- 

den Ant r ieb  der gese l l scha f t l i chen  A rbe i t  entstanden'' - so w i r d  d o r t  d e f i n i e r t .  

Und es w i rd  e i n  Z i t a t  von Engels aus der " D i a l e k t i k  der Natur"  angeführt, das 

damit beginnt , daß d i e  A rbe i t  d i e  Gesel l  schaf tsmi tg l  i e d e r  näher aneinander 

schloß und das Bewußtsein von der N ü t z l i c h k e i t  des Zusamnenwirkens vermehrte. 

"Kurz, d i e  werdenden Menschen kamen dahin, daß s i e  einander etwas zu sagen hät -  

ten. Das Bedürfnis schuf s i c h  se in  Organ. Der unentwicke l te  Kehlkopf des Af fen 

b i l d e t e  s i ch  langsam aber s i che r  um, durch Modulation f ü r  s t e t s  ges te ige r te  

Modulation, und d i e  Organe des Mundes l e r n t e n  a l lmäh l i ch  einen a r t i k u l i e r t e n  

Buchstaben nach dem anderen aussprechen." - Soweit Engels i n  der " D i a l e k t i k  der  

Natur" (MEW 20, S. 446 f . ) .  Und genauso w i r d  es auch i n  dem von Hörz (1983) 

herausgegebenen Wörterbuch z i t i e r t .  

I n  dem, was i c h  j e t z t  vorgetragen habe, stecken e t l i c h e  problematische Behaup- 

tungen, über d i e  es keineswegs e ine e i n h e l l i g e  Meinung g i b t .  I c h  w i l l  s i e  nach- 

einander nennen: 

Behauptung L 
Lautsprache und Denken s i n d  un te r  dem entscheidenden An t r i eb  der gesel 1 schaf t -  

l i chen  A rbe i t  entstanden. 

Zwei Bemerkungen dazu: 

Erstens: Neben der A rbe i t  i s t  es nach Engels der "Gesel lschaftstr ieb",  der das 
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Durchschrei ten des ~ier-~ensch-Übergangsfeldes ermögl icht ,  d. h. auch das Be- 

d ü r f n i s  nach dem j e  anderen M i t g l i e d  der eigenen Gattung. Und dieses Bedürfnis 

geht m i t  der A rbe i t  nun spez i f i sche Verknüpfungen ein,  i n  der Kooperation, i n  

der Ko l l ek t i vb i l dung ,  im  soz ia len Verkehr, i n  den Bindungsverhältnissen, d i e  

s i c h e r l i c h  auch etwas m i t  der Sprachentwicklung zu t u n  haben. 

Zweitens: Gese l l scha f t l i che  A rbe i t  a l s  An t r i eb  zu bestimmen, i s t  zwar r i c h t i g ,  

wei 1 s i e  d i e  Basis j eg l i chen  soz ia len Verkehrs scha f f t ,  aber gese l l scha f t l i che  

A rbe i t  i s t  e i n  zu enger B e g r i f f ,  wenn man i h n  n i c h t  über d i e  vorrangig ökonomi- 

sche D e f i n i t i o n  be i  Klaus und Buhr hinaus h i n t e r f r a g t .  Bei Marx und Engels i s t  

d i es  der F a l l ,  n i c h t  aber i n  den genannten Wörterbüchern. S ie  w i r d  d o r t  zu eng 

auf d i e  Kategor ie der Produkt ionsverhä l tn isse bezogen. d i e  nach K l  aus/Buhr wie- 

derum bloß d i e  ökonomische S t ruk tu r  abb i lde t ,  n i c h t  aber den Überbau, wenn- 

g l e i c h  d o r t  durchaus d i e  e insch läg ige Marxstel  l e  zum Überbau z i t i e r t  w i r d  (MEW 

Bd. 13, S. 8) .  Die Verhäl tn isse, d i e  den Überbau aber abbilden, das s ind d i e  

Verkehrsverhäl tn isse, und von denen i s t  weder i n  der D e f i n i t i o n  be i  Klaus und 

Buhr noch im  Buch von Hörz d i e  Rede. 

Behauptung 2 
Es w i r d  d i e  Lautsprache a l s  zusammen m i t  dem Denken unter  dem entscheidenden 

An t r i eb  der gese l l scha f t l i chen  A rbe i t  entstanden gesetzt .  

Das i s t  pa läonto log isch s c h l i c h t  und e in fach fa lsch.  A l l e  Nachweise sprechen 

dafür,  daß zunächst d i e  Gebärdensprache dominiert ,  und d ies  sehr lange, und es 

auch noch be i  heute lebenden sogenannten " p r i m i t i v e n  Völkern" Mischformen zwi- 

schen Laut-  und Gebärdensprache g i b t .  Die P a l ä o l i n g u i s t i k  kommt h i e r  zu e ine r  

anderen Aussage a l s  das "Philosophische Wörterbuch". 

Behauptung 

Der Engelssche Gedanke, der  zu se iner  Z e i t  be rech t i g t  war, we i l  d i e  h i s to r i sche  

Forschung n i c h t  we i t e r  war, daß s i ch  der unentwicke l te  Kehlkopf des Af fen lang- 

sam aber s i che r  umgebildet habe und d ies  im  Sinne der Lautsprachfähigkei t  be- 

r e i t s  umfassend beim Übergang zum Menschen vorgelegen habe, i s t  i n  d ieser  Weise 

f a l s c h  . 
Der Abschluß der Umbildung des Kehlkopfes i s t  e r s t  im  Übergang vom Neandertha- 

l e r  zum homo sapiens e r f o l g t .  E r s t  da i s t  der Voka l is ie rungst rak t  so ausgebil- 

det, daß a l l e  Lautbildungen, d i e  heute vorhanden sind, auch möglich wurden. Das 

zeigen wiederum paläontologische Untersuchungen. 

Behauptung 

Die Annahme, daß a r t i k u l i e r t e  Buchstaben a l s  Grundeinhei t  der Sprache anzusehen 

seien, i s t  be i  Engels wohl eher metaphorisch gemeint; aber wenn man i n  einem 
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philosophischen Wörterbuch von heute das unkommentiert so stehen läßt ,  dann muß 

man s i ch  sagen lassen, daß d ies  l i n g u i s t i s c h  n i c h t  stimmt. 

Wie geht nun das Wörterbuch se lber  m i t  diesen v i e r  Problemen um? - Die Katego- 

r i e  des sozialen und sprachl ichen Verkehrs f e h l t  n i c h t  nur i n  diesem A r t i k e l ,  

sondern s i e  f e h l t  im gesamten Wörterbuch von Klaus und Buhr. L e d i g l i c h  un te r  

dem St ichwort  "Kommunikation" i s t  davon d i e  Rede, daß e i n  Synonym h ie rzu  un te r  

anderem auch Verkehr sei, nämlich "Verbindung, Zusammenhang, Verkehr". Aber 

Kommunikation w i rd  n i c h t  a l s  Verkehr untersucht,  sondern bloß a l s  "Austausch 

von Nachrichten zwischen Menschen" e i n e r s e i t s  und andererse i ts  a l s  "Grundbe- 

g r i f f  der Existenzphi losophie" (ebd. S. 640). 

Zum zweiten Aspekt, d. h. zu Lautsprache und Gebärdensprache. Da i s t  auch im  

weiteren A r t i k e l  "Sprache" n i c h t  d i e  Rede von der Gebärdensprache, sondern "Die 

Worte der Lautsprache b i l d e n  d i e  Existenzform der Beg r i f f e ,  m i t  denen das Den- 

ken oper ie r t ,  und d i e  B e g r i f f e  s ind  der gedankliche Inha l t ,  d i e  Bedeutung der 

Worte." (ebd. S. 1161 - Also Sprache w i r d  ausdrück l ich  g l e i c h  Lautsprache ge- 

setzt ,  was bedeutet, daß e ine  andere a l s  Lautsprache keine Sprache i s t .  

D r i t t ens :  Auch zur Frage der Kehlkopfentwicklung f i n d e t  s i ch  zu diesem Zusam- 

menhang be i  Klaus und Buhr ke ine Bemerkung. H ierbe i  beziehe i c h  mich durchaus 

n i c h t  auf ganz neue Forschungen; das s ind Forschungen von Liebermann, p u b l i -  

z i e r t  1973, und Kochetkowa, e ine r  sowjetischen Autor in,  d i e  um d i e  g le i che  Z e i t  

p u b l i z i e r t  hat ( i n  eng l ischer  Übersetzung 1978). 

Viertens: Wenn schon das Problem der a r t i k u l i e r t e n  Buchstaben h i e r  auf taucht  

und h i e r  n i c h t  beantwortet wird, dann würde i c h  erwarten, daß es i n  einem 

St ichwort  Phonologie oder Phonetik behandelt wird.  E in  solches St ichwor t  g i b t  

es im philosophischen Wörterbuch n i ch t ,  auch das St ichwor t  Grammatik f e h l t .  

Aber auch zu d ieser  Frage g i b t  es Grundlagenforschung aus der Sowjetunion, de- 

ren Berücksichtigung i c h  vermisse ( vg l  . Sk ink in  i n  deutscher bzw. eng1 i sche r  

Übersetzung 1967, 1968). I c h  moniere d ies  n i c h t  auf der Ebene des sub jek t iven 

Vorwurfs, sondern a l s  e i n  ob jek t i ves  Problem im  Erarbei tungsstand der m a r x i s t i -  

schen Philosophie. 

Sehen wir ,  was sonst noch f ü r  St ichwör ter  zur Thematik Sprache im  Phi losophi-  

schen Wörterbuch vorhanden sind. E in ige f i nden  wi r ,  d i e  uns nützen und unser 

Fe ld  we i te r  e inkreisen. I c h  f üh re  s i e  h i e r  an, um uns g l e i c h z e i t i g  i n  e i n i g e  

B e g r i f f e  einzuführen, m i t  denen w i r  a rbe i t en  müssen. 

Wir f inden zunächst das St ichwor t  "Semiotik" (ebd. S. 1096). Semiotik bez ieht  
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s i c h  auf e ine allgemeine Theor ie sprach l icher  Zeichen. 

W i r  f i nden  dann im  Rahmen der Semiotik a l s  Te i l geb ie t  d i e  "Semantik" (S. 1095 

f ) .  Die Semantik behandelt d i e  Beziehungen zwischen Zeichen und i h r e r  Bedeutung 

und dem Gegenstand anderersei ts,  behandelt a lso  d i e  Abb i l d re la t i on  der Zeichen. 

Wir haben dann d i e  "Pragmatik" (S. 962 f .). S ie  behandelt d i e  Beziehung zwi- 

schen den Zeichen und den Menschen, a lso  n i c h t  d i e  Abb i ld re la t ion ,  sondern d i e  

Werkzeugrelation, i n  der d i e  Zeichen verwendet werden. 

Und j e t z t  noch d i e  D e f i n i t i o n  des "Zeichens" (ebd. S. 13321, d i e  sehr we i t  ge- 

f a ß t  i s t .  "Zeichen" w i r d  h i e r  e i n e r s e i t s  weitgehend m i t  ' 'Signal" g le ichgesetzt .  

E in  Zeichen i s t  i n  der D e f i n i t i o n  von Klaus und Buhr e i n  "Signal, das Träger 

e i n e r  In format ion  i s t "  und das auf etwas "von ihm se lbs t  Verschiedenes' ver- 

we i s t  (S. 1322). Anderersei ts w i r d  der B e g r i f f  des Symbols a l s  e ine neue und 

spez i f i sche Q u a l i t ä t  von Zeichen weitgehend verworfen (ebd. S. 11941, vermut- 

l i c h  auf Grund der K r i t i k  am Symbolbegriff, a l l e r d i n g s  i n  ganz anderen Zusam- 

menhängen, i n  Lenins "Mater ia l ismus und Empi r iokr i t i z ismus"  (LW 14, S. 33). I ch  

nehme d ies  an, denke aber, daß vom kategor ia len Gehalt her im Symbolbegriff 

wesent l i ch  mehr s teck t  a l s  h i e r  im  Wörterbuch d a r g e s t e l l t .  

Das "Signal"  se lber  w i r d  a l s  m a t e r i e l l e r  Prozeß oder Zustand eines ma te r i e l l en  

Systems gekennzeichnet, das Träger von In format ion  i s t  (S. 1099). Das Signal 

wäre damit d i e  o b j e k t i v e  Form, und das Zeichen wäre d i e  sub jek t ive  Form seiner 

Verwendung, a lso  das Signal  a l s  Werkzeug. 

"Signal"  w i r d  i n  Verbindung gebracht - das i s t  d i e  l e t z t e  Kategorie, d i e  i c h  

v o r s t e l l e  - zur Kategor ie des Signalsystems (S. 1099 f .). H ie r  werden ers tes  

und zweites Signalsystem unterschieden. Unter dem St ichwor t  Sprache he iß t  es 

zum zweiten Signalsystem: "Die gemeinsame neurodynamische Grundlage des Denkens 

und der Sprache i s t  das zweite Signalsystem, das System bed ingt - re f lek tor ischer  

Nervenverbindungen des menschlichen Großhirns, das auf veral lgemeinerte Signa- 

l e ,  auf  Worte r e a g i e r t "  (ebd. S. 1161). Und un te r  "Signalsystem" w i rd  ausge- 

f ü h r t ,  das zweite Signalsystem be inha l t e  d i e  Bi ldung "ze i twe i  1 i g e r  Nervenver- 

bindungen, ... d i e  n i c h t  konkreten Reizen, ... sondern veral lgemeinerten Rei- 

zen, b e g r i f f  1 ichen Bezeichnungen (Wörtern) entsprechen'' (S. 1099). 

Diese D e f i n i t i o n  untersche idet  n i c h t  sensu s t r i c t u  zwischen Sprechen und Den- 

ken. S ie  f ü h r t  beide auf e ine  gemeinsame b io log ische Grundlage zurück, e ine 

bestimmte neurodynamische Regula t ionss t ruk tur ,  ohne h i e r  i h r e  widersprüchl iche 

E inhe i t  näher zu bestimmen. I c h  beende damit den Überbl ick über d i e  D e f i n i t i o -  

nen des "Philosophischen Wörterbuchs". 
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Wenn w i r  d ies  a l l e s  zusammennehmen, dann kommen w i r  n i c h t  umhin f es t zus te l l en :  

Das "Philosophische Wörterbuch" a r b e i t e t  m i t  einem reduk t i on i  s t i  schen Sprachbe- 

g r i f f  - e i n  reduk t i on i s t i sche r  Sprachbegr i f f ,  wie e r  f ü r  d i e  gesamte Sprach- 

theor ie,  auch f ü r  große T e i l e  der marx is t ischen Sprachtheor ie b i s  heute noch 

vorherrschend i s t .  Hol s t e  kennzeichnet i h n  a l s  wesent l iches Kernsyndrom der 

s t ruk tu ra l i s t i schen  L i n g u i s t i k  oder Sprachwissenschaft, d i e  m i t  diesem Reduk- 

t ionismus arbe i te t ,  wie f o l g t :  

1. Gleichsetzung von Sprechen und Denken - w i r  können auch sagen, e ine n i c h t  

h inreichend scharfe Unterscheidung von Denken und Sprechen, d i e  nur  

scheinbar umgangen i s t ,  we i l  e i n  b io log ischer  Reduktionismus Sprechen und 

Denken a l s  E inhe i t l i ches  auf e ine  gemeinsame Grundstruktur zurückbezieht, 

ohne daß i h r e  j e w e i l i g e  Spez i f i k  auf der Basis d ieser  Grundstruktur e r -  

neut bestimmt wird.  

2. Eine Reduktion von Sprache auf Lautsprache. M i t  diesem zweiten Reduktio- 

nismus - so Holste, w i r  werden nachher se iner  Argumentation e i n  Stück 

we i t  fo lgen - w i rd  e ine  D i s k o n t i n u i t ä t  zur Biokommunikation insgesamt 

h e r g e s t e l l t  und e ine e i n s e i t i g e  Verabsolut ierung "eines un te r  den Men- 

schen led ig1 i c h  mehrhe i t l i ch  und soz ia l  gebräuchlichen Komnuni ka t ionsmi t -  

t e l s "  (Holste 1987, S. 46). 

Soweit zu Problemen des Reduktionismus, den w i r  uns einhandeln, wenn w i r  den 

De f i n i t i onen  des "Phi losophi  schen Wörterbuchs" fo lgen. 

Da der B e g r i f f  "Struktural ismus" zur Kennzeichnung vorherrschender Sprachtheo- 

r i e n  ge fa l l en  i s t ,  s o l l  auch e r  noch einmal d e f i n i e r t  werden, damit unser 

Grundverständnis auch i n  d ieser  Frage k l a r  i s t .  Es g i b t  e i n e r s e i t s  einen sehr 

guten Aufsatz von Lucien Seve über Struktural ismus und Marxismus im  "Marxismus 

Digest"  1972, den i c h  zur Lektüre empfehle. Anderersei ts r e i c h t  es h ier ,  das 

"Philosophische Wörterbuch" heranzuziehen. Dort  w i r d  i n  einem m.E. r e c h t  guten 

A r t i k e l  , bezugnehmend auf den berühmten L ingu is ten Roman Jakobson, St ruk tura-  

l ismus wie f o l g t  s k i z z i e r t .  Sein methodologi scher Ansatzpunkt i s t  fo lgender:  

"Jede Menge von Erscheinungen, d i e  i n  der modernen Wissenschaft untersucht wer- 

den, w i rd  n i c h t  a l s  mechanische Anhäufung, sondern a l s  s t r u k t u r e l l e s  Ganzes 

betrachtet ,  und d i e  grundlegende Aufgabe besteht dar in,  d i e  inneren entweder 

s ta t ischen oder Entwicklungsgesetze dieses Systems zu enthü l len"  (S. 1186). 

Struktural ismus w i r d  von m i r  i n  diesem Sinne a l s  erkenntn is theore t ische Katego- 
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r i e  verwendet, um zu zeigen: Der k r i t i s i e r t e  sprachtheoret ische Ansatz i s t  e i n  

Ansatz i n  der r i c h t i g e n  Richtung, d i e  Ganzheit von Beziehungen zu erfassen, der 

g l e i c h z e i t i g  aber s t r u k t u r a l i s t i s c h  beschränkt b l e i b t ,  der n i c h t  umfassend zu 

den Entwicklungsgesetzen, zur Bewegung gelangt. 

I nso fe rn  f inden w i r  auch immer wieder im  marxist ischen Denken Struktural ismus, 

w e i l  d i e  a l l s e i t i g e  Erfassung des Gegenstandes notwendigerweise und konsequen- 

te rwe ise der e rs te  S c h r i t t  i n  der d ia lek t i schen  Logik i s t .  Im Sinne d ieser  a l l -  

s e i t i g e n  Erfassung wo1 l e n  w i r  den S t ruk tu ra l i smusbeg r i f f  auch verwenden. B l e i b t  

man d a r i n  verhaf te t ,  i s t  man n a t ü r l i c h  vor a l l e n  Gefahren des Reduktionismus 

n i c h t  geschützt, so daß jenes a l s  erklärendes P r i n z i p  gesetzt  wird, wie i n  dem 

F a l l  "zweites Signalsystem", was e r s t  e r k l ä r t  werden müßte. 

Die e inz ige  A l t e r n a t i v e  zum St ruk tura l ismus oder jeder  anderen Form des Reduk- 

t ionismus i s t ,  so A. N. Leontjew (1979) und so auch Seve i n  seinem A r t i k e l  über 

den Struktural ismus, der h i s t o r i s c h e  und d ia lek t i sche  Material ismus, der der 

Erfassung der S t ruk tu r  e i n i g e  we i te re  Momente h inzufügt .  

Erstens: Er sp r i ch t  n i c h t  von der  St ruk tur ,  sondern e r  s p r i c h t  an d ieser  S t e l l e  

von der T o t a l i t ä t .  Es geht n i c h t  um d i e  be l i eb ige  Zusammenstellung der e inze l -  

nen Elemente der St ruk tur ,  sondern es geht um i h r e  inneren Wechselbeziehungen, 

wechselsei t igen Abhängigkeiten und i h r e  wechse lse i t ige  Negation. D. h. T o t a l i -  

t ä t  w i r d  a l s  System aufeinander bezogener widersprüchl icher Verhäl tn isse i n  

i h r e r  Bewegung be t rach te t  (d. h. der widersprüchl ichen und s i ch  vermit te lnden 

E i n h e i t  von inneren und übergrei fenden Momenten; vg l  . MEW 42, S. 19 ff. 1.  
Damit s i nd  w i r  beim zweiten S c h r i t t .  Das Entwicklungsgesetz w i rd  n i c h t  auf eine 

S t ruk tu r  a l s  Ganzes von außen angewendet, sondern aus der T o t a l i t ä t  der Struk- 

t u r ,  aus i h r e n  inneren Widersprüchen w i rd  das Bewegungsprinzip systematisch 

erschlossen. Dies macht es i n  der log isch-h is tor ischen Rekonstruktion dieser 

S t ruk tu r  mögl ich,  d i e  D i a l e k t i k  der Übergänge i n  der Entwicklung aufzuzeigen. 

Das würde a lso  methodologisch d i e  marx is t ische Methode vom Struktural ismus un- 

terscheiden und verweist  uns j e t z t  n a t ü r l i c h  auf e ine  Reihe von Fragen, d i e  im 

A r t i k e l  "Sprache" im  Wörterbuch von Klaus/Buhr n i c h t  ge lös t  sind. 

Zurück zu diesem A r t i k e l  und zur  d o r t  wiedergegebenen D e f i n i t i o n  von Sprache 

be i  Marx und Engels i n  der "Deutschen Ideologie",  um dann d i e  soz ia le  Ebene zu 

behandeln. "Die Sprache i s t  so a l t  wie das Bewußtsein. D ie  Sprache i s t  das 

prakt ische, auch f ü r  andere Menschen ex is t ie rende w i r k l i c h e  Bewußtsein, und d i e  

Sprache en ts teh t  wie das Bewußtsein aus dem Bedürfnis, der No tdu r f t  des Ver- 
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kehrs m i t  anderen Menschen". Und eben fa l l s  do r t :  "Die unmi t te lbare  W i r k l i c h k e i t  

des Gedankens i s t  d i e  Sprache" (MEW Bd. 3, S. 30). Sprache i s t  a l so  (ers tens)  

d i e  unmi t te lbare  W i r k l i c h k e i t  des Gedankens. S ie  i s t  d i e  s i n n l i c h e  Form des 

Gedankens, d i e  modale Form des amodalen Gedankens, um diesen B e g r i f f  wieder 

aufzunehmen. Und s i e  i s t  zug le ich  (zweitens) m i t  dem Bewußtsein aus dem Bedürf- 

n is ,  aus der No tdu r f t  des Verkehrs, a lso  aus der Vermi t t lung zur Gattung ent -  

standen und kann deshalb nur aus diesem Vermitt lungsprozeß zur  Gattung, aus der 

S t ruk tu r  dieses Verkehrs erschlossen und bestimmt werden. 

3. Die soz ia lw issenschaf t l i che Ebene -- 

I c h  gehe damit über zur soz ia lw issenschaf t l i chen Se i t e  der Problematik, d. h. 

i c h  g r e i f e  zwei Fragen auf, d i e  Wygotski i n  se iner  grundlegenden Bestimmung der 

Theorie der Ku l t u rh i s to r i schen  Schule a l s  kennzeichnend f ü r  d i e  neue Psycholo- 

g i e  herangezogen hat - nämlich d i e  Aspekte des His tor ischen und des K u l t u r e l l e n  

-, während i c h  den ( d r i t t e n )  Aspekt des Instrumentel len,  a lso  d i e  Werkzeugfunk- 

t i o n  des Zeichens, zunächst noch unberücks ich t ig t  lasse. 

Wenn w i r  uns Sprache unter  dem h i s to r i schen  und k u l t u r e l l e n  Aspekt ansehen, 

dann l ä ß t  s i ch  Verschiedenes f e s t s t e l l e n :  I c h  beziehe mich j e t z t  auf  das, was 

i c h  h ie rzu  schon geschrieben habe (vg l .  Jantzen 1987, Kap. 51. 
Erstens kann man Sprache a l s  M i t t e l  der Regulat ion des gese l l scha f t l i chen  Ver- 

kehrs insgesamt kennzeichnen, d i e  neben der Produkt ion bzw. über der Produkt ion 

steht,  d. h. i n  e igena r t i ge r  Weise m i t  der Produkt ion verklammert i s t .  

Zweitens kann man s i e  a l s  umfassendes Medium der Vergegenständlichung der Gat- 

tungserfahrung betrachten: Zum einen a l s  innere  Vermi t t lung des g e s e l l s c h a f t l i -  

chen Verkehrs zwischen den Ind iv iduen - das i s t  i h r  k u l t u r e l l e r  Aspekt; zum 

anderen i n  i h r e r  Eigenschaft, umfassendes Medium der Vergegenständlichung der 

Gattungserfahrung zu sein, das i s t  i h r  h i s t o r i s c h e r  Aspekt, auf  den Wygotski 

verweist  . 
I c h  habe d ies  se lber  wie f o l g t  zusammenzufassen versucht:  " I n  der Sprache 

se lbs t  vermag d i e  Menschheit s i ch  auf s i c h  se lbs t  zu beziehen und a l s  Gattung 

zu denken, deren E inhe i t  zunehmend dem j e  einzelnen n i c h t  mehr s i ch tba r  i s t  

(wie noch, aber zug le ich  darauf beschränkt, i n  der eigenen Horde i n  der Ste in-  

z e i t ) ,  sondern b e g r i f f l i c h  und damit im  Prozeß der  Sinngebung r e k o n s t r u i e r t  

werden muß. Die Sprache i s t  sozusagen d i e  Nabelschnur, über d i e  der j e  e inze lne 

Mensch m i t  den Erfahrungen der Gattung verbunden i s t .  S ie  w i r d  zum M i t t e l ,  m i t  
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der Gesamtheit der sozialen Erfahrungen, d i e  W i r k l i c h k e i t  der menschlichen Gat- 

tung im Bewußtsein zu reproduzieren und s i c h  i n  Sinngebung wie prakt ischer  Tä- 

t i g k e i t  auf diese zu beziehen. Die Sprache f a ß t  das Raum-Zeit-Gefüge der ge- 

s e l l s c h a f t l i c h e n  Menschheit i n  e ine r  f ü r  das Individuum p r i n z i p i e l l  aneigenba- 

ren  Form zusammen" (Jantzen 1987, S. 210 f. 1. 
Dieses Raum-Zeit-Gefüge e x i s t i e r t  n a t ü r l i c h  n i c h t  nur im Subjekt, sondern ex i -  

s t i e r t  im sozialen Prozeß, im "Ensemble der gese l l scha f t l i chen  Verhäl tnisse" 

a l s  W i r k l i c h k e i t  des menschlichen Wesens und muß bezogen auf das Subjekt i n  

se iner  prakt ischen T ä t i g k e i t  j e  ' ' inneres Konkretum" werden, i s t  also, wie S6ve 

(1972) sagt, 'aufgegeben" und n i c h t  "gegeben". Diese Wi rk l i chke i t  des menschli- 

chen Wesens kann nur j ewe i l s  inneres Konkretum werden i n  diesen Verhältnissen 

( H i s t o r i e )  und unter  Tei lhabe an ihnen (Ku l tu r ) .  Diese Vermit t lung i s t  nun aber 

d i e  Funkt ion des Verkehrs über das Zeichen. 

Wir gelangen damit zur Kategorie des Verkehrs, d i e  von Wygotski i n  d i e  Psycho- 

l o g i e  an d ieser  S t e l l e  e ingeführ t  wurde und d i e  be i  ihm - so hat  dies I n g r i d  

Rissom (1981) i n  i h r e r  D isse r ta t i on  über den Zeichenbegri f f  bei  Wygotski nach- 

gewiesen - i n  der Tat e ine grundlegende Ro l l e  s p i e l t  und n i c h t  e r s t  von Aleksej  

Aleksejewitsch Leontjew i n  d i e  Diskussion gebracht wurde. 

Damit b i n  i c h  bei  dem Autor, der zur Z e i t  am weitesten entwicke l t  d i e  Diskus- 

s ion um d i e  Kategorien "Soz ia ler  und sprach l icher  Verkehr' f ü h r t .  I c h  beziehe 

mich zunächst auf seine A rbe i t  "Psychologie der Kornmunikation", aus dem Buch 

"Grundfragen e ine r  Theorie der sprachl ichen T ä t i g k e i t "  (1984). Aleksej  Alekse- 

jewi tsch Leontjew nimmt h i e r  e ine K r i t i k  des Kommuni kat ionsbegr i f fes  vor, inso- 

fern  m i t  dem B e g r i f f  der Kommunikation der Austausch bloß a l s  i n t e r i n d i v i d u e l -  

l e r  Prozeß verstanden werde, d. h.: "Ausschl ießl ich auf d i e  Idee des Austau- 

sches von sprach1 ichen Äußerungen, Wissenschaften, Informationen U. a. redu- 

z i e r t "  (S. 53). 

Diesem Begr i f f  von Kommunikation s t e l l t  e r  den B e g r i f f  des Verkehrs gegenüber. 

I c h  z i t i e r e  ihn:  "Ein t i e f e r e s  Verständnis von Komnunikation i s t  aber nur mög- 

l i c h ,  wenn man s i e  a l s  Verkehr sensu s t r i c t u  auf faßt .  Dieses Herangehen se tz t  

aber voraus, daß d i e  Tatsache k l a r  erkannt wird, daß d i e  Komnunikation weniger 

einen Prozeß des äußeren wechselsei t igen Zusammenwirkens i s o l i e r t e r  Personen 

d a r s t e l l  t, a l s  vielmehr einen Prozeß zur inneren Organisat ion und inneren Evo- 

l u t i o n  der Gesel lschaft  insgesamt, einen Prozeß, m i t  dessen H i l f e  e r s t  d i e  Ent- 

wicklung der Gesel lschaft  möglich wird, denn diese Entwicklung se tz t  das stän- 

d ige dynamische wechselsei t ige Zusammenwirken von Gesel lschaft  und Individuum 
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voraus. Die Gesel lschaft  r ep roduz ie r t  s i ch  im  Menschen und b r i n g t  den Menschen 

hervor, um d i e  menschliche Welt zu schaffen, d i e  'vergegenständl ichte K r a f t  des 

Wissens zu erzeugen ' (Marx), soz ia l -h i s to r i sche  Erfahrungen zu sammeln und 

darauf aufbauend einen S c h r i t t  nach vorn zu tun, ebenso wie der Mensch i n  se i -  

ner produkt iven T ä t i g k e i t  und i n  se i  ner Kommunikation d i e  Gesel l  scha f t  reprodu- 

z i e r t  und scha f f t .  Mensch und Gese l lschaf t  en tw icke ln  s i ch  nur i n  diesem zwei- 

se i t i gen  Prozeß" (ebd. S. 54). 

M i t  d ieser  Argumentation tritt Leontjew wesent l i ch  der Argumentation von Lomov 

(1980) entgegen, der, wenn w i r  das i n  der Form des allgemeinen Schemas Subjekt  

T ä t i g k e i t  - Objekt d a r s t e l l e n  wollen, e i n  Schema Subjekt - Kommunikation =E- 
j e k t  vorschlägt.  Nimmt man d i e  eben z i t i e r t e  Überlegung von Leontjew jedoch 

ernst ,  dann i s t  se iner  Meinung nach das, was Lomov h i e r  uns a l s  Schema b i e t e t ,  

nur e i n  Tei laspekt i n  einem umfassenderen Schema. I c h  s t e l l e  d ies  i n  der f o l -  

genden Abbi 1 dung 15 dar. 

Abbildung 15: T ä t i g k e i t  und Kommunikation 

L L I 6 A. T ä t i g k e i t :  ' ( i )  - T ( i )  --/ '(ko)- T(ko) O 

B. Kommunikation: S L, K S (* 

*) Teilsystem der T ä t i g k e i t  m i t  Besonderheiten 

i: i n d i v i d u e l l ;  ko: k o l l e k t i v  

Wir haben h i e r  e i n  i n d i v i d u e l l e s  Subjekt, das i n d i v i d u e l l  t ä t i g  i s t ;  w i r  haben 

e i n  k o l l e k t i v e s  Subjekt und e ine  T ä t i g k e i t  des k o l l e k t i v e n  Subjekts sowie den 

Objektbereich. Das Problem, das Lomov untersucht ( v g l  . auch d i e  d i f f e r e n z i e r t e  

Fortentwicklung von Lomovs Pos i t i on  i n  dem gerade erschienenen Buch "Methodolo- 

gische und theore t ische Probleme der Psychologie" (1987) sowie Wassi 1 juks  Vor- 

s t e l  lungen zu Grundkategorien der Tä t i gke i t s theo r i e ;  19871, erweis t  s i ch  a l s  

entweder zwischen i nd i v i due l l em und k o l l e k t i v e n  Subjekt angelagert  oder im  k o l -  

l e k t i v e n  Subjekt selber, i n  welchem der S p e z i a l f a l l  der Kommunikation des i n d i -  

v idue l  l e n  Subjekts m i t  dem i n d i v i d u e l l e n  Subjekt  s t a t t f i n d e t .  Dieses Problem 

i s t  f e rne r  dadurch gekennzeichnet, daß diese Kommunikation auf un te rsch ied l i -  

chen hierarchischen Niveaus der T ä t i g k e i t  s t a t t f i n d e n  kann, j e  entsprechend dem 
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Charakter des i n d i v i d u e l l e n  wie des k o l l e k t i v e n  Subjekts und j e  nach i h r e r  

S te l l ung  im soz ia len Verkehr. D.h., Kommunikation muß a l s  Tei lproblem i n  dem 

größeren Zusammenhang i d e n t i f i z i e r t  werden, von dem Leontjew gesprochen hat te .  

I n  diesem größeren Zusammenhang nun untersucht A. A. Leontjew nochmals genau 

den B e g r i f f  des Verkehrs. Er bez ieht  s i ch  auf verschiedene Werke von Marx und 

Engels; zunächst auf d i e  "Deutsche Ideologie",  dann auf we i te re  Schr i f ten,  und 

a r b e i t e t  folgendes Resu l ta t  zur D e f i n i t i o n  des Verkehrs heraus (ebd. S. 66) : 

1. I n  der Gese l lschaf t  g i b t  es e ine Hierarch ie  von Verkehrsformen. W i r  f i n -  

den m a t e r i e l l e  und g e i s t i g e  Verkehrsformen, und w i r  f i nden  e ine h i s t o r i -  

sche Stufung und Entwicklung von Verkehrsformen. 

2. Verkehr w i r d  i n  der "Deutschen Ideologie ' '  verstanden a l s  der Prozeß der 

Umwandlung g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Verhä l tn isse von v i r t u e l l e n  i n  r e a l e  For- 

men, a l so  von i h r e n  Mögl ichkei tsformen i n  i h r e  Wirk l ichkei tsformen. 

3. Verkehr i s t  zweifach zu verstehen: e i n e r s e i t s  a l s  Prozeß (Prozeß der Ak- 

t u a l i s i e r u n g )  und zweitens a l s  Bedingung ( A r t  und Weise der Aktual i s i e -  

rung) .  Verkehr i s t  a lso  h i s t o r i s c h  wie s t r u k t u r e l l  zu begreifen, so könn- 

t e n  w i r  sagen, um d ies  besser d e u t l i c h  zu machen. 

M i t  Bezug auf d i e  Marx-Engels-Gesamtausgabe verweist  Leontjew (ebd., S. 69) auf 

e ine  S t e l l e ,  wo d i e  Verkehrsverhäl t n i  sse a l s  "übertragene, n i c h t  ursprüngl iche 

Produkt ionsverhäl tn isse" verstanden werden (MEGA I 1  1 .I, S. 49) D.h., s i e  haben 

zu t u n  m i t  den Produkt ionsverhäl tn issen, f a l l e n  aber n i c h t  unmi t te lbar  m i t  i h -  

nen zusammen. Die A r t  und Weise des Verkehrs i s t  

1. abhängig von der sozial-ökonomischen Formation der Gesel lschaft ,  von der 

D i a l e k t i k  von Produkt ivkrä f ten  und Produkt ionsverhäl tn issen; 

2. abhängig vom Entwicklungsstand der ideologischen Verhäl tn isse, der s i ch  

i n  der Entwicklung der Gesellschaftsformen, insbesondere i n  der Entwick- 

lung des Staates, w idersp iege l t .  

3. Die Entwicklung und S t ruk tu r  des Verkehrs i s t  sodann mitbedingt durch 

e ine  Typologie konkreter Spielarten, i n  denen d i e  Kommunikation ab läuf t .  

"So i s t "  - sagt Leontjew - "der gese l l scha f t l i che  Kontakt i n  der k a p i t a l i s t i -  

schen Gesel lschaft  d i e  Folge des Auf t re tens der kooperat iven Arbeitsformen, 

deren Notwendigkeit wiederum durch d i e  Dynamik der Entwicklung der Produktions- 
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m i t t e l  bestimmt i s t "  (S. 71). Dabei w i r d  von ihm sehr genau d i e  D i a l e k t i k  von 

Basis und Überbau gesehen; gerade deshalb i s t  d i e  r e l a t i v e  Se1 bs tänd igke i t  des 

Überbaus und der vorrangig auf  diesen bezogenen Kategor ie des soz ia len Verkehrs 

und der Verkehrsverhäl tn isse hervorzuheben. 

Man müßte n a t ü r l i c h  zug le ich  - das geschieht be i  Leontjew n i c h t  - nach jener  

A r t  von Verkehrsverhäl tn issen fragen, d i e  s i ch  notwendigerweise aus der Repro- 

dukt ion  der Gattung ergeben. D. h. von der Fami l i e  her über gese l l scha f t l i che  

Reproduktionsprozesse insgesamt wäre erneut nach der Kategor ie Verkehr zu f r a -  

gen, we i l  d ies  d i e  zweite m a t e r i e l l e  Basis i s t ,  auf  der der Verkehr l e t z tend -  

l i c h  aufbaut. Aber lassen w i r  das dah inges te l l t ;  Leontjews Auffassung s o l l t e  

h i e r  vor al lem sk izz ieren,  i n  welch kompl iz ie r tes  Gebiet w i r  be i  der Befassung 

m i t  Sprachtä t igke i t  geraten. 

Zu einem weiteren S c h r i t t  be i  der Analyse des Sprachproblems v e r h i l f t  uns 

Gramsci (1984) m i t  e i n i gen  Bemerkungen, d i e  s i c h  auf d i e  persön l iche und ge- 

s e l l  scha f t l i che  Se i t e  der Sprache beziehen, auf das Verhä l tn is  von Sprache und 

Ku l tu r ,  auf d i e  Verbindung ~IJ k o l l e k t i v e n  Menschen, d i e  e r s t  i n  der Sprache 

h e r g e s t e l l t  wird, und auf d i e  Frage des sprachl ichen Verkehrs a l s  e i n  zu orga- 

nisierendes, d. h. pädagogisches und hegemoniales Verhä l tn is .  I c h  wi 11 d ies  kurz  

i n  Z i t a t e n  vors te l len .  

Zum ersten: '"Man kann o f f e n s i c h t l i c h  sagen, daß 'Sprache' im  wesent l ichen e i n  

K o l l e k t i v b e g r i f f  i s t ,  der etwas voraussetzt, was weder i n  der Z e i t  noch im  Raum 

e i n h e i t l i c h  i s t .  Sprache bedeutet auch K u l t u r  und Phi losophie (und s e i  es nur 

auf der Ebene des gesunden Menschenverstandes), weshalb das Faktum 'Sprache' i n  

Wirk1 i c h k e i t  e ine V i e l f a l t  von mehr oder weniger organisch zusammenhängenden, 

miteinander abgestimmten Fakten i s t .  Man kann sogar so w e i t  gehen zu sagen, daß 

jedes sprechende Wesen seine eigene, persön l iche Sprache, d.h. seine eigene A r t  

und Weise zu denken und zu füh len,  hat.  Die K u l t u r  i n  i h r e n  untersch ied l ichen 

Abstufungen f a ß t  e ine größere oder k l e i n e r e  Menge von Ind iv iduen i n  zah l re ichen 

Schichten zusammen, d i e  i n  mehr oder weniger engem sprachl ichen Kontakt m i te in -  

ander stehen, d i e  s i ch  untereinander i n  unterschiedl ichem Grad verstehen usw." 

(1984, S. 61 ) .  Gramsci verweist  a lso  darauf, daß d i e  Sprache e i n  außerordent- 

l i c h  komp l i z i e r t e r  Ausdruck des gese l l scha f t l i chen  Verkehrs i s t .  

Zweitens: " I n  diesem kompl iz ie r ten  gese l l scha f t l i chen  Verkehr i s t  der B e g r i f f  

der Ku l t u r  auf d i e  Vermi t t lung durch Sprache anzuwenden; denn d i e  Schaffung 

e iner  neuen Ku l t u r  bedeutet n i c h t  nur o r i g i n e l l e  Entdeckungen auf  i nd i v i due l l em 

Wege zu machen, sondern he iß t  auch und besonders, einmal entdeckte und k r i t i s c h  
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ve ra rbe i t e te  Wahrheiten zu verbre i ten"  (ebd. S. 60). 

D r i t t e n s  äußert s i c h  Gramsci zur  Verbindung zum k o l l e k t i v e n  Menschen. "Von da- 

her i s t  d i e  Bedeutung abzulei ten,  d i e  das ' k u l t u r e l l e  Moment' auch f ü r  d i e  

p rak t i sche  ( k o l l e k t i v e )  T ä t i g k e i t  b e s i t z t .  Jedwede Handlung von h i s to r i sche r  

Tragweite kann nur vom ' k o l l e k t i v e n  Menschen' v o l l  zogen werden; das heißt ,  s i e  

s e t z t  das Erreichen e ine r  soz ioku l t u re l l en  E inhe i t  voraus, f ü r  d i e  s i ch  e ine 

V ie l zah l  ve re inze l t e r  Ge is ter  m i t  den untersch ied l ichs ten Z ie len miteinander 

verbinden, auf der Grund1 age e ine r  g le i cha r t i gen ,  gemeinsamen Weltanschauung 

( d i e  a l  1 gemei ner oder besonderer Natur se in  kann, ebenso von vorübergehender 

auf emotionalem Wege e r r e i c h t e r  oder beständiger Wirksamkeit , wobei d i e  r a t i o -  

na le  Grundlage so t i e f  verwurzel t ,  angeeignet, e r l e b t  i s t ,  daß s i e  s i ch  i n  Le i -  

denschaft verwandeln kann)" (S. 62). Das mag f ü r  diesen Aspekt reichen. 

Und v ie r tens  und l e t z t e n s  geht d ies  n i c h t  ohne bestimmte Fragen der Entwicklung 

i n  diesem soz ia len Verkehr, ohne bestimmte Formen von Bewegung, ohne pädagogi- 

sche und hegemoniale Prozesse. I c h  z i t i e r e :  "Dieses Problem kann und muß i n  

Verbindung gebracht werden m i t  der modernen Auffassung von der pädagogischen 

Theor ie und Praxis,  der zu fo lge das Lehrer-Schüler-Verhältnis e i n  akt ives,  der 

gegensei t igen Beziehungen d a r s t e l l  t, und jeder Lehrer zu jeder Z e i t  auch Schü- 

l e r  und jeder  Schüler e i n  Lehrer i s t .  Das pädagogische Verhä l tn is  kann jedoch 

n i c h t  auf d i e  spez i f i s ch  schul ischen Verhä l tn isse beschränkt werden, unter  de- 

nen d i e  jungen Generationen m i t  den ä l t e r e n  i n  Kontakt t r e ten .  ... Jenes Ver- 

h ä l t n i s  besteht i n  der Gese l lschaf t  i n  i h r e r  T o t a l i t ä t  und ebenso f ü r  jedes 

Indiv iduum i n  seinen Beziehungen zu anderen Indiv iduen, zwischen i n t e l l e k t u e l -  

l e n  und n i c h t i n t e l l e k t u e l l e n  Schichten, zwischen Regierenden und Regierten, 

zwischen E l i t e  und M i t l äu fe rn ,  Führern und Geführten, Vorhut und Heeresmasse. 

Jedes Verhä l tn is  der Hegemonie i s t  notwendigerweise e i n  pädagogisches Verhäl t -  

n i s "  (S. 62). 

Es z e i g t  s i ch  damit, d ieser  sprach l iche und soz ia le  Verkehr f i n d e t  i n  organi-  

s i e r t e r  Form s t a t t .  Die entsprechenden St ruk turen s ind  zu entschlüsseln.  

I c h  komme zu einem weiteren Aspekt: Dieser soz ia le  Verkehr e r f o l g t  n i c h t  losge- 

l ö s t  vom Klassenkampf. Die Kategor ie der Demagogie, d i e  s i ch  auf e ine b e s t i r n t e  

Bewegung im  soz ia len Verkehr im  sprachl ichen Verkehr bezieht,  macht das ebenso 

d e u t l i c h  wie d i e  Kategor ien der A g i t a t i o n  und Propaganda. Die Kategor ie der 

Demagogie i s t  am Be isp ie l  des Faschismus g ründ l i ch  untersucht worden. ( I c h  f o l -  

ge h i e r  weitgehend meiner Dars te l lung zur Wirkweise der Demagogie im Zusammen- 

hang eines Aufsatzes zum Thema "Pädagogischer Optimismus"; we i te re  Ausführungen 
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siehe dor t ;  Jantzen 1985 b, S. 15 f . ) .  

I c h  denke, daß Hans Günther i n  seinem Buch "Der Herren e igner  Geis t "  (1969) 

e ine r  der ers ten war, der d ies  i n  A n g r i f f  genommen hat.  Er geht davon aus, daß 

i n  der Demagogie verschiedene Techniken verwendet werden, um i r r a t i o n a l e  Denk- 

formen, insbesondere i n  Form der Mythenbildung, zu entwickeln.  Die Wahrheit 

eines T e i l s  w i rd  versucht, m i t  der Unwahrheit des Ganzen zu verknüpfen. Das 

"Tröpfchen Wahrheit '  w i r d  a l so  n i c h t  kredenzt, ohne m i t  e i n e r  k r ä f t i g e n  G i f t -  

po r t i on  Lüge angereichert  zu werden (S. l og ) ,  wobei es "der augenb l ick l iche 

E r f o l g  i s t ,  der über den I n h a l t  der Ideo log ie  i n  der Demagogie en tsche ide t '  (S. 
205). Nehmen w i r  e i n  ak tue l l es  p o l i t i s c h e s  Be i sp ie l :  Wenn man Franz Josef 

Strauß l i e s t ,  dann i s t  Demokratie, wie Strauß s i e  w i l l ,  D i k ta tu r ;  Verantwortung 

i s t  d i e  Bere i tschaf t ,  Leistung zu erbringen, ohne dafür  etwas zu bekommen, 

usw., us f .  E in  U-Boot zum Zweck der atomaren Vernichtung, das "Corpus C h r i s t i "  

ge tau f t  wird, s teh t  genauso f ü r  diese Demagogie wie v i e l e  andere S i tua t ionen.  

Konkretes und Abstraktes f a l l e n  i n  d ieser  A r t  von Ideo log ie  auseinander, "indem 

man d i e  r i c h t i g e n  Namen der Dinge ände r t '  (so z i t i e r t  Günther, S. 210, Marx an 

d ieser  S t e l l e ) .  

Besser gesagt: Indem man d i e  Verhä l tn isse verschweigt, d i e  zwischen diesen Din- 

gen ex is t ie ren;  indem man das Denken auf der Ebene der Anschauung f i x i e r t .  Und 

so ha t te  d ies  W i l l i  Münzenberg schon i n  seinem Buch ''Propaganda a l s  Waffe" 

(1937) beschrieben, indem man d i e  "11 l u s i o n  a l s  w i ch t i gs tes  Element'' der Ideo- 

log ieb i ldung verwendet, verbunden m i t  der Angsterzeugung durch F i x i e rung  auf 

a u t o r i t ä r e  Strukturen, d i e  logisches Denken verhindern. Münzenberg damals 

schon: "Jedes M i t t e l  i s t  h i e r  recht ,  d i e  see l ische Haltung des Feinds von vor-  

neherein und t i e f schü r fend  zu untergraben, d i e  eigene dagegen zu stärken" (S. 

189). Dabei werden Anhänger i n  solchen Schichten gesucht, " d i e  durch keine po- 
l i t i s c h e  Schule gegangen waren, d i e  k e i n  Klassenbewußtsein besaßen, v ie lmehr 

schwankend und unsicher i n  ihrem p o l i t i s c h e n  Meinungsbild, besorgt  um i h r e  

w i r t s c h a f t l i c h e  Existenz . . . zögerten, s i ch  Par te ien anzuvertrauen" (S. 155). 

Wesen d ieser  Demagogie i s t  es also, e ine r  V ie lzah l  von ve r t rau ten  Erscheinungen 

des A l l t ags  - das h a t t e  Miinzenberg an der stückweisen Besetzung der Symbole der 

Arbeiterbewegung durch den Hi t ler-Faschismus aufgezeigt  - neue I n h a l t e  zu ge- 

ben, ohne daß d ies  im  A l l t a g  se lbs t  bemerkt wird.  

So we i t  zur Kategor ie der Demagogie, d i e  bestimmte Bewegungen im  sprachl ichen 

Verkehr beschreibt .  Wenn w i r  e ine  Theorie des sprachl ichen Verkehrs entwickeln,  

haben w i r  U. a. j a  darüber nachzudenken, was seine Bewegungsformen sind. Und 

i c h  vermute, daß w i r  e r s t  ganz am Anfang sind. 
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Andere Kategorien, d i e  Bewegungsformen im  sprachl ichen Verkehr beschreiben, 

s i nd  d i e  Kategor ie der Propaganda, d i e  das Einzelne und das Allgemeine i n  der 

r i c h t i g e n  Form zu verbinden hätte,  so Lenin, und d i e  Kategor ie der Ag i ta t ion ,  

d i e  d iese Verbindung von Einzelnem und Allgemeinem i n  e ine r  konkreten, s ichtba- 

ren  und haf tbaren Formel festmacht ( vg l .  Lenin 1973). So beispielsweise den 

Zusamenhang von Hochrüstung und B i l d u n g s p o l i t i k  be i  uns i n  dem Slogan: "Knackt 

d i e  Rüstungskassen, B i ldung f ü r  d i e  Massen!" Auch A g i t a t i o n  und Propaganda s ind 

Bewegungsformen im sprachl ichen und soz ia len Verkehr. Unsere Aufgabe w i rd  a lso  

i n  Zukunft sein, d iese und wei tere  Bewegungsformen zu erfassen und sehr v i e l  

genauer zu analysieren. 

Damit stoßen w i r  auf  e i n  we i te res  Problem von Sprache. Wir stoßen nämlich auf 

den Zusammenhang von Sprache und Wahrheit sowie den von Wissenschaft und Ideo- 

l og ie ,  der  damit e inhergeht.  

Bezogen auf Sprache i s t  d i es  e ine komp l i z i e r t e  Sache m i t  dem Wahrhei tskr i  t e -  

rium, denn der Prozeß der gese l l scha f t l i chen  Prax is  i s t  j a  im  Marxismus zu- - 
nächst n i c h t  gedacht a l s  der sprach l iche Prozeß, obwohl es auch f ü r  den sprach- 

l i c h e n  Prozeß bestimmte Regeln im  wissenschaf t l i chen Diskurs g ib t ,  d i e  noch 

einmal genau a l s  sprachl iches P rax i sk r i t e r i um und wissenschaft l iches P rax i sk r i -  

t e r i u m  bestimmt werden müßten; auch das haben w i r  n i c h t  h inreichend getan. Wir 

nehmen es an a l l e n  möglichen Orten immer wieder hin,  daß Regeln des wissen- 

s c h a f t l  ichen Diskurses, d i e  zu bestimmen wären, systematisch ver lassen werden, 

daß "Beweisführungsregeln" verwendet werden, d i e  n i c h t  der Wissenschaft zugehö- 

ren. Aber dah in ter  s teck t  das Problem, das sowohl i n  der prakt ischen A rbe i t  wie 

i n  der w issenschaf t l i chen A rbe i t  a l s  allgemeine A rbe i t  Wahrheit r e l a t i v  i s t ,  

n i c h t  absolut  i s t ,  a l l e r d i n g s  o b j e k t i v  i s t .  Die O b j e k t i v i t ä t  der Wahrheit i s t  

aber j ewe i l s  nur h i s t o r i s c h  und a l s  Wahrheit f ü r  d i e  Gattung Menschheit be- 

stimmbar. Welche Regeln des Übergangs bestehen h i e r  zwischen W i  ssenschaftsspra- 

che und Al  1 tagssprache, das wäre zu untersuchen. 

I c h  w i l l  aber auch noch auf etwas anderes noch aufmerksam machen - auf das Ver- 

h ä l t n i s  von Wahrheit und Ideo log ie .  Der I d e o l o g i e b e g r i f f  w i r d  im  "Phi losophi-  

schen Wörterbuch" - i c h  denke, zu Recht, - verwendet a l s  d i e  Gesamtheit der 

h i s to r i schen  Anschauungen e i n e r  Klasse ( v g l  . K l  aus/Buhr 1985, S. 5461, d. h. 

a l s  d i e  Ger i ch te the i t  des begreifenden Erkennens der einen oder der anderen 

Klasse, wenn w i r  versuchen, d ies  m i t  psychologischen Kategorien auszudrücken. 

Dies b e i n h a l t e t  das Begreifen, es b e i n h a l t e t  aber auch d i e  Ger ich te the i t ,  bein- 

h a l t e t  das sinngebende Moment, das Tätigkeitsmoment, das über d i e  Bedeutungs- 
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funkt ion ,  über d i e  Abb i ld funkt ion  hinausgeht. I n  diesem Sinne können w i r  davon 

ausgehen, daß notwendigerweise h i e r  b e r e i t s  Bekanntes und l og i sch  Erschlossenes 

e ine rse i t s  sowie Erwartetes und E rho f f t es  andererse i ts  i n  der Weltanschauung 

bzw. Ideo log ie  zusammenfallen. Und es i s t  dann s innvo l l ,  jene T e i l e  der Ideo lo-  

gie, d i e  I d e o l o g i e t e i l e  herrschender Klassen oder ehemals herrschender Klassen 

s ind und d i e  f ü r  Klasseninteresse, aber gegen Menschheitsinteressen stehen, 

dann m i t  Wol f -Fr i tz  Haug und dem "Pro jek t  Ideo log ie theor ie"  a l s  " Ideologisches" 

zu kennzeichnen (Behrens U. a. 19791. D.h. e i ne rse i t s ,  vom Bezugpunkt der Gat- 

tung Menschheit den aufk lärer ischen Charakter der Kategor ie I deo log ie  be i  zube- 

ha l t en  und anderersei ts von Ideologischem zu reden. 

Warum füh re  i c h  d ies  a l l e s  an? Es geht j ewe i l s  um e inze lne Bestimnungsmomente 

f ü r  d i e  Kategor ie sprach l icher  Verkehr, durch d i e  w i r  Stück f ü r  Stück hindurch- 

müssen, um zu begreifen, was Sprache bedeutet, um einen s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  

Sprachbegr i f f  ver lassen zu können. 

Und damit s ind  w i r  unmi t te lbar  be i  einem grundlegenden Dokument der m a r x i s t i -  

schen Sprachphilosophie, nämlich be i  dem Werk von Michai 1 Bacht i  n, insbesondere 

be i  der unter  dem Pseudonym ~ o l o % i n o v  erschienenen A rbe i t  'Marxismus und Fragen 

der Sprachphilosophie". Seinem Werk w i r d  von Kennern der sowjet ischen Psycholo- - 
g i e  f ü r  d i e  Sprachphilosophie g le i che  Bedeutung zugesprochen wie Wygotskis An- 
satz f ü r  d i e  Psychologie. So äußert s i c h  U. a. James Wertsch (1985) i n  d iese 

Richtung. 

Auch d ies  kann i c h  nur ganz kurz  andeuten, sozusagen, um einen weiteren Punkt 

zu e ine r  L i s t e  von Merkposten zu begründen, d i e  w i r  i n  k ü n f t i g e r  ph i losoph i -  

scher wie e inze lwissenschaf t l i cher  A rbe i t  au fzuarbe i ten  hätten. Für Vologinov 

(1975) i s t  das Verstehen a l s  D i a l o g  der Kern des sprachl ichen Verkehrs; der 

Dialog i s t  aber "n i ch t s  anderes a l s  das Beziehen eines wahrgenommenen Zeichens 

auf andere, schon bekannte Zeichen. M i t  anderen Worten: Verstehen i s t  e i ne  Er- 

widerung m i t  Zeichen auf Zeichen." (S. 57) Und damit taucht  nun folgendes Pro- 

blem auf:  Jedes Wort hat  n i c h t  nur  einen ob jek t i ven  Bedeutungsaspekt - Zeichen 

a l s  Träger von Bedeutung, wie auch be i  Wygotski bestimmt -, jedes Wort ha t  

n i c h t  nur einen sub jek t iven Sinn (Leontjew), sondern jedes Wort hat, indem mit 
Zeichen Zeichen entsch lüsse l t  werden, zug le ich  einen ideologischen Aspekt, der -- 
vom Objekt iven ins Subjek t ive  übergeht. Hierzu verwendet VoloSinov d i e  Katego- - 
r i e  der "Brechung". I c h  z i t i e r e :  "Das Sein, das s i c h  i n  Zeichen widersp iege l t ,  

w i rd  d o r t  n i c h t  e in fach widergespiegel t ,  sondern gebrochen." (S. 71 ). 

Wodurch w i r d  diese Brechung des Seins im  ideologischen Zeichen b e s t i r n t ?  S ie  
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w i r d  bestimmt durch d i e  Überschneidung untersch ied l  i c h  o r i e n t i e r t e r  gesel 1 - 
s c h a f t l i c h e r  Interessen innerha lb  e i n e r  Zeichengemeinschaft, d.h. durch den 
Klassenkampf. D ie  Klasse f ä l l t  n i c h t  m i t  der Zeichengemeinschaft zusamnen, d.h. 

m i t  e i n e r  Gemeinschaft, welche f ü r  d i e  ideo log ische Komnunikation d i e  gleichen 

Zeichen benutzt ,  denn auch d i e  verschiedenen Klassen benutzen e i n  und dieselbe 

Sprache. Infolgedessen überschneiden s i ch  i n  jedem ideologischen Zeichen unter-  

sch ied l i ch  o r i e n t i e r t e  Akzente. Das Zeichen w i r d  zur Arena des Klassenkampfes" 

(ebd. 1. Damit haben w i r  den e r ö r t e r t e n  Zusamenhang des sprachl ichen Verkehrs 

(von der Kategor ie des soz ia len Verkehrs ausgehend über verschiedene Ebenen, 

d i e  w i r  i n  Zukunft a l s  bestimmte Bewegungsformen im  soz ia len Verkehr zu spezi- 

f i z i e r e n  hätten, a l  so d i e  Organisat ion des soz ia len Verkehrs, des sprach1 ichen 

Verkehrs a l s  hegemoniales Verhä l tn is ,  a l s  Kul turbi ldungsprozeß, d i e  Formen der 

Bewegung, wie Demagogie, Ag i t a t i on ,  Propaganda usw., aber auch der Ideo l  ogiebe- 

g r i f f  j e t z t  eingeengt auf den Übergang des Objekt iven i n s  Sub jek t ive  i n  Form 

des Zeichens und der dah in ter  stehenden Bedeutung. Wir können nun zu persön- 

1 i c h k e i t s t h e o r e t i  schen Über1 egungen von A. N. Leont jew zurückkehren und von 

h i e r  aus einen S c h r i t t  i n  d i e  Psychologie tun. 

W i r  landen j e t z t  erneut wieder be i  der D i a l e k t i k  von Sinn und Bedeutungen; daß 

Sinn n i c h t  selbstredend i s t ,  daß Sinn der Bedeutungen bedarf, um s i ch  auszu- 

drücken, und daß deswegen auch e n t s t e l l t e  und v e r z e r r t e  Bedeutungen i n s  Bewußt- 

s e i n  hineingetragen werden können, d i e  d o r t  d i e  Form von Stereotypen annehmen. 

(Leontjew 1979, S. 149). Wir verfügen damit über r e i c h h a l t i g e r e  und v i e l f ä l t i -  

gere Beg r i f f e ,  a l s  wenn w i r  d i e  Sprache nur e in fach  a l s  h i s to r i schen  Erfah- 

rungsschatz sehen. I n  der Sprache widerspiegeln s i ch  d i e  gese l l scha f t l i chen  

Verhäl tn isse, werden d i e  Klassenkämpfe m i t  ausgetragen, f i nden  d i e  i deo log i -  

schen Auseinandersetzungen s t a t t ,  b i s  i n  den j e  einzelnen B e g r i f f  und seine 

Bestimmung. Dies zu sehen i s t  w i ch t i g ,  um nach d ieser  Se i t e  h i n  e ine bloß 

s t r u k t u r a l i s t i s c h e  Erfassung des Sprachproblems zu überwinden. 

4. Die psychologische Ebene -- 

I c h  komme j e t z t  zur psychologischen Sei te:  Die psychologische Ebene der Analyse 

g r e i f t  den d r i t t e n  Aspekt von Wygotskis Bestimmung der neuen Psychologie auf, 

nämlich d i e  I ns t rumen ta l i t ä t ,  d.h. d i e  Ze i chenve rm i t t e l t he i t  der höheren psych- 

ischen Prozesse, wobei h i n t e r  den Zeichen d i e  Bedeutung s teh t .  Das Zeichen i s t  

sozusagen d i e  s inn l iche,  d i e  modale Form der Bedeutung. 

Wygotski - d ies  i s t  bekannt - unterscheidet dabei un tersch ied l  i che  Quel len  von 
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Denken und Sprechen. D ie  Entwicklung der Kommunikation se lber  ebenso wie d i e  

Entwicklung der Denkfähigkei t  werden e r s t  au f  dem Niveau zusammengeführt, wo 

d i e  Denkfähigkei t  se lber  von dem b i s  dahin soz ia l  geschaffenen Zeichenvorrat  

bewußt Gebrauch machen kann. E rs t  auf  diesem Niveau kommt es zur Verknüpfung, 

d.h. zweites Signalsystem und denkendes Sprechen sowie sprechendes Denken ent -  

stehen sozusagen zusammen, s ind  untersch ied l iche Ausdrücke f ü r  d i e  widersprüch- 

l i c h e  E inhe i t  von Prozessen, d i e  vorher get rennt  sind. I nso fe rn  s p r i c h t  Wygots- 

k i  (1972) dann auch von e ine r  v o r i n t e l l e k t u e l l e n  Stu fe  der Sprachentwicklung. 

Ähnl ich i s t  d ieser  Gedanke aufgenommen i n  der sprach1 ichen Media t ions theor ie  

von L u r i a  (19691, der herausarbe i te t ,  daß im  Übergang zum Denken des Vorschul- 

kindes d i e  neue Q u a l i t ä t  en ts teht ,  daß Wörter j e t z t  a l s  M i t t e l  zur Planung 

(Mediat ion) der eigenen T ä t i g k e i t  verwendet werden. D. h., d i e  Wörter werden 

n i c h t  mehr nur i n  i h r e r  Zeichenfunkt ion verwendet, s i e  werden - h i e r  würde i c h  

den B e g r i f f  'Symbol ' gerne verwenden - i n  i h r e r  Symbolfunktion verwendet, d. h. 

a l s  bewußte ge i s t i ge  Werkzeuge, um d i e  Tät igke i ts formen des Subjekts se lbs t  zu 

vermi t te ln .  

An d ieser  S t e l l e  setze i c h  j e t z t  an m i t  der kurzen Wiedergabe der Ergebnisse 

der Doktorarbe i t  von Holste (1987). Ho ls te  übe rp rü f t  e i ne  Reihe von Problemen 

der L i n g u i s t i k  an Fragen des Verhäl tn isses von Gebärdensprachen der Gehörlosen 

und Lautsprachen. Dies wurde notwendig, da d i e  i n t e r n a t i o n a l e  Forschungs1 i t e r a -  

t u r  mehr und mehr Gebärdensprachen a l s  im  l i n g u i s t i s c h e n  Sinne echte Sprachen 

i d e n t i f i z i e r t ,  aber i n  der deutschen Gehörlosenpädagogik das Dogma der Laut- 

Sprache besteht, das so w e i t  ging, daß daß i n  der Vergangenheit Gebärden im  

Gehörlosenunterr icht  systematisch unterbunden, j a  sogar d i r e k t  un te r  Bestrafung 

g e s t e l l t  wurden. Zudem i s t  darauf hinzuweisen, daß im  deutschsprachigen Raum 

Mögl ichkei ten der Entwicklung von Systemen der gebärdensprachlichen Verständi-  

gung auch m i t  der weitgehenden Vernichtung der Sprechergemeinschaft durch den 

Faschi smus z e r s t ö r t  wurden ( v g l  . Bieso ld  1988). Hol s tes  A rbe i t  f r a g t  n i c h t  nur 

nach der Übertragbarkei t  der Ergebnisse aus dem anglo-amerikanischen Bereich, 

sondern f r a g t  auch genere l l  nach dem l i ngu i s t i schen ,  neurologischen, psychobio- 

logischen Status der Gebärdensprache, versucht a lso  e ine  n i c h t  nur bloß auf 

Lautsprache bezogene L i n g u i s t i k  zu entwickeln.  Das macht s i e  f ü r  uns i n t e r e s -  

sant, we i l  w i r  damit e inen s t r u k t u r a l i s t i s c h e n  L i n g u i s t i k - B e g r i f f  ver lassen 

können. 
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Für den Nachweis, daß Gebärdensprache e ine im  s t r i k t  l i ngu i s t i schen  Sinne ent-  

f a l t e t e  Sprache i s t  - es i s t  insbesondere von jenen Gebärdensprachen d i e  Rede, 

d i e  i n  der "American Sign-Language" und der " B r i t i s h  Sign-Language" i n  standar- 

d i s i e r t e r  und konven t i ona l i s i e r t e r  Form vor l iegen - verweist  Holste auf d r e i  

genere l l  e Forderungen an Grammati k-Theorie von Chomsky, d i e  e r f ü l l  t werden müs- 

sen : 

1. Es muß nachgewiesen werden, daß m i t  den M i t t e l n  der Gebärdensprache e i n  

unendl icher Gebrauch aus einem endl ichen Inventar  von Zeichen er fo lgen 

kann. 

2. Es muß e ine Entscheidung über d i e  Ko r rek the i t  und Grammatikal i tät  a l l e r  

möglichen Sätze i n  d ieser  Sprache mögl ich sein. 

3. Und es muß m i t  eingehen d i e  Existenz "profunder formaler Universal ien" - 
so Chomsky -; d.h. daß a l l e  Sprachen an dasselbe Muster angelehnt s ind  

(be i  Chomsky T ie fens t ruk tu r  der Grammatik, deren Grundlage a l s  angeboren 

be t rach te t  w i rd ) .  Dieses Muster i s t  e i n  Stück we i te r  aufzudecken, a l s  es 

be i  Chomsky aufgedeckt wurde. 

Ho ls te  ordnet Sprache systematisch i n  den Kontext der Sprachfähigkei t  e in.  Er 

geht davon aus, 

- daß vor  a l lem Sprache und Sprechen n i c h t  mehr get rennt  behandelt werden 

dürfen, sondern a l s  E i n h e i t  i n  der Sp rach tä t i gke i t  a l s  System und Prozeß 

gesehen werden müssen, 

- daß an zen t ra le r  S t e l l e  der Analyse d i e  kommunikative und soz ia le  Funkt ion 

der Sprache im  Systemzusamnenhang menschlicher T ä t i g k e i t  stehen muß, 

- daß Sprache ontogenet isch e r l e r n t  i s t ,  daß s i e  höhere Formen der Erkennt- 

n i s t ä t i g k e i t  he rvo rb r i ng t  und daß s i e  an das Niveau der T ä t i g k e i t  i n  der 

Ontogenese gebunden i s t .  D.h. Sprache i s t  abhängig vom jewe i l i gen  Abb i ldn i -  

veau. 

- Zugleich i s t  Sprache a l s  m a t e r i e l l e  R e a l i t ä t  ex i s ten t ;  s i e  ve r füg t  über 

e ine  modale T räge rs t ruk tu r  i n  einem s inn l i chen  Medium - der der S c h r i f t -  

sprache oder Lautsprache, der Gebärdensprache der Gehörlosen oder der 

B r a i l l e - S c h r i f t  der B l inden U. a. m. Sprache f i n d e t  i n  Komnunikationsakten 

m i t  anderen Menschen s t a t t .  
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- Und Sprache i s t  gekennzeichnet durch dauerhafte F i x i e r b a r k e i t .  

Sprache i s t  a lso  zu untersuchen im Kontext von Widerspiegelung, Tä t i gke i t ,  Bio- 

kommunikation, a l s  physische und phys ika l ische Informationserzeugung, a l s  der 

Aufbau von soz ia le r  In format ion  und von Informat ionsinstanzen, d i e  i n  dem inne- 

ren  Selbstorganisationsvorgang dann d i e  Reproduktion und Schöpfung der D ia lek-  

t i k  von Objekt und Subjekt ermöglichen. 

I c h  gebe ganz kurz nur d i e  w i ch t i gs ten  Ergebnisse d ieser  A rbe i t  wieder, da s i e  

uns e in ige  we i te re  Grundlagen schaffen, m i t  denen w i r  unser ana ly t isches I n -  

strumentarium f ü r  d i e  Untersuchung von Sprache erwei tern .  I c h  werde i n  der  

nächsten Si tzung e in iges davon wieder aufgre i fen .  I c h  versuche a l so  heute, uns 

d i e  Grundlagen zu verschaffen, damit w i r  i n  psychologischer H ins i ch t  i n  der 

nächsten Si tzung Sprache v e r t i e f t  verstehen können. 

I n  Holstes A rbe i t  w i r d  zunächst entwicklungspsychologisch e r ö r t e r t :  Was i s t  

Sprache? Sprache i s t  entwicklungspsychologisch be t rach te t  e i n  i n  der ob jek t i ven  

R e a l i t ä t  vorgefundenes System von ex is t ie renden Strukturen, und zwar modaler, 

s i nn l i che r  Art ;  über bestimmte Wahrnehmungskanäle zugänglich und an d i e  be- 

stimmte, modale Form des Zeichenkörpers gebunden. I n  der Schr i f tsprache i s t  der 

Zeichenkörper opt isch, i n  der Lautsprache akust isch erfaßbar, besser gesagt, 

immer i n  Wechselwirkung von Opt ik und Sensomotorik bzw. Akust ik  und Sensomoto- 

r i  k. G le i chze i t i g  i s t  d i e  Sprache i n  i h r e r  modalen Form a l s  Zeichenkörpersystem 

jedoch Trägersystem amodaler Bedeutungen, d i e  e r s t  h i n t e r  der S i n n l i c h k e i t  s i c h  

erschl ießen ( im Sinne des Amodal i tätsbegr i f fes von A. N. Leontjew, der davon 

ausgeht, daß d i e  Bedeutungen h i n t e r  der S i n n l i c h k e i t  l i egen ) .  Ho ls te  z e i g t  nun 

i n  der Untersuchung, wie s i ch  angeborene Auslösemechanismen auflösen, daß es 

einen systematischen Übergang von phylogenetischen zu ontogenetischen informa- 

tionserzeugenden St ruk turen g i b t  und daß es dabei zu verschiedenen q u a l i t a t i v e n  

Übergängen kommt, indem I n v a r i  anzen erzeugt werden. Das i s t  e i n  Gedanke, den 

w i r  h i e r  j a  schon behandelt haben. Dabei i s t  es j e t z t  f ü r  jede Sprachtheor ie 

w i ch t i g  zu beachten, daß e i n  Kind i n  e r s t e r  L i n i e  &I ein Komnunikationssystem 
hineingeboren wird.  I c h  er innere  noch einmal an meine Abbildung zur K l a s s i f i -  

z ierung der "Organisatoren des Psychischen" (Abb. 5)  un te r  dem Aspekt, der  d i e  

äußeren Organisatoren des Psychischen b e t r i f f t ,  d.h. d i e  r e a l  vorhandenen Ge- 

genstände, Werkzeuge, Personen. I h r e  Bedeutungen können nur i n  einem Kommunika- 

t ionssystem ( im Rahmen des soz ia len und sprachl ichen Verkehrs, s. 0.1 vermi t -  
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t e l  t werden. 

I n  d iese r  Komnuni k a t i o n  a l s  Grundvoraussetzung der Aneignung der Welt w i rd  

Sprache i n  doppel ter  Beziehung angeeignet. Erstens a l s  Zeichenkörpersystem m i t  

woh lde f i n i e r t en  Regeln und zweitens a l s  System vergegenständl ichter soz ia le r  

Bedeutungen, a l so  modal wie amodal. Dabei zeigen s i ch  i n  der entwicklungspsy- 

chologischen Analyse d r e i  Ebenen der Aneignunq: 

1 . Die  sensomotorisch-symprakti sche Ebene. S ie  umfaßt den vorsymbol ischen 

Bereich vor jenem Punkt, wo d i e  ers ten i n d i v i d u e l l e n  Tätigkeitsbedeutun- 

gen f r e i  werden; 

2. D ie  synsemantisch-syntagmati sche Ebene m i t  dem Erwerb des symbolischen 

Denkens und dem Aufbau des zweiten Signalsystems. Sie v e r l ä u f t  dann domi- 

nant über das gesamte Vorschu la l te r  und en tsp r i ch t  be i  K l i x  der "zwi- 

schenbeg r i f f l i chen  Relat ionsbi ldung".  

3. Die synsemantisch-paradigmatische Ebene, d i e  m i t  dem Aufbau des oberbe- 

g r i f f  l i c h e n  Denkens beginnt, a l so  m i t  der Herausbildung der inneren Posi- 

t i o n .  

So w e i t  zur Entwicklungspsychologie. Das w ich t i ge  Ergebnis: Sprache e x i s t i e r t  

modal wie amodal, a l s  Zeichenkörpersystem wie a l s  Bedeutungssystem. ---- 
Es f o l g t  dann i n  der Argumentation Holstes e ine entwicklungsphysiologische Ana- 

lyse:  Sprache w i r d  a l s  a l s  se l  bstorganisierendes, se l  bstregul ierendes, f unk t i o -  

n e l l e s  System bet rachte t .  Dies w i r d  auf der Basis der Arbe i ten  von Anochin, 

Bernstein,  Pickenhain, Sh ink in  usw. herausgearbei tet .  Es w i r d  gezeigt, wie dem 

Prozeß, den w i r  von außen her  a l s  q u a l i t a t i v e n  Prozeß der stufenweisen Entwick- 

lung der Abbildniveaus kennzeichnen, e i n  i nne re r  Prozeß en tp r i ch t ,  der neuro- 

phys io log isch m i t  dem Aufbau f u n k t i o n e l l e r  Systeme untersch ied l icher  Qua l i t ä ten  

auf untersch ied l ichen Niveaus zu beschreiben i s t .  Da w i r  h i e r  Neuropsychologie - 
und Neurophysiologie b i she r  n i c h t  behandelt haben, belasse i c h  es bei  diesem 

kurzen Hinweis zur Entwicklungsphysiologie.  

Des wei teren untersucht Ho ls te  j e t z t  nach Klärung d ieser  Grundfragen, was &I- 
g u i s t i s c h  gesehen Sprache i s t .  Wie Lautsprachen zeigen auch d i e  Gebärdenspra- 

chen eben fa l l s  b e s t i r n t e  allgemeine Eigenschaften. S ie  zeigen e ine Doppelstruk- 

t u r  auf, d.h. e ine  " d u a l i t y  o f  pa t te rn" :  M i t  einem begrenzten Zeichenvorrat 

kann e ine  unbegrenzte Menge an In format ion  erzeugt werden. Dies war der e rs te  
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Nachweis, den Chomsky ve r l ang t  hat te .  Zweitens w i r d  an 1 i ngu i s t i schen  Analysen 

von Beispielsätzen herausgearbeitet, daß das Wesen der Gebärdensprachen i n  mo- 

da ler  H ins ich t  i n  der Nutzung des dreidimensionalen Raumes i n  seinen morphosyn- 

tak t ischen Strukturen zu suchen i s t .  Das he iß t ,  d i e  Gebärde s teh t  im  Ve rhä l t n i s  

zum Körper, und d i e  räumliche Anordnung der Gebärde im  Verhä l tn is  zum Körper 

hat ebenfa l ls  s i g n i f i k a t i v e  Funkt ion.  

Holste ze ig t  nun m i t  l i n g u i s t i s c h e n  M i t t e l n ,  nämlich m i t  der generat iven Trans- 

formationsgrammatik von Chomsky, an diesen Beispielsätzen, daß d i e  Gebärden- 

sprache e ine der Lautsprache abso lu t  verg le ichbare  Le i s tungs fäh igke i t  hat. Der 

scheinbar ikonische Charakter, b i l d h a f t e  Charakter der Gebärden erweis t  s i c h  

a l s  Scheinproblem, wei 1 d iese r  b i l d h a f t e  Charakter a r b i t r ä r ,  küns t l i ch ,  symbo- 

l i s c h  benutzt wird.  Ähn l ich  wie Russisch oder Navajo erweisen s i c h  d i e  Gebär- 

densprachen a l s  s ta rk  f l e k t i e r t e  Sprachen, d.h., i h r e  Bedeutungen werden insbe- 

sondere durch d i e  Var ia t ionen morphologisch-syntakt ischer Merkmale h e r g e s t e l l t .  

Und beide Sprachtypen, Gebärdensprachen wie Lautsprachen, f o l gen  un i ve rse l l en  

Gesetzen der Dars te l lung des Zusammenhangs von Zeichen und Bezeichnetem. Damit 

i s t  s t r i ngen t  nachgewiesen, daß d i e  Gebärdensprachen den g le ichen l i n g u i s t i -  

schen Status haben wie d i e  Lautsprachen. 

Dies ver langt  nun generel l ,  noch einmal das Verhä l tn is  von Sprache und Biokom- 

munikation zu klären. Es w i r d  gezeigt ,  daß Sprache auf bestimmten allgemeinen 

Grundlagen der Biokommunikation aufbaut, d i e  bestimmt werden i n  der L a t e r a l i -  

s ierung von Vorgängen, i n  i h r e r  K o r t i k a l i s i e r u n g  und i n  der Herausbildung des 

zweiten Signalsystems. Damit i s t  aber Lautsprache nur e i n  konkret  h i s t o r i s c h e r  

Weg von verschiedenen möglichen. Es muß untersucht werden, warum s i e  s i c h  rea- 

l i s i e r t  hat, aber s i e  i s t  n i c h t  der e i n z i g  mögliche h i s t o r i s c h e  Weg, über den 

s ich  Sprache entwickeln konnte. 

A l l es  das, was w i r  demnach a l s  Sprache f inden, baut s i ch  e r s t  auf  der Möglich- 

k e i t  der Symbol b i  l dunq  a l s  Spezial  f a l l  der Zeichenbi ldung durch d i e  Menschen -- 
auf. I c h  h a t t e  d ies  j a  m i t  dem ontogenetischen Be i sp ie l  e ines Kindes, das e i n  

Stöckchen f ü r  e ine Kerze nimmt und es ausbläst, schon d e u t l i c h  gemacht. M i t  der 

Symbolbi ldung i s t  es möglich, i n  jedem be l ieb igen Zeichenkörpersystem Symbole 

zu setzen, d. h. modale Zeichen von der unmi t te lbaren T ä t i g k e i t  (dem Bezeichne- 

ten)  zu trennen. Damit erweisen s i ch  a l l e  Teildimensionen der L i n g u i s t i k  - näm- 

l i c h  Pragmatik, Semantik, Syntax, Morphologie, Phonologie - a l s  Resu l ta te  der 

biopsychischen Entwicklung i n  der Phylo- und Ontogenese, s i nd  a l so  n i c h t  nur  

s t r u k t u r a l i s t i s c h ,  im Sinne angeborener Strukturen, sondern auch h i s t o r i s c h  zu 
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begrei fen.  Etwas ähnl iches hat  Gramsci b e r e i t s  im  Sinn, wenn e r  wie f o l g t  

sch re ib t :  "Wir denken, grammatisch r i c h t i g e s  Sprechen bedeutet, besser verstan- 

den zu werden, und syntak t ische Exakthe i t  i s t  i n  Wahrheit Exakthe i t  und Ausge- 

wogenheit des Gedankens" (1984, S. 4 6 ) .  

D.h., d i e  grammatischen St ruk turen dür fen n i c h t  i n  inneren Spracherzeugnisme- 

chanismen gesucht werden, wie Chomsky das getan hat, sondern s i e  müssen im Ver- 

h ä l t n i s  Subjekt - T ä t i g k e i t  - Objekt gesucht und r e k o n s t r u i e r t  werden. (H ie r fü r  

b i l d e t  d i e  S t ruk tu r  und Ger i ch te the i t  der AAM d i e  na tu rh i s to r i sche  Basis) .  Auch 

das gesamte Grannnati kproblem i s t  auf d iese Weise neu zu lösen, wenn unsere Be- 

weisführung b i s  h ie rhe r  stimmt. D.h., d i e  Art ,  wie Pragmatik, Semantik, Gramna- 

t i k ,  Syntax i n  der heut igen Form vor l iegen, i s t  das Ergebnis eines h is tor ischen 

Prozesses i n  der Entwicklung der Menschheit und i n  i h r  i n  der Durchsetzung 

eines bestimmten Zeichenkörpersystems. Von h i e r  aus s ind Sprache und Sprachtä- 

t i g k e i t  zu entschlüsseln und auf d i e  Universal ien,  d i e  h i n t e r  ihnen stehen, zu 

befragen. 

Der Argumentation von Hols te  fo lgend z e i g t  s i ch  nun, daß w i r  zu allgemeinen 

Systembegri f fen e ine r  ganz neuen A r t  - Kommunikation, Sprache und sprachl iches 

Zeichen - gelangen. Die Basis der St ruk turb i ldungen auf höherer Ebene, a lso  

das, was sonst "zweites Signalsystem" genannt wird,  i s t  n i ch t s  anderes a l s  d i e  

Ersetzung der k inäs thet ischen Af ferent ie rungen der Bewegungen der Sprechorgane 

durch Ketten anderer Signale - so Holste. Dies i s t  d i e  physiologische Grundlage 

der Symbol i sierungsvorgänge. Indem Ketten anderer Signale d i e  k inästhet ischen 

Sprechvorgänge ablösen, beginnt m i t  der Ausbildung des 2. Signalsystems zu- 

g l e i c h  der Tendenz nach der Ausbau der inneren Pos i t ion ,  auch wenn e r  s i ch  e r s t  

auf  höheren hierarchischen Niveaus e x p l i z i t  zeigen wird.  Wenn man nun a l s  Kern 

der  Sprachtä t igke i t ,  d i e  s i c h  im j e  modalen Bereich äußert, d i e  widergespiegel- 

t e  i nne re  Bedeutungsstruktur s i eh t ,  d i e  Amodal i tät  des Gedankens, dann erweis t  

es s ich,  daß j e t z t  im  P r i n z i p  jede phys i ka l i sch  unterschiedene Modal i tä t  zum 

Zeichen-Pädagogik aus der Sowjetunion, aus den Zusam- 

menhängen, d i e  uns durch I l j enkow oder Aprauschew gesch i l de r t  wurden und d i e  

Mescerjakow i n  se iner  H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t  umfassend d a r g e s t e l l t  hat. Aber nun 

können w i r  d iese Zuammenhänge genauer bestimmen. 

D. h. entsprechend den modalen Eigenschaften der Nutzbarkei t  von Zeichenkörper- 

Systemen ergeben s i ch  Sprachen verschiedenen Typs. Lautsprachen s ind sequen- 

z i e l l  gegl iederte,  r äum l i ch -ze i t l i che  und eindimensionale Systeme. Davon unter-  
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scheiden w i r  sequenziel l  geg l ieder te ,  räuml iche und zweidimensionale Systeme 

wie Schr i f tsprachen oder d i e  Kunst-Symbolsprache der Bliss-Symbolics. Und 

sch l i eß l i ch  können w i r  sequenziel l  wie s imul tan geg l ieder te ,  r äum l i ch -ze i t l i che  

und dreidimensionale Systeme unterscheiden wie Gebärdensprachen, aber auch Kör- 

persprachen schlechthin.  M i t  diesem Sprachbegr i f f  kann auch d i e  häu f i g  e r f o l -  

gende deu t l i che  Trennung von p r ä l i n g u i s t i s c h e r  Entwicklung i n  der f rühen Kind- 

h e i t  und l i n g u i s t i s c h e r  Entwicklung b e g r i f f l i c h  so n i c h t  mehr auf rechterha l ten  

werden, denn d i e  f rühe Entwicklung der Körpersprache des Kindes, d i e  f r ühe  Ent- 

wicklung der Gesten, i s t  e i n  m i t  l i n g u i s t i s c h e n  M i t t e l n  begre i fbarer  und model- 

l i e r b a r e r  Prozeß, a l l e rd ings  noch vor Erreichen des 2. Signalsystems, i s t  Bio- 

komunikat ion .  So we i t  d i e  A rbe i t  von Holste, m i t  der i c h  diese grundlegenden 

Zusammenhänge da rs te l l en  w o l l t e .  

5. Biokommuni ka t i on  

I c h  gehe nun zum Problem der Biokomnunikation über, das i c h  auf der Basis der 

Arbei ten von Tembrock (1975, 1982) ganz kurz  anreiße. Tembrock nennt drei 
Grundpr inzipien Lebendigen, nämlich 

1. den Formwechsel (der s i ch  i n  den Prozessen von der Jugend b i s  zum A l t e r  

i n  entsprechenden Metamorphosen ere ignet ,  d i e  i n  der Entwicklung s t a t t -  

f inden) ,  

2. den Stoffwechsel und 

3. den Informationswechsel. 

Der Informationswechsel f i n d e t  n i c h t  b e l i e b i g  s t a t t ;  e r  f i n d e t  bezogen auf re -  

levante Umwelten s t a t t .  Das war d i e  S te l l e ,  wo w i r  ph i losoph isch m i t  dem Eta- 

l on -Beg r i f f  gearbe i te t  hat ten, um d i e  Bedeutsamkei t der Relevanz des Objektbe- 

re i chs  a l s  sub jek tspez i f i sche Umwelt zu benennen. I c h  habe j e t z t  e i ne  Abbildung 

aus Tembrock (1975, S. 23) übernommen (Abb. 161, da s i e  das Problem der räum- 

l i c h - z e i t l i c h e n  Or ient ie rung sowohl i n  den Gebrauchshandlungen wie i n  der Kom- 

munikation ve rdeu t l i ch t .  

Tembrock unterscheidet im Raum-Zeit-Gefüge im  Rahmen d ieser  Abbildung ( Z e i t  au f  

der Abszisse, Raum auf der Koordinate) d r e i  Tendenzen: d i e  Beharrungstendenz, 

am gleichen O r t  zu untersch ied l ichen Ze i ten  zu bleiben; d i e  Ausweichtendenz, 

den O r t  im jewei l igen Raum-Zeit-Gefüge zu verlassen; und d i e  Annäherungsten- 
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denz, d. h. s i c h  einem O r t  im  j ewe i l i gen  Raum-Zeit-Gefüge (wieder)  zu nähern. - 
Diese allgemeine Kennzeichnung der Bewegungsmöglichkeiten des Subjekts im Raum- 

Zeit-Gefüge i s t  auch deshalb in teressant ,  we i l  e i n  amerikanischer L ingu is t ,  Ray 

Jackendoff (1976, 1977, 1983) genau auf diesen d r e i  Dimensionen von Zustandsän- 

derungen einen a l t e r n a t i v e n  (handl ungstheoret i  schen Entwurf zu Chomskyschen 

Transformationsgrammatik en tw icke l t  hat ,  der versucht, d i e  L i n g u i s t i k  auf der 

Basis der Veränderung d ieser  d r e i  Zustände durch untersch ied l iche Modi und be- 

zogen auf untersch ied l iche Umstände aufzubauen ( "s tay"  = Annäherungstendenz, 

d i e  zur Beendigung f ü h r t ,  "go" = Ausweichtendenz und "be" = Beharrungstendenz). 

Abbi 1 dunq 16: Raum-Zei t-System Verhaltens (nach Tembrock) 

Beharrungs/ endenz 
I 

Wenn w i r  d iesen Gedanken verfolgen, f i nden  w i r  außerordent l ich f r ü h  i n  der Ent- 

wicklung des Lebens im  Subjekt-Tät igkei t -Objekt-Bereich Grundlagen von Gramna- 

t i k s t r u k t u r e n .  I c h  w i l l  d ies  nur anmerken, we i l  d i es  e i n  Gedanke i s t ,  den i c h  

systematisch ver fo lge:  Es i s t  der Gedanke, d i e  Grammatik a l s  d i e  Verlagerung 

von Raum-Zeit-Strukturen aus der äußeren Welt i n  d i e  innere  Welt zu verstehen 

und n i c h t  nur a l s  angeboren anzunehmen. 

Die Argumentation von Tembrock kann uns auch i n  anderer H ins i ch t  noch e i n  Stück 

we i te rhe l fen .  Für Tembrock (1975) w i r d  d i e  Kommuni k a t i o n  möglich durch äußere 

Sch le i f en  zwischen dem Rezeptor- und Effektorsystem. Zwischen Rezeptor und Ef- 

f ek to r ,  a l so  z. B. zwischen Ohr und Mund muß etwas passieren; i c h  muß sprechen, 

damit überhaupt Kommunikation s t a t t f i n d e n  und i c h  das Ergebnis rez ip ie ren  kann. 
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Diese äußere Sch le i f e  a l l e i n  r e i c h t  n i ch t ,  wei 1 s i e  a l l e i n  e ine Gebrauchshand- 

lung wäre und w i r  solche äußeren Sch le i fen  auch z. B. im  Beutefang von Tieren 

hätten, a lso  im n ich t - rez iproken Verkehr. Entsprechend untersche idet  Tembrock 

Gebrauchshandlung so von Kommunikation, daß i n  der Kommunikation der output 

solange e r f o l g t ,  b i s  der i n p u t  über e i n  reakt ionsfähiges, of fenes System m i t  

gleichem Kontext ges icher t  i s t  (1975, S. 25). Dies e r g i b t  e ine  Verschränkthei t  

der Kontexte i n  der Biokommuni kat ion,  d i e  i n  der menschlichen Kommuni k a t i o n  -- 
aufrechterha l ten  b l e i b t ,  und zwar aufgrund der P r i n z i p i e n  j e g l i c h e r  Kommuni ka- 

t i on ;  d. h. der Di stanzerhal  tung, der Di stanzvergrößerung und der Distanzver-  

minderung, a lso  der (sprachl  ichen Bewegung bezogen auf den Standpunkt ( rea l ,  

sprachl i ch ,  gedankl ich) des Kommuni ka t ionspar tners  h i n  (ebd., S. 51 f. ) . 

Kommunikationsformen f i nden  i n  jenen Modal i tä ten s t a t t ,  d i e  stannnesgeschicht- 

1 i c h  Bevorzugungen er fahren haben; es werden a lso  jewei 1 s Rezeptorkanäl e und 

Ef fek torkanä le  genutzt, d i e  s i c h  stammesgeschichtl ich bevorzugt en tw icke l t  ha- 

ben. H ier  g i b t  es z. B. un tersch ied l iche Entwicklungen f ü r  Vögel und Säugetie- 

re ;  auf e inzelne Be i sp ie le  geht Tembrock ein.  I c h  glaube, e ine kurze Er läu te-  

rung r e i c h t ,  um uns d ies  zu verdeut l ichen. 

Kommunikation f i n d e t  p r i n z i p i e l l  im  Nahfeld, im  Übergangsfeld und i m  Distanz- 

f e l d  s t a t t .  H ier  eignen s i c h  untersch ied l iche Kommunikationskanäle unterschied- 

l i c h  gut, um d i e  Kommunikation zu r e a l i s i e r e n .  So i s t  etwa d i e  akust ische Kom- 

munikation, d i e  be i  den Vögeln sehr hoch ausgebaut i s t ,  besser geeignet, um im  

Dis tanzfe ld  zu kotmnunizieren, a l s  d i e  opt ische Kommunikation, d i e  be i  den Säu- 

get ie ren neben der akustischen r e l a t i v  hoch ausgebaut i s t .  Für d i e  Lebensweise 

der Vögel i s t  d i e  chemische Kommunikation sehr v i e l  weniger geeignet, a l s  s i e  

d ies  f ü r  d i e  Säugetiere i s t .  Chemische Kommunikation, a lso  insbesondere Orien- 

t i e rung  durch Riechen, e r s c h l i e ß t  insbesondere das Nahfeld. Dabei zeigen s i ch  

in teressante  Aspekte. Tembrock behandelt un te r  dem Gesichtspunkt Pragmatik, wie 

d i e  verschiedenen Komnuni ka t i ons fe lde r  aufgebaut sind, a l so  welche Werkzeuge 

von den handelnden Subjekten benutzt  werden, um zu kommunizieren. Es geht zu- 

nächst h i e r  um Werkzeuge a l s  Bestandte i le  des eigenen Körpers. H ie r  zeigen s i c h  

dann sehr deu t l i che  Unterschiede f ü r  das opt ische und das akust ische System. 

Aufgrund d ieser  Zusammenhänge muß f ü r  den Säuget ierbereich und insbesonderen 

für  d i e  rezenten subhumanen Primaten geschlossen werden, daß d o r t  e ine  sehr 

deu t l i che  und erhöhte Funkt ion  der Opt ik im Nahbereich und Übergangsbereich 

besteht, so daß es a lso  nochmals Belege dafür  g i b t ,  daß d i e  gest ische Kommuni- 

ka t i on  i n  der Entwicklung der Menschheit zunächst im  Vordergrund gestanden ha- 
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ben muß und daß d i e  sprach l iche Kommunikation dann e ine sekundäre Neubildung 

nach Durchschreiten des Tier-~ensch-Übergangsfeldes i s t .  Diese Fests te l lung 

w i r d  durch d i e  Fossi l -Belege e rhä r te t ,  d i e  i c h  b e r e i t s  angeführt ha t te .  So wei t  

e i n i g e  Bemerkungen zur Phylogenese. 

Der Zusammenhang, auf den w i r  stoßen, i s t  nun, daß diese untersch ied l ichen 

Wechselwirkungsverhältnisse, d i e  e r s t  durch den Aufbau der Kommunikation s t a t t -  

f inden,  se lber  einen evo lu t ionsb io log ischen Wert haben. Es i s t  w ich t ig ,  s i ch  

d ies  vor Augen zu führen. Tembrock (1982, S. 201) s p r i c h t  von zwei Arten von 

Wechselbeziehungen, d i e  evo lu t ionsb io log isch,  a l so  populat ionsgenet isch von 

Bedeutung sind. E ine rse i t s  führen Wechselbeziehungen zum Ökosystem zu e ine r  

veränderten Selekt ion,  das Ökosystem kann damit unmi t te lbar  auslesend auf Sub- 

j e k t e  wirken. Anderersei ts führen Wechselbeziehungen zur eigenen Populat ion zu 

deren Stabi  1 is ie rung,  zur s t a b i  1 i s i e r t e n  Selekt ion.  Das i s t  wiederum sehr i n -  

teressant,  we i l  w i r  dann spätestens ab den Säugetieren e ine über d i e  Vorformen 

des soz ia len Verkehrs s t a b i l i s i e r t e  Se lek t ion  haben, d. h. e ine  erhöhte Puffe- 

rung gegen Änderungen der einmal eingeschlagenen Entwickl  ungsr ichtung und damit 

e i ne  Se1 bstbeschleunigung des Prozesses, wei 1 d i e  Populat ion selber aufgrund 

der T rad i t i onsb i l dung  und der popu la t ions in ternen Weitergabe von Erfahrung 

j e t z t  gegen bestimmte s e l e k t i v e  E f f e k t e  s tä rke r  geschützt i s t .  

Fassen w i r  d ies  a l l e s  zusammennehmen, dann zeigen s i ch  j e t z t  m i t  der Entwick- 

lung des Psychischen durch d i e  Entstehung der Biokommunikation bestimmte Evolu- 

t i o n s v o r t e i l e ,  d i e  aber e r s t  dann zum Tragen kommen, wo d i e  Evo lu t ion  den Punkt 

e r r e i c h t ,  an dem es zu echten Bedeutungsneubildungen kommt. Denn e r s t  i n  diesem 

Bereich kann d i e  Biokommunikation d i e  s ta r ren  artprogrammierten Muster ver las- 

sen, es kann zur i n d i v i d u e l l e n  Modulation und damit auch Trad i t ionsb i ldung i n  

der Biokommuni k a t i o n  kommen. So i s t  im  vormenschl ichen Bereich e r s i c h t l i c h  d i e  

Biokommunikation der Hauptbereich der Trad i t ionsb i ldunp,  und aus der Biokommu- 

n i k a t i o n  a l s  Ganzes sche in t  s i ch  dann Stück f ü r  Stück e r s t  der Prozeß der ge- 
s e l l s c h a f t l i c h e n  A rbe i t  auszugliedern. 

Um n i c h t  f a l s c h  verstanden zu werden: Die These von der führenden Ro l l e  der 

A rbe i t  b l e i b t ,  aber d i e  A r b e i t  se lber  w i r d  auf  dem Hintergrund eines sozialen 

Systems, das evo lu t i onsb io log i sch  V o r t e i l e  hat, das zunehmend soz ia le  Tradie- 

rung s i che r t ,  e r s t  möglich, und m i t  d ieser  Mögl ichke i t  der A rbe i t  w i r d  genere l l  

das neue Niveau v e r f e s t i g t .  Dies ermögl icht  es j e t z t  auch, Biokommunikation auf 

höheres Niveau zu heben, nämlich d i e  i n  der Biokommunikation verwendeten Zei- 

chen j e t z t  systematisch a l s  Symbole zu verwenden, a l s  se lbs tproduz ier te  Werk- 
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zeuge zur Dars te l lung von kün f t i gen  oder vergangenen Tätigkeitszusammenhängen. 

So haben w i r  uns d ieser  Frage zu nähern. Und d i e  g le i che  Logik f i nden  w i r  dann 

i n  den Übergängen i n  der Ontogenese. D.h., a l l e  Gedanken, d i e  w i r  uns bezogen 

auf d i e  i n d i v i d u e l l e  Aneignung der Welt am Problem der Herausbildung der Ent- 

wicklungsstufen des Psychischen schon einmal haben durch den Kopf gehen lassen, 

müssen w i r  ebenso auf das Sprachproblem, auf d i e  Biokommuni kat ion,  auf d i e  

wechselsei t ige Konst ruk t ion  von soz ia le r  Erfahrung i m  soz ia len Verkehr anwen- 

den. Es ze ig t  s ich,  daß bestimmte Übergänge i n  der Sprachentwicklung (z. B. der 

Übergang vom La1 l e n  des K le ink indes zum koo rd in ie r ten  Formen e r s t e r  Wörter, im  

A l t e r  von einem Jahr: "Mama" u.ä.1 n a t ü r l i c h  nur mögl ich s i n d  über d i e  Ausb i l -  

dung des entsprechenden Abbi ldniveaus ( i n  diesem Fa1 1 Niveau der i n d i v i d u e l  l e n  

Gegenstandsbedeutung) . D. h. Sprachentwicklung - auch d ies  e ine These von Hol- 

s te  - kann nur von der Lösung der Frage der Herausbildung der Abbi ldniveaus her 

phylogenetisch wie ontogenet isch g e k l ä r t  werden. 

6. Zusammenfassung - 

Zunächst ha t te  i c h  versucht, auf  Mängel i n  der sprachphilosophischen Diskussion 
aufmerksam zu machen. Generel l  ze ig te  es s ich,  daß i n  den untersuchten Pos i t i o -  
nen des "Philosophischen Wörterbuches" e i n  St ruk tura l ismus vorherrscht,  i n  dem 
das Verhä l tn is  von Denken und Sprechen n i c h t  r i c h t i g  bestimmt w i r d  und zudem 
d i e  Sprache i n  der Regel m i t  Lautsprache g le ichgesetz t  wird.  
Ausgehend von dem Problemstand, der s i c h  im  Philosophischen Wörterbuch wider-  
p i ege l t ,  habe i c h  zunächst d i e  soz ia lw issenschaf t l i che Se i t e  des Problems be- 
handelt. I c h  habe h i e r  den B e g r i f f  des Verkehrs e ingeführ t ,  der von Wygotski im  
Zusammenhang m i t  dem B e g r i f f  des Zeichens a l s  M i t t e l  d ieses Verkehrs systema- 
t i s c h  i n  d i e  marx is t ische Psychologie e inge füh r t  worden i s t .  Wir haben fes tge-  
halten, daß Sprache e i n  h i s t o r i s c h  gewordenes System i s t ,  i n  dem gese l l scha f t -  
l i c h e  Erfahrungen t rans fo rm ie r t  werden, i n  dem a lso  Bedeutungen f ü r  d i e  Gattung 
vergegenständlicht sind, und w i r  haben zweitens das Problem des K u l t u r e l l e n  
angesprochen, daß Sprache wie d i e  anderen Formen des soz ia len Verkehrs und der 
Produktion d i e  Voraussetzungen zum Aufbau der psychischen Prozesse da rs te l l en .  
Das heißt ,  das Subjekt muß i n  se iner  Vermi t t lung m i t  der Menschheitsgeschichte 
i n  i n d i v i d u e l l  zugänglichen k u l t u r e l l e n  Prozessen d i e  Mögl ichke i t  zur Vermi t t -  
lung zur Gattung und damit zur Beg r i f f sb i l dung  haben. I n  d ieser  Dimension er -  
scheint  dann Sprache a l s  e i n  Medium, i n  dem - so Wygotski - d i e  in terpsych-  
ischen Verhäl tn isse zu intrapsychischen Verhäl tn issen werden, d. h. daß jede 
psychische Funkt ion doppel t  e x i s t i e r t  - zunächst i n  s o z i a l e r  Form und dann i n  
i n d i v i d u e l l e r  Form. 
Welche Funkt ion dann Sprache i n  den intrapsychischen Prozessen übernimmt, a lso  
i h ren  Zeichen- und Bedeutungscharakter i n  der Regulat ion der psychischen Pro- 
zesse, habe i c h  zunächst h i n t a n g e s t e l l t .  
I c h  b i n  a lso  auf d i e  Frage des Verkehrs eingegangen, habe e i n i g e  Best imungen 
z i t i e r t ,  d i e  A. A. Leontjew zur Frage des Verkehrs herausgearbei tet  hat, und 
habe kurz seine Auseinandersetzung m i t  Lomov d i s k u t i e r t .  Ohne Zweifel  ha t  d i e  
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Kategor ie "Kommunikation", so auf den T ä t i g k e i t s b e g r i f f  zurückgeführt, i h ren  
kategor ia len Wert a l s  eigenständige psychologische Kategorie, bezogen auf d i e  
psychische Se i t e  der Regulat ion und d i e  Rea l is ie rung des Dialogs, genauso, wie 
auf der soz ia len Se i t e  d i e  Kategor ie des "Verkehrs" unverzichtbar i s t .  
I c h  h a t t e  d i e  Kategor ie Verkehr e inge füh r t  un te r  Bezug auf A. A. Leontjew. Ver- 
kehrsverhäl  t n i  sse s ind übertragene Verhäl tn isse, d i e  s i c h  aus den Produktions- 
verhä l tn issen entwickeln.  S ie  s ind  g l e i c h z e i t i g  Aktua l is ie rung h i s to r i sche r  
Prozesse im  sprachl ichen Verkehr und Bedingung des sprachl ichen Verkehrs. M i t  
Gramscis A rbe i t  "Notizen zu Sprache und K u l t u r "  b i n  i c h  auf d i e  D i a l e k t i k  von 
Pe rsön l i chke i t  und gese l l  schaf t l i chem Prozeß im  sprach1 ichen Verkehr eingegan- 
gen, daß Sprache i n  l e t z t e r  Konsequenz I n d i v i d u e l l e s  auf dem Niveau der Persön- 
l i c h k e i t  i s t ,  daß s i e  aber g l e i c h z e i t i g  g e s e l l s c h a f t l i c h  v e r m i t t e l t  i s t  und auf 
verschiedenen Ebenen wieder zusammengeführt w i rd  im  Prozeß der  K u l t u r  und i n  
der A r t  der Verbindung zu " k o l l e k t i v e n  Menschen", wie Gramsci d ies  ausdrückt. 
D. h. d i e  Organisat ion dieses sprachl ichen Prozesse i s t  zugleich eine Frage des 
Klassenkampfes, nämlich der Organisat ion des sprachl ichen Verkehrs a l s  hegemo- 
n i a l e r  oder pädagogischer Prozeß i n  der Herausbildung der humanistischen Potenz 
des h i s to r i schen  Blockes des Sozialismus. 
I c h  h a t t e  dann auf d i e  faschismusanalytischen Arbe i ten  von Hans Günther und von 
W i l l i  Münzenberg verwiesen, i n  denen verschiedene Bewegungsformen im soz ia len 
Verkehr aufscheinen, d i e  i n  k ü n f t i g e r  Forschung der Klärung bedürfen, so z. B. 
Demagogie, Ag i ta t ion ,  Propaganda. Man könnte h i e r  zusä tz l i ch  an d i e  Kategor ie 
des Wertes denken, der i n  systematischem Rückbezug auf d i e  K r i t i k  der P o l i t i -  
schen Okonomie neu bestimmt und a l s  Wert, der im sprachl ichen Verkehr - a lso  
a l s  g e i s t i g e r  Wert - t rans fo rm ie r t  wird, e r h e l l t  werden muß. 
I c h  habe dann auf der Basis des Leninschen Wahrhei tsbegr i f fes auf das im 
sprachl ichen Verkehr steckende Problem von Wahrheit und Ideo log ie  verwiesen. 
Jede Wahrheit, da s i e  sowohl r e l a t i v  wie o b j e k t i v  i s t ,  ver langt  zugleich eine 
Tä t i gke i t ,  d i e  i n  ihrem P r a x i s z i e l  über den erkannten Wahrheitsbestand hinaus- 
geht. H ier  hat Ideo log ie  i h r e n  Wirkungsbereich. Zudem i s t  Wahrheit neben a l  lge- 
mein-menschlicher Wahrheit k lassenspez i f i sch .  Die herrschende Klasse s teh t  zu 
bestimmten Ze i ten  ( i n  ihrem Au fs t i eg )  f ü r  a l  lgemein-menschliche Wahrheiten. Aus 
i h r e r  K lassenborn ier the i t ,  aus ihrem In teresse f ü r  s i ch  a l s  Klasse a r b e i t e t  s i e  
darüber hinaus ob jek t i ve  Wahrheiten heraus, d i e  g l e i c h z e i t i g  aber der En t fa l -  
tung der Menschheit a l s  Gattung entgegenstehen. S ie  s i nd  a lso  f ü r  d i e  her r -  
schende Klasse o b j e k t i v  wahr und nü tz l i ch ,  zug le ich  aber f ü r  d i e  Beherrschten 
fa lsch und unterdrückend. I n  diesem Zusammenhang habe i c h  auf d i e  Auffassungen 
von VoloL!inov zu Sprache und Ideo log ie  verwiesen. 
M i t  der Mögl ichkei t ,  daß über das Zeichen zug le ich  ideologische I n h a l t e  bzw. 
Ideologisches t rans fo rm ie r t  werden können, en ts teh t  i n  der D i a l e k t i k  von Sinn 
und Bedeutungen nach Leontjew d i e  Mögl ichke i t ,  daß Sinn s i c h  m i t  n i c h t  adäqua- 
t e n  Bedeutungen f ü l l t .  

Nach dem Anskizzieren e i n i g e r  soz ia lw issenschaf t l i cher  Aspekte habe i c h  zur 
psychologischen Ebene auf  Wygotskis Analyse des Zeichens a l s  Träger von Bedeu- 
tungen verwiesen, a lso  auf den ins t rumente l len  Aspekt i n  der Theorie der Kul- 
t u r h i s t o r i s c h e n  Schule. 
I c h  h a t t e  dann d i e  A rbe i t  von Hols te  zu "Sprache - Kommunikation - Zeichenkör- 
per"  vorgeste l  1 t, i n  der m i t  neurob io log i  schen, n e u r o l i n g u i s t i  schen. psychol in-  
gu is t ischen und psychologischen Argumentationen der Nachweis geführ t  wird, daß 
Sprache von der Moda l i t ä t  des Zeichenkröpersystems zu unterscheiden i s t  und 
zug le ich  i n  i h r  zu untersuchen i s t .  Das he iß t ,  der sprach l iche Verkehr f i n d e t  
e i n e r s e i t s  grundsätz l ich  i n  der Moda l i t ä t  e ines bestimmten Zeichenkörpersystems 
s t a t t  - i n  der Regel über den akust isch-oralen Austausch -, aber dieses Zei- 
chenkörpersystem i s t  n i c h t  das Wesen des sprachl ichen Verkehrs, es i s t  d i e  h i -  
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s tor ische Form des sprachl ichen Verkehrs. Das Wesen des sprachl ichen Verkehrs 
l i e g t  im Transfer amodaler, a lso  n i c h t - s i n n l i c h e r  Bedeutungen, d i e  s i ch  h i n t e r  
S inn l i chke i t  verbergen und d i e  immer wieder i h r e r  Rückführung auf d i e  S inn l i ch -  
k e i t  der Sprache bedürfen. I nso fe rn  kann h i e r  e ine E inhe i t  und Verschiedenheit 
zur Biokommunikation insgesamt f e s t g e s t e l l t  werden. 
Biokommunikation b e i n h a l t e t  immer i n n e r a r t l i c h e n  Austausch über gat tungsre le-  
vante Bedeutungen, d i e  i n  Form von Signalen an andere v e r m i t t e l t  werden. Dies 
i s t  d i e  E inhe i t .  Die Verschiedenheit zur Biokommunikation l i e g t  dar in ,  daß nun- 
mehr m i t  dem soz ia len Verkehr se lbs t  geschaffene Zeichenkörpersysteme au f t re -  
ten, d i e  s i ch  auf i n  diesem Verkehr wie i n  der Produkt ion (und Selbstproduk- 
t i o n  hervorgebrachte Bedeutungen beziehen. 
H ier  l i e g t  a lso  der Unterschied. Und i nso fe rn  w i r d  ve rs tänd l i ch  - das ha t ten  
w i r  e i n  Stück we i t  an der Theor ie der Biokommunikation herausgearbei tet  -, daß 
das Zeichenkörpersystem, über das Menschen s i c h  verständigen, e r s t  e i ne  sekun- 
däre Neubildung im Prozeß der Menschhei tsevolut ion i s t  und der pr imäre Sprach- 
prozeß e i n  anderes Zeichenkörpersystem benutzt  hat, nämlich das gestisch-mimi- 
sche System. Tembrock, auf den w i r  zu Fragen der "Biokommunikation" zurückge- 
g r i f f e n  haben, unterscheidet im Austausch lebendiger Systeme m i t  i h r e r  Umwelt 
Formwechsel, Stoffwechsel und Informationswechsel. I n  diesen Informationswech- 
se l  w i rd  nur d i e  re levante  Umwelt aufgenommen. Der Rest der Umwelt bew i r k t  den 
E f f e k t  des Rauschens. 
Die Objek tse i te  der Umwelt i s t  i n  Form von Etalons (Lektorsk i  j), d. h. von be- 
deutungstragenden St ruk turen f ü r  d i e  Entwicklung der Gattung, o rgan i s i e r t .  I n  
g le i che r  Weise f i n d e t  man das be i  Rubinstein m i t  der D i a l e k t i k  von Lebensbezie- 
hungen und Lebensbedeutungen ausgedrückt. Die o b j e k t i v e  Welt ha t  n i c h t  an s i c h  
Bedeutung f ü r  das Subjekt, sondern nur innerha lb  der Lebensbeziehungen hat  s i e  
und gewinnt s i e  Bedeutung. 
I ch  habe dann darauf verwiesen, daß f ü r  sämtl iche Orient ierungen des Subjekts 
i n  der ob jek t iven Welt nach Tembrock d r e i  Tendenzen im  Raum-Zeit-System beste- 
hen, nämlich e ine Verharrungstendenz, e ine Ausweichtendenz und e ine Annähe- 
rungstendenz. Die Grundpr inzipien ges ta l t en  s i c h  entsprechend i n  der Kommunika- 
t i o n .  Tembrock s i e h t  i n  der Distanzerhal tung d i e  Beharrungstendenz, i n  der Dis-  
tanzvergrößerung d i e  Ausweichtendenz und i n  der Distanzverminderung d i e  Annähe- 
rungstendenz aufgehoben. 
Die Zeichenkörpersysteme se lber  können im  Rahmen der Biokommunikation a l s  Re- 
s u l t a t e  der Evo lu t ion  be t rach te t  werden, d i e  f ü r  Vögel und Säugetiere z. B. 
durchaus untersch ied l iche Ergebnisse e rb r i ng t .  So w i r d  das vokale System be i  
den Vögeln bevorzugt; be i  den Säugern s p i e l t  das Geruchsystem e ine außerordent- 
l i c h  w ich t ige  Ro l l e  i n  der i n n e r a r t l i c h e n  Kommunikation, insbesondere i n  der 
Jungenaufzucht usw., während be i  den Vögeln wiederum h i e r  andere Systeme (op- 
t i s c h  und akust isch) d i e  bevorzugte R o l l e  spielen. 
Bei den subhumanen rezenten Primaten s p i e l t  das mimisch-gestische System d i e  
Hauptrol le,  und w i r  dür fen annehmen, daß d ies  im  Tier-Mensch-Ubergangsfeld und 
i n  der Entwicklung der Menschheit zunächst ähn l i ch  gewesen i s t .  
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Kapitel 10 

Kapitel 10 

Sprache und Bewßtsein 11: 
Ausbildung der inneren Position, Justierung der Begriffe 

und exponentielle Ausweitung der Bedeutungen 

1. Ebenen von Sprechen und Denken und d i e  Funktion de r  Primärbegriffe --- 

Ich wi l l  heute unmittelbar an den Ergebnissen der  l e t z t e n  Sitzung ansetzen und 

f ü r  d i e  Ontogenese e in ige  Zusammenhänge von Sprache und Bewußtsein skizz ieren  

(vg l .  auch Jantzen 1987, Kap. 5 ) .  Einen e r s t en  Überblick l i e f e r t  Abbildung 17. 

Abbildung 17: Denk- und Sprachniveaus i n  der  Ontogenese 

Sensomororische Ebene 
Wygotski (1972, S. 120 ff.): synkretisches Denken 
Luna (1982, S. 65 f.): affektive Organisation der Sinnfelder 
Probst (1981, S. 31): affektiv-egozentrische Denkorganisation 

Denken in Alltagsbegriffen 
Wygotski (S. 120 ff.): Komplexdenken 
Luna (S. 190 ff.): Ereigniskommunikation, syntagmatische Sprache 
Probst (S. 131): perzeptive Begriffe 
Kiix (1984a. S. 18 f.) nvischenbegnffliche Relationen 

Denken in wissenschaftlichen Begriffen 
Wygotski (S. 120 ff.): begriffliches Denken 
Luna (S. 190 ff.): Relationskommunikation, paradigmatische Sprache 
Probst (S. 31): funktionale bnv. kategoriale Begnffsbildung 
Kiix (S. 18): innerbegriffliche Relationsbidung 

In d e r  Ontogenese können wir nach Aussagen verschiedener,  an der  Tät igkei ts -  

t h e o r i e  o r i e n t i e r t e r  Autoren Autoren dre i  Niveaus von Denken und Sprechen un- 

te rscheiden.  Ich nenne zunächst d i e  Unterschiede, d i e  d i e  Sprache bet ref fen ,  

und dann d i e  Klass i f iz ierung f ü r  das Denken. 

Auf dem frühen sensomotorischen Niveau i s t  das Sprechen e i n  den anderen Tätig- 

ke i ten  untergeordnetes Teilsystem. Die sensomotorische Tät igkei t  s t e h t  irn Vor- 
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dergrund. Sprachliche Präsentationsformen, d i e  i n  Dialogen m i t  der Mut ter  nach- 

geahmt werden oder d i e  a l s  e r s t e  Werkzeuge e ingesetz t  sind, s i nd  anderen Gegen- 

standsbedeutungen oder Werkzeugbedeutungen nebengeordnet; im  Prozeß der Tät ig -  

k e i t  hat  d i e  Sprache e ine nachgeordnete, noch n i c h t  verhal tenssteuernde Funk- 

t i o n .  Sie hat  aber b e r e i t s  e ine regu l ie rende Funkt ion über den sprachl ichen 

Verkehr m i t  Erwachsenen, d i e  planend und l e i t e n d  i n  d i e  T ä t i g k e i t  des Kindes 

e ing re i f en  können. Denkpsychologisch w i r d  diese Ebene von Wygotski a l s  "synkre- 

t i sches Denken" gekennzeichnet, von L u r i a  a l s  " a f f e k t i v e  Organisat ion der Sinn- 

f e l d e r "  und von Probst a l s  "a f fek t iv -egozent r ische"  Denkorganisation. 

Eine zweite Stufe, d i e  c i r c a  das gesamte Vorschul a l t e r  umfaßt, könnte man a l s  

Denken i n  A l l t agsbeg r i f f en  überschreiben. H ie r  tritt d i e  Sprache neben andere -- 
Formen der Tä t i gke i t .  Insbesondere im  Sp ie l  e r f ä h r t  s i e  e ine entscheidende Evo- 

l u t i o n .  Neben das Sp ie l  tritt e ine andere Form der Tä t i gke i t ,  d i e  eben fa l l s  

sprachl iche Regulat ion e r f o r d e r t .  Es i s t  d i e  k i n d l i c h e  Arbe i t ,  a l so  d i e  verant-  

wortungsvolle, soz ia l -w ich t ige  Tä t i gke i t ,  i n  der das Kind Verantwortung f ü r  

andere Menschen, f ü r  Tiere, f ü r  Pflanzen, f ü r  Dinge des Haushalts übernimmt. 

Auf d ieser  Ebene w i r d  gesprochen von Komplexdenken, von Ere ign i  skommuni kat ion,  

syntagmatischer Sprache, von perzept iven Beg r i f f en  und von zw ischenbeg r i f f l i -  

chen Relationsbildungen. 

Perzept ive B e g r i f f e  können w i r  U. a. i n  fo lgender Form überprüfen. Wir legen 

Kindern eine Vergleichsreihe vor.  Das Ausgangsitem i s t  z. B. e ine Glühbirne. 

Zum Vergleich b ie ten  w i r  e inen Gegenstand des a f f e k t i v e n  Interesses, einen Ge- 

genstand, der auf der perzept iven Ebene ähn l i ch  i s t ,  z. B. e ine B i rne zum Es- 

sen, und e ine Ebene darüber einen Gegenstand, der f unk t i ona l  ähn l i ch  i s t ,  e i ne  

Kerze. 

Kinder auf dem bloß a f f e k t i v e n  Niveau werden einen besonders a t t r a k t i v e n  Gegen- 

stand zuordnen, sagen w i r  a lso  be isp ie lsweise j e  nach Angebot einen bunten B a l l  

oder e ine Puppe. Kinder auf dem Niveau des perzept iven Denkens würden der Glüh- 

b i rne  d i e  B i rne zum Essen zuordnen, we i l  s i e  ähn l i ch  aussieht und we i l  beide 

B i rne heißen, und Kinder im  Übergang zum Denken i n  w issenschaf t l i chen B e g r i f f e n  

oder des operat iven Denkens, würden d i e  Kerze zur Glühbirne zuordnen, we i l  s i e  

d i e  g le iche Funkt ion hat,  nämlich L i c h t  zu geben. 

Denken i n  wissenschaft l ichen Beg r i f f en  bedeutet f o l g l i c h  den Übergang auf das 

Niveau von ( soz ia l  - h i  s t o r i  schen zugänglichen) Oberbegr i f fen.  Dies beschre ib t  

Wygotski a l s  b e g r i f f l i c h e s  Denken, L u r i a  a l s  "Relationskommunikation" bzw. 

"paradigmatische Sprache" und Probst a l s  " f unk t i ona le "  bzw. " ka tego r i a l e  Be- 

g r i f f sb i l dung" .  E in  Be i sp ie l  f ü r  f unk t i ona le  Beg r i f f sb i l dung  wäre, daß i c h  d i e  
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Kerze der Glühbirne zuordnen kann, denn beide geben L i ch t ,  und das i s t  e ine 

bestimmte, von m i r  wahrnehmbare Q u a l i t ä t .  Beide haben a lso  e ine s inn l i che  Äqui- 

valenz ( L i c h t ) ,  auf  d i e  s i e  zurückzuführen sind, Oberbegr i f fe ka tego r i a l e r  A r t  

wären demgegenüber B e g r i f f e  von Begr i f fen ,  d. h. Beg r i f f e ,  d i e  n i c h t  mehr un- 

m i t t e l b a r  auf e ine s i n n l i c h e  Äquivalenz zurückzuführen sind. 

E in  Be i sp ie l  f ü r  B e g r i f f e  von Beg r i f f en  wäre z. B. e ine Äquivalenzbeziehung von 

Kerze und Glühbirne aufgrund i h r e s  Energieverbrauchs i n  kWh. Der Vergleich wür- 

de n i c h t  durch d i e  s i n n l i c h e  Äquivalenz erfolgen, sondern durch einen Meßwert, 

der das s i n n l i c h  Wahrnehmbare auf  höherem Niveau verg le ichbar  macht. Einen ähn- 

l i c h e n  zweis tu f igen Ablauf f i nden  w i r  i n  mathematischen Gleichungen, d i e  i n  

al lgemeiner Form (z. B. a + b = C )  s i ch  ka tego r i a l  auf  Verhäl tn isse a l l e r  be- 

stimmten Zahlen beziehen (z. B. 1 + 2 = 3 oder 10 + 3 = 131, welche s i ch  wie- 

derum auf vergleichbare und wahrnehmbare Eigenschaften w i r k l i c h e r  Objekte be- 

ziehen (z. B. 1 kg Birnen, 1 kg Äpfel, 1 kg Meta l lgewicht ) .  

K l i x  nennt das Denken i n  w issenschaf t l i chen Beg r i f f en  dann " i n n e r b e g r i f f l i c h e  

Rela t ionsb i  ldung". 

Wir haben insgesamt h i e r  einen Übergang auf e ine  Ebene vor l iegen, i n  der d i e  

Sprache i n  der inneren P o s i t i o n  dominant wird, wo a lso  Sprache d i e  führende 

R o l l e  gegenüber anderen Formen der T ä t i g k e i t  übernimmt. An einem Be isp ie l  e rör -  

t e r t  L u r i a  (1982, S. 67) noch einmal diese verschiedenen Ebenen der Rea l is ie -  

rung von Sprache. 

Bezogen auf e i n  vorgegebenes Wort, das zu Zwecken der Assoziat ion i n  einem 

Sprachexperiment dargeboten wird, f i nden  sehr junge Kinder keinen passenden 

B e g r i f f .  Das Wort "Hund" z. B. l ö s t  e inen Komplex von emotionalen Empfindungen 

aus; S ie  haben a lso  vor dem Hund Angst, oder s i e  mögen den Hund. Das wäre d i e  

bloß a f f e k t i v e  Regulation. 

Eine Ebene darüber, das e n t s p r i c h t  j e t z t  der zweiten Ebene, d i e  i c h  i n  der Ab- 

b i  ldung vorweg aufgezeigt  ha t te ,  bewi rk t  "Hund" e ine  Reihe von Assoziationen i n  

einem Ere ign i s fe ld .  D. h. das Wort Hund ve r füg t  über bestimmte A f f i n i t ä t e n  zu 

bestimmten Formen von Ereignissen. "Läuf t  an der Leine'' d rück t  d i e  A f f i n i t ä t  

zwischen Hund und einem M i t t e l  aus, m i t  dem i h n  se in  Herr ausführt .  "Hört auf 

den Herrn" drück t  e ine Beziehung zu einem zweiten Handlungsträger aus. "Beißt 

das Kind", " b e l l t  gegenüber einem Fremden", "bewacht das Haus", " r a u f t  s i ch  m i t  

der Katze" s ind  Aussagen, d i e  j ewe i l s  andere Beziehungen zu Handlungsträgern 

bzw. Objekten da rs te l l en .  
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Abbildung 18: Strukturschema semantischer Fe lder  i n  der Ontogenese 

(Kind) 
beißt 

(Fremder) 

(Herr) I bellt 
hört auf den - --L bewacht das Haus 

lauft an der 
Leine 

(Herr) 

rauft sich mit 
der Katze 

(Katze) 

Belebtes - Unbelebtes * 
Pflanzen r;, 

Haustiere wilde Tiere 

Pferd * Katze 

Dackel Mischling - 
.Waldim ,TapsiW 

Dies s ind a lso  Ere ign is fe lder ,  i n  denen Assoziat ionen nach dem Typ der Ere ig-  

niskommunikation s ta t t f i nden .  Diese Assoziat ionen werden dann i n  l i n e a r  pro- 

grammierte Satzschemata übergeführt  - sofern  w i r  j e t z t  be i  der Lautsprache a l s  

Zeichenkörpersystem bleiben, d i e  e ine l i n e a r e  eindimensionale Programmierung 

von Sa tz te i l en  i n  der Z e i t  ve r l ang t  - d i e  dem rea len  Ablauf der Distanzverände- 

rungen im  E re ign i s fe ld  i n  der W i r k l i c h k e i t  e n t s p r i c h t  (z. B. "Der Hund l ä u f t  an 

der Leine" oder "Der Hund h ö r t  auf  den Herrn") .  

M i t  dem Übergang zur paradigmatischen Kommuni k a t i o n  - das bedeutet nach L u r i  a 

(1982) i n  hierarchischen Codes o r g a n i s i e r t e  Kommunikation - bzw. Relationskom- 

munikation würden w i r  i n  Assoziationsexperimenten j e t z t  n i c h t  mehr T e i l e  des 

Ereignisfeldes erhal ten,  sondern h ierarch ische Beziehungen. Auf d i e  Frage "Was 

f ä l l t  Ihnen zu Hund ein?" käme dann z. B. " i s t  e i n  T ier ,  i s t  e i n  Lebewesen". D. 
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setzungen) . Zur Nu1 1-Ebene se lber  gehört n a t ü r l i c h  d i e  Biokommuni k a t i o n  a l s  

T e i l  der rea len Lebenstä t igke i t  insgesamt. Über d ieser  Null-Ebene i s t  e i ne  

sprach1 i che  Ebene 1 zu unterscheiden, d i e  i n  Form der Al  1 tagssprache (Ere ign is -  

kommunikation) s i ch  auf d i e  Null-Ebene bezieht,  und auch auf diese A l l tagsspra-  

che se lbs t  kann s i ch  Sprache beziehen i n  Form e i n e r  sprachl ichen Ebene 2, z. B. 

i n  Form der Wissenschaftssprache ( a l s  Relationskomnuni ka t i on )  . 

Das Problem f ü r  Kinder im  A l t e r  von sieben Jahren i s t  es nun, daß s i e  zwar von 

der Ebene der Al l tagssprache her (a l so  der sprachl ichen Ebene 1)  sehr wohl 

Sachverhalte i n  der Null-Ebene d a r s t e l l e n  können. D. h. d i e  Null-Ebene i s t  

schon sehr umfangreich i n  den Prozessen i h r e s  Gedächtnisses a l s  Resu l ta t  i h r e r  

bisher igen A k t i v i t ä t e n  abgebi ldet ,  und auf s i e  bezogen können s i e  s i c h  m i t  

sprachl ichen Beg r i f f en  bewegen. Aber s i e  können d ies  noch n i c h t  bezogen auf d i e  

sprachl iche Ebene 1, d. h. s i e  können s i ch  noch n i c h t  bezogen auf d i e  Ebene 

i h r e r  sprachl ichen B e g r i f f e  i n  e ine r  metasprachlichen Ebene bewegen. 

Genau dieses i s t  d i e  Neubildung, d i e  s i c h  S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  i n  diesem A l t e r  

aufbaut. Im ers ten S c h r i t t  des Aufbaus geht es dabei um Begr i f f e ,  d i e  noch über 

eine sinn1 i che  Äquivalenz verfügen. Das h a t t e  i c h  eben schon kurz  angesprochen. 

Und im zweiten Stück des Aufbaus geht es um Begr i f f e ,  d i e  keine s i n n l i c h e  Äqui- 

valenz mehr haben. Darauf verweist  un ter  anderem auch Piaget m i t  der Fes ts te l -  

l ung des konkret-operat iven Niveaus des Denkens bzw. der I n t e l  l igenzbi ldung. 

Konkret-operativ bedeutet, daß j e t z t  i n  gese l l scha f t l i chen  Maßen bzw. i n  Ober- 

beg r i f f en  gedacht werden kann, wie das Piaget z. B. an der Volumeninvarianz, 

der Mengeninvarianz, der Forminvarianz sowie anderen Invar ianzen systematisch 

herausarbei tet .  

Wir wol len uns diese Zusammenhänge am Be isp ie l  der Volumeninvarianz v e r d e u t l i -  

chen. Wir nehmen aber n i c h t  das bekannte Be i sp ie l  m i t  den Meßbechern, e inen 

schmalen hohen und einen b r e i t e n  f lachen, aus denen Wasser h in-  und hergeschüt- 

t e t  wird, sondern w i r  nehmen das Be i sp ie l  e i ne r  aus Knete g e f e r t i g t e n  Kugel. 

Wenn w i r  d iese Kugel verformen oder zwei Kugeln aus Knete haben, d i e  nebenei- 

nander l iegen, und eine verformen, dann werden Kinder im  Vorschulal t e r  uns sa- 

gen, daß d i e  verformte Kugel mehr Knete be inha l t e t .  Warum? Die Kugel i s t  d i e  

geometrische Figur,  bei  der d i e  Oberfläche im  Ve rhä l t n i s  zum Volumen am ger ing- 

sten i s t .  Wenn a lso  d i e  Oberfläche im  Verhä l tn is  zum Volumen größer wird, indem 

i c h  d i e  Kugel f lachdrücke, en ts teh t  f ü r  das Kind, das den Volumenbegriff noch 

n i c h t  hat, das s i ch  an der Oberfläche o r i e n t i e r t ,  der Eindruck, dieses Gebilde 
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umfasse mehr Knete a l s  e ine Kugel. 

Um solche Invar ianzbi ldungen geht es also, d i e  i n  e ine r  ers ten Stu fe  des Über- 

gangs auf d i e  sprach l iche Ebene 2 entstehen. S ie  s i nd  aber noch s inn l ich-äqu i -  
valent,  s i e  s i nd  auf einen rea len  Prozeß zurückzuführen, s i e  s ind  unmi t te lbar  

meßbar. I n  einem zweiten und späteren S c h r i t t  s p r i c h t  dann Piaget (1949) von 

Operationen des abst rak t - log ischen Denkens, das s i ch  im A l t e r  von 11 b i s  12 

Jahren aufbaut. Dies s i nd  i n  se iner  Terminologie Operationen von Operationen. 

Dieses Problem, daß zunächst e ine  s i n n l i c h e  Ebene i n  der H ierarch is ie rung der 

B e g r i f f e  vorhanden se in  muß, bevor e ine n i c h t  s i n n l i c h e  Ebene bet re ten werden 

kann, w i r d  von K l i x  (1984 a) und Hoffmann (1982) m i t  der Kategor ie des Primär- 

b e g r i f f e s  mode l l i e r t .  

A b b i l d u n q K  P r imärbeg r i f f e  auf d r e i  Abst rak t ionss tu fen 

Abstrakt ionsniveau Hierachie I Hierachie I 1  Hierachie I 1 1  

hoch Vogel Pf  1 anze 

m i t t e l  Raubvogel B1 U# 

n i e d r i g  Adler Rose 

Nahrung 

Obst 

Apfel 

Was s ind  Pr imärbegr i f fe?  - P r imärbeg r i f f e  s i nd  B e g r i f f e  i n  hierarchischen Ab- 

s t rak t ions fo lgen,  d i e  gerade noch e ine sinn1 i che  Äquivalenz haben. Die Gedächt- 

n isbi ldungsexper imente von K l i x  und Hoffmann zeigen, daß d ies  d i e  B e g r i f f e  

sind, d i e  a l s  e r s t e  angesteuert werden, um s i ch  i n  H ierarch ien zu or ien t ie ren,  

und daß s i e  den schne l ls ten Z u g r i f f  beim Problemlösen, i n  dem das Auf- oder 

Absteigen i n  der H ierarch ie  ver langt  i s t ,  gewährleisten. Abbildung 19 s t e l l t  

P r imärbeg r i f f e  auf untersch ied l ichen Abst rak t ionss tu fen dar; d r e i  Abstrakt ions- 

s tu fen s ind  a lso  h i e r  genannt. S ie  wurde e ine r  Pub l i ka t i on  von Hoffmann (1982, 

S. 155) entnonnnen. W i r  f i nden  h i e r  i n  der H ierarch ie  I auf einem n iedr igen Ab- 

s t rak t ionsn iveau den B e g r i f f  "Adler", auf  m i t t l e rem Abstrakt ionsniveau den Be- 

g r i f f  "Raubvogel" und auf einem hohen Abstrakt ionsniveau den B e g r i f f  "Vogel". 

Wir können uns s i n n l i c h  gerade noch "Vogel" vo rs te l l en .  Dies i s t  möglich i n  

Form e ine r  entsprechenden S i lhouet te ,  d i e  allgemeine Merkmale von "Vogel" bein- 

h a l t e t ,  t rotzdem aber ke ine r  typischen einzelnen Vogelart  mehr zuzuordnen i s t .  

Anders i s t  das be i  der H ie ra rch ie  11, wo auf niederem Abstrakt ionsniveau "Ro- 

se", auf  m i t t l e rem "Blume" und auf hohem "Pflanze" erscheint .  Eine Rose können 
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w i r  uns s i n n l i c h  vo rs te l l en ,  e i ne  Blume auch noch, e ine Pf lanze i n  al lgemeiner 

Form n i c h t  mehr, denn d i e  umfaßt Blumen und Kakteen, d i e  umfaßt Algen, r e i c h t  

von E inze l l e rn  b i s  zu hochkompl iz ier ten mehrzel l igen Organismen, i s t  s i n n l i c h  

n i c h t  mehr v o r s t e l l b a r  - Also l i e g t  der B e g r i f f  Pf lanze oberhalb des Primärbe- 

g r i f f e s .  

Und gänz l ich  anders i s t  es dann noch einmal be i  der H ie ra rch ie  I 1 1  m i t  "Apfel" ,  

"Obst" und "Nahrung". "Apfe l "  i s t  gerade noch a l s  s i n n l i c h e r  Oberbegr i f f  zu 

verschiedenen Apfe lar ten vo rs te l l ba r .  Die nächsthöhere Kategorie, "Obst", i s t  

n i c h t  mehr unmi t te lbar  s i n n l i c h  vo rs te l l ba r ,  und d i e  Kategor ie "Nahrung" eben- 

f a l l s  n i ch t .  

Diesem Aufbau der Pr imärbegr i f fe  kommt a lso  e ine besondere und w ich t i ge  Funk- 

t i o n  zu, d i e  w i r  uns genauer ansehen wollen. Es f i n d e t  e r s i c h t l i c h  m i t  dem 

Aufbau der Pr imärbegr i f fe  e i n  Hineinwachsen i n  d i e  Mögl ichke i t  von Hierarch ie-  

bildungen s t a t t .  Dieses Hineinwachsen geschieht zunächst auf e i n e r  e rs ten  Stu- 

fe,  wo d i e  B e g r i f f e  noch e ine  unmi t te lbar  s i nn l i che  Äquivalenz haben, um dann 

im  Übergang zu e ine r  zweiten Stu fe  d i e  Mechanismen der H ierarch is ie rung im  Pro- 

zeß der Just ierung der B e g r i f f e  (so nennt d ies  K l i x ;  1984 b, S. 299 f . )  Stück 

f ü r  Stück auch auf höhere Ebenen anwenden zu können. 

Wenn d i e  H ierarch is ie runq b i s  zum Pr imärbeg r i f f  se lber  als Oberbegr i f f  f ü r  d i e  

Ordnung der eigenen B e g r i f f e  angewendet werden kann, und Kinder s i nd  j a  ab d ie-  

sem Niveau genere l l  i n  der Lage, Oberbegr i f fe zu b i lden,  dann kann d i e  H ie ra r -  

ch is ie rungsst ra teg ie ,  d i e  auf der ers ten Ebene gewonnen wurde und be i  der d i e  

B e g r i f f e  s inn l ich-konkre t  faßbar sind, auch übertragen werden auf a l l e  höheren 

Ebenen. I c h  denke, d ies  i s t  d e u t l i c h  geworden. 

Wie komen nun Kinder überhaupt zu den Pr imärbegr i f fen  oder zu Beg r i f f en  höhe- 

r e r  A r t?  - Dies i s t  deshalb mögl ich ( v g l .  auch Holste),  we i l  Sprache im  sozia- 

l e n  Verkehr grundsätz l ich  gese l l scha f t l i che  Bedeutungen v e r m i t t e l t ,  d i e  von den 

Kindern angeeignet und verwendet werden, und damit auch j ewe i l s  über das kon- 

k re te  Wissen der Kinder hinaus i n  dem jewe i l i gen  Bedeutungsbereich, der verwen- 

det wird, h i ne in re i ch t .  Die Sprache s t e l l t ,  wie mich Kol legen aus der Phi loso- 

ph ie  h i e r  i n  Le ipz ig  zu Recht be leh r t  haben, i n  d ieser  Beziehung e i n  "übergrei-  

fendes Allgemeines" dar, das auf höhere Niveaus verweist .  

Das heißt ,  Kinder verwenden B e g r i f f e  schon wissenschaf t l i ch  exakt, ohne s i e  a l s  

wissenschaft l iche B e g r i f f e  zu verwenden. Das wurde be i  Wygotski ( 1972) e r -  

f o r sch t  m i t  der Kategor ie der Pseudo-Begriffe. An Experimenten der Zuordnung 

von Form und Größe hat  e r  gezeigt ,  daß Kinder auf diesem Niveau Ende des Vor- 
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schu la l t e r s  Dreiecke r i c h t i g  nach der Form zuordnen, a lso  Dreiecke unterschied- 

l i c h e r  Form und Größe j ewe i l s  a l s  Dreiecke i d e n t i f i z i e r e n  und zusammenordnen, 

aber - so Wygotski - noch bloß auf  der Ebene der Anschauung, noch n i c h t  auf der 

Ebene des B e g r i f f s  eines Dreiecks. 

Bezogen auf unsere Frageste l lung des Übergangs der Sprache auf e ine höhere Ebe- 

ne he iß t  d ies :  Bezogen auf d i e  Null-Ebene haben d i e  Kinder se lbs tvers tänd l ich  

schon einen ganz exakten B e g r i f f  eines Dreiecks. S ie  würden i n  e ine r  Konstruk- 

t ionsaufgabe, wo i c h  ihnen K lö t ze  verschiedener Form vorgebe und d i e  Aufgabe 

s t e l l e  "Konstruiere e i n  Haus", e i n  Dreieck niemals f ü r  e ine  Hauswand oder eine 

Dachfläche nehmen. S ie  würden es v ie lmehr p r i n z i p i e l l  f ü r  den Dachgiebel ver- 

wenden. S ie  können a lso  bestimmte Wesenseigenschaften des Dreiecks i n  i h r e r  

kons t ruk t i ven  Relevanz schon genau erfassen, aber s i e  können das Dreieck auf 

der sprach1 ichen (bzw. im  weiteren Sinne ze ichenvermi t te l ten)  Ebene selber noch 

n i c h t  von e ine r  metasprachlichen Ebene her beschreiben. Dies lernen s i e  j e t z t  

e r s t  Stück f ü r  Stück. Aber indem s i e  im sprachl ichen Verkehr "Dreieck" ebenso 

wie auch andere B e g r i f f e  schon r i c h t i g  gebrauchen, wachsen s i e  i n  diese Hierar-  

ch ien über d i e  Teilnahme an ihrem soz ia len Gebrauch h ine in .  So kann man etwa 

nachweisen, daß Kinder im  Vorschul a l t e r  e inen B e g r i f f  wie "Möbel" schon v ö l l i g  

ko r rek t  gebrauchen, aber wenn s i e  um e ine D e f i n i t i o n  von "Möbel" gebeten wer- 

den, diese unkorrekt  de f i n i e r t en ,  indem s i e  z. B. übergeneral i s i e ren :  Etwas, 

was v i e r  Beine hat U. a. m. 

Wenn man s i ch  das genauer ansieht,  z e i g t  es s ich,  daß Kinder Fehler d ieser  A r t  

eher i n  Aufgaben, d i e  von ihnen e ine  selbständige sprachl iche Bestimmung ver- 

langen, machen und deshalb eher keine Oberbegr i f fe  zeigen, a l s  i n  Auswahlaufga- 

ben, wo s i e  dem B e g r i f f ,  z. B. "Möbel", bestimmte sprachl iche Mögl ichkei ten 

zuordnen können. Entsprechend z e i g t  s i ch  das be i  anderen Beg r i f f en  ( vg l .  Ho l tz  

1987, 1989). 

Indem d i e  Kinder a lso  S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  i n  diese soz ia l  verwendeten Hierar -  

ch ien bezogen auf i h r e n  Gebrauch hineinwachsen, können s i e  ebenso d i e  Möglich- 

k e i t  des H ierarch ienb i ldens a l s  Oberbegr i f f  ( ge i s t i ges  Werkzeug) verwenden und 

Hierarch ien oberhalb der Pr imärbegr i f fsebene a k t i v  ausbilden und s i ch  i n  ihnen 

bewegen, wie s i e  nun auch andere Oberbegr i f fe  ausbi lden können. 

2. Der Prozeß der I n t e r i o r i s a t i o n  ---- 

I n  diesem Prozeß, den w i r  uns m i t  L u r i a  schon ve rdeu t l i ch t  haben, f i n d e t  e i n  

Aufsteigen i n  den E re ign i s fe lde rn  s t a t t .  Dies f ü h r t  zu e ine r  al lmähl ichen Hier-  
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arch ieb i  ldung. So steigen, bezogen auf den B e g r i f f  "Hund", Kinder i n  i h r e r  

sprachl ichen Komnunikation oberhalb und unterha lb  des Ere ign is fe ldes "Hund" auf 

bzw. ab und bewegen s i ch  i n  H ierarch ien ober- und unterha lb  von "Hund". Dieses 

Aufsteigen bzw. Absteigen geschieht im wesent l ichen durch sprach l iche Vermi t t -  

lung i n  den inneren Prozessen. Sprachl iche M i t t e l  werden nach innen ver lager t ,  

um den Bedeutungserwerb zu organis ieren, d. h. indem d i e  Kinder d i e  sp rach l i ch  

Ebene 1 konstant hal ten,  auch i n  der inneren Sprache a l s  sprach l ich  cod ier ten 

Ereignisraum konstant hal ten,  werden j e t z t  g l e i c h z e i t i g  im  nach innen ver lager -  

ten  Sprachraum sprachl iche M i t t e l  gebraucht, um s i c h  auf diese sprach l iche Ebe- 

ne 1 zu beziehen. Im Z w e i f e l s f a l l  w i r d  das Problem dann noch einmal l a u t  ausge- 

sprochen, wenn d i e  Aufgabe schwier ig  i s t .  

Diesen Prozeß des "Hineinwachsens" (Galper in s p r i c h t  von " I n t e r i o r i s a t i o n " )  der 

sprachl ichen M i t t e l  a l s  Instrumente, um i n  der eigenen ge i s t i gen  T ä t i g k e i t  be- 

zogen auf d i e  sprach l iche Ebene 1 (und nur auf d i e  sprach l iche Ebene 1 un te r  

temporärem Ausschluß der Nu1 1-Ebene) Prax is  zu organis ieren, diesen Prozeß ha- 

ben ers tmal ig  Wygotski und Leontjew untersucht.  Und Leontjew (1973, S. 339, 

341 e ra rbe i t e t  i n  seinen Untersuchungen über den Aufbau der Gedächtnisfunkt io-  

nen das i n  Abbildung 20 d a r g e s t e l l t e  Entwicklungsparallelogramm, das d i e  a l l ge -  

meinen Gesetzmäßigkeiten dieses Prozesses f e s t h ä l t .  

Er f i nde t ,  daß s i ch  v e r m i t t e l t e s  und unve rm i t t e l t es  Einprägen im  Vorschu la l te r  

zunächst noch n i c h t  ge t rennt  haben und e r s t  im späten Vorschu la l te r  a l lmäh l i ch  

e i n  ve rm i t t e l t es  Einprägen beginnt.  Dies wurde e r faß t ,  indem man Kindern B i l d e r  

a l s  H i l f s m i t t e l  gab, um s i ch  B e g r i f f e  einzuprägen. Die Kinder beginnen allmäh- 

l i c h ,  d iese B i l d e r  bestimmten Beg r i f f en  zuzuordnen, s i c h  an s i e  zu er innern  und 

beim Wiedervorlegen der B i l d e r  d i e  B e g r i f f e  (assoz ia t i v )  verfügbar zu haben. 

Dieser Prozeß des v e r m i t t e l t e n  Einprägens, der zunächst äußer l i ch  o r g a n i s i e r t  

wird, b r i n g t  i n  diesem A l t e r  zunehmend einen erhebl ichen Le i s tungsvo r te i l ,  a lso  

eine Entwicklungsbeschleunigung, so daß Kinder, d i e  über d i e  Technik des ver -  

m i t t e l t e n  Einprägens verfügen, höhere Gedächtnisleistungen e r z i e l e n  a l s  Kinder 

m i t  unvermit te l tem Einprägen. Diese Funkt ion des V o r t e i l s  s i n k t  jedoch m i t  zu- 

nehmendem A l t e r  a l lmäh l i ch  ab, und d i e  d i r e k t e  Funkt ion des Einprägens ohne 

B i l d e r  nimmt l i n e a r  zu. Es z e i g t  s i ch  aber, daß d i e  d i r e k t e  Funkt ion des Ein- 

p r ä g e n ~  ohne B i l d e r  deshalb l i n e a r  zunimmt, we i l  d i e  M i t t e l  inzwischen ve r i n -  

n e r l i c h t  werden und das Einprägen m i t  inneren M i t t e l n  o r g a n i s i e r t  wird.  Auf 

diese Weise w i rd  jener E f f e k t  r e a l i s i e r t ,  der zunächst durch d i e  äußeren M i t t e l  

e r z i e l t  wurde. 
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Die exper imentel len Arbeiten, d i e  diesen Überlegungen zugrundeliegen, lassen 

s i ch  i n  Kurzform i n  dem entsprechenden T e i l k a p i t e l  i n  Leontjew "Probleme der 

Entwicklung des Psychischen" ( 1973) nachlesen. Die gesamte A rbe i t  zur "Psycho- 

l o g i e  des Gedächtnisses" w i r d  i n  der BRD-Ausgabe der Leontjew-Werke im  Band 1 

erscheinen (Leontjew 1988). 

I c h  verweise deshalb auf diese Leontjew-Arbeit, we i l  i c h  keine andere A rbe i t  

kenne, d i e  den sch r i t twe i sen  Übergang, um den es uns h i e r  insgesamt geht, so 

exakt und genau untersucht hat.  I c h  w i l l  h i e r  n i c h t  auf i h r e  D e t a i l s  eingehen, 

aber es i s t  m i r  w ich t ig ,  auf  d iese A rbe i t  zu verweisen, d i e  ebenso wie d i e  z i -  

t i e r t e n  Arbei ten von L u r i a  und der Gruppe um K l i x  i n  i h r e r  w issenschaf t l i chen 

Relevanz f ü r  d i e  Sprachtheor ie gar n i c h t  hoch genug eingeschätzt  werden können. 

Trotzdem beinhal ten diese Arbe i ten  noch n i c h t  d i e  Lösung des Problems, auf das 

es uns ankommt. 

Welcher Prozeß ere ignet  s i ch  h i e r ?  Die Ebene der Ereigniskommunikation oder der 

zwischenbegr i f f l ichen Rela t ionsb i ldung i s t  be i  K l i x  so gedacht, daß d i e  zwi- 

schenbegr i f f l i che Rela t ionsb i ldung durch einen "semantischen Kern" o r g a n i s i e r t  

i s t .  Diesen s t e l l t  e r  s i ch  i n  Form eines Verbs vor (a l so  i n  Form e i n e r  rea len  

Bewegung I ,  bezogen auf bestimmte " A f f  i n i  t ä t e n  " , nach denen d ieser  semanti sche 

Kern i n  jedem be l ieb igen E r e i g n i s f e l d  ver langt .  

Der semantische Kern ver1 angt zunächst einen oder mehrere Hand1 ungsträger. An- 

s t e l l e  eines Handlungsträgers kann e i n  Aktor. d. h. e i n  unbelebter Handlungs- 

t räger,  t r e ten ,  etwa "Der Wind heu l t " .  Der semantische Kern "heulen" kann i n  

einem bestimmten Ere ign i  s f e l d  d i e  Ak to r re l  a t i o n  Wind verlangen, b e i n h a l t e t  a l so  

eine entsprechende A f f i n i t ä t  zu "Wind". Nun haben semantische Kerne unter -  

schied1 i c h  v i e l e  und ausgebi ldete A f f i n i t ä t e n  ( v g l  . Abbildung 21, entnommen aus 

K l i x  1984 b, S. 219). Der semantische Kern " lehren" ve r l ang t  nach einem Hand- 

lungsträger 1 - (Lehrer)  - und einem Handlungsträger 2 - (Schüler)  -, ver lang t  

nach einem O r t ,  wo ge leh r t  wird, ve r l ang t  nach einem Gegenstand, der ge leh r t  

wird, oder einem Fach, i n  dem ge leh r t  wird.  So w i r d  z. B. m i t  einem Turngerät 

Kindern Turnen beigebracht, i n  unserem F a l l  (Abbildung 221 am Barren, oder m i t  

einem bestimmten Musikinstrument, der Orgel, w i r d  Musik beigebracht usw. Der 

semantische Kern ver langt  a lso  nach einem Objekt oder Instrument. Und sch l ieß-  

l i c h  ver langt  e r  nach e i n e r  F i n a l i t ä t s r e l a t i o n ,  nämlich nach einem Z i e l ,  das 

beim Prozeß des Lehrens e r r e i c h t  werden s o l l .  
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A b b i l d u n q c  Sematischer Kern und A f f i n i t ä t e n  beim Geschehenstyp "Lehren" 

Der Geschehenstyp ist durch einen semantischen Kern (LEHREN) und fünf weitere Begriffe defi- 
niert, die durch qualitativ verschiedene semantische Relationen verbunden sind (ht = Handlungsträ- 
ger; obi = Objekt oder Instrument; loc = Ortsbestimmung und fin = Ziel oder Zweck des Gesche- 
hens, sofern ein Motiv vorliegt). 

Durch den Gebrauch d e r a r t i g e r  semantischer Fe lder  i n  untersch ied l ichen Berei-  

chen des soz ia len Verkehrs er fahren Kinder d i e  I d e n t i t ä t  d ieser  Felder, d. h. 

d i e  I d e n t i t ä t  der Relat ionen semantischer Kerne und i h r e r  A f f i n i t ä t e n .  Das kann 

man an einem zweiten Be i sp ie l  sehen, eben fa l l s  von K l i x  (1984 b, S. 229) über- 

nommen. 

Im Übergang vom Handlungsträger "Lehrer" zum Handlungsträger "Turnlehrer"  oder 

"Musik lehrer"  bewegen w i r  uns i n  der H ierarch ie  nach unten. M i t  dem Primärbe- 

g r i f f  "Lehrer" suchen w i r  e i n  Fe ld  auf, dessen h ierarch ische Ebenen nach unten 

durch Erfahrung (Ereigniskommunikation) b e r e i t s  j u s t i e r t  s ind.  

Indem das Kind im  soz ia len Prozeß v i e l f ä l t i g e  Ar ten von Lehrern kennenlernt und 

d ies  i n  Ereigniskommunikation abb i lde t ,  e r f ä h r t  es, daß d i e  A f f i n i t ä t e n  von 

"Lehren" unabhängig von der j ewe i l i gen  A r t  des Lehrers konstant sind. daß näm- 

l i c h  "Lehren" auf a l l e n  h ierarch ischen Ebenen immer d i e  gleichen A f f i n i t ä t e n  

hat:  Es ver langt  einen Handlungsträger 1 und einen Handlungsträger 2, e i n  Ob- 

j e k t  oder Instrument, e ine  Lokat ion und eine F i n a l i t ä t .  Dies f ü h r t  sch l i eß l i ch  

dazu, daß d i e  Kinder diese semantischen Netze von der j ewe i l i gen  S i t ua t i on  los-  

lösen können und % Oberbegr i f fe  nehmen, um i n  den Hierarch ien d i e  äquivalen- 

t e n  Beziehungen auf e ine r  anderen Hierarchieebene zu f inden. 
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Abbildung 22: Hierarchische Transformat ion des Geschehnstyps "Lehren" 

Darstellung einer Transformation des Geschehenstyps LEHREN 
in einen solchen höherer Spezifität (Unterbegriffsbildung) 

TURNLEHRER 

KONSERVATORIUM 

MUSIZIEREN od. 
WISSEN IN MUSIK 

I c h  kann nun zum Be isp ie l  v e r m i t t e l s  eines konstant gehaltenen semantischen 

Netzes von "Musik lehrer"  au fs te igen b i s  zum "Lehrer"; von der Hierarchieebene 

"Lehrer" kann i c h  wieder absteigen und d i e  h ierarch ische Beziehung 'Lehrer "  zu 

"Spor t lehrer "  vornehmen. Damit erwerbe i c h  auch g l e i c h z e i t i g  d i e  h ierarch ischen 

Beziehungen von "Sportschüler"  zu "Schüler", von "Turnhal le" zu "Schule" usw. 

D. h. über den Gebrauch der semantischen Netze werden s i e  a l lmäh l i ch  zu M i t t e l n  

(d. h. zu Oberbegr i f fen),  m i t  denen i c h  systematisch h ie ra rch i s i e ren  kann. I c h  

kann dann sch l i eß l i ch  auch d i e  Äquivalenzbeziehung i n  semantischen Netzen über 

d i e  konkret  s ich tbare  Se i t e  der H ierarch ie  hinaus S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  durch den 

sozialen Gebrauch le rnen und i n  Bereichen abst rak t - log isch denken, d i e  m i r  kon- 
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k r e t  n i c h t  zugänglich waren, s i nd  oder se in  werden ( vg l .  auch L u r i a  1986). 

Das a l l e s  w i rd  aber be i  K l i x  n i c h t  ineinander übergeführt .  Zwischenbegr i f f l i che 

und i n n e r b e g r i f f l i c h e  Rela t ionsb i ldung stehen nebeneinander und werden so d i s -  

k u t i e r t ,  daß das e ine d i e  s ta t i onä re  ("geronnene") Se i t e  der I n t e l l i g e n z  sei, 

das andere d i e  prozessuale Sei te,  sozusagen der r e i n e  Prozeß, ohne daß K l i x  i n  

d ieser  A rbe i t  (1984 b )  e rk lä ren  kann, wo der r e i n e  Prozeß se lbs t  phylo- und 

ontogenet isch herkommt. 

Der Mangel se iner  Vorgehensweise l i e g t  dar in ,  daß e r  (1  ) n i c h t  t ä t i gke i t s theo -  

r e t i s c h  vorgeht und ( 2 )  n i c h t  d i e  Entstehung der inneren T ä t i g k e i t  aus der äu- 

ßeren T ä t i g k e i t  a b l e i t e t ,  wie d ies  insbesondere Leontjew getan hat  (und wie es 

K l i x  se lbs t  i n  se iner  A rbe i t  "Erwachendes Denken" i n  anderem Zusammenhang ver- 

sucht) .  

3. Inneres Sprechen a l s  besonderes 9 s t e m  der T ä t i g k e i t  -- 

Wir wol len  d ies  h i e r  e i n  Stück genauer betrachten. Was i s t  der geheimnisvolle 

Prozeß, der l e t z t e n  Endes be i  K l i x  h i n t e r  dem s teht ,  was f l ü s s i g e  bzw. prozes- 

suale T e i l e  der I n t e l l i g e n z  sind? Er d e f i n i e r t  i n  seinem Aufsatz über " I n t e l l i -  

genz und Begabung" I n t e l l i g e n z  wie f o l g t :  S ie  i s t  d i e  Fäh igke i t  zum Zusammen- 

schluß von "Te i l funk t ionen der E rkenn tn i s tä t i gke i t  so, daß e i n  gegebenes Z i e l  

(z .  B. e i n  Problem) auf e f f e k t i v e  Weise ge lös t  werden kann. Je ger inger der 

Aufwand, um so höher d i e  E f f e k t i v i t ä t . "  (1983, S. 383 f )  

Es i s t  d i e  r e i n e  F l ü s s i g k e i t  der I n t e l l i g e n z ,  der prozedurale Aspekt der inner -  

b e g r i f f l i c h e n  Rela t ionsb i  ldung, den K l  i x  so kennzeichnet. Es geht ihm a lso  er -  

s i c h t l i c h  um I n t e l l i g e n z  a l s  e i n  re ines  Maß der Verarbeitung, e ine r  konstantge- 

se tz ten In format ion  i n  e ine r  minimalen Z e i t  oder e ine r  maximalen Informat ion i n  

e i n e r  konstant gesetzten Z e i t .  

Dagegen s t e l l t  e r  Begabung. Dies se i  d i e  aus vorgegebenen Motivgründen bevor- 

zugte Form der Organisat ion von Te i l f unk t i onen  der E rkenn tn i s tä t i gke i t .  Der 

Prozeß, um den es ihm geht, i s t  a lso  n i c h t  der Tät igkei tsprozeß a l s  ganzer, 

sondern i n  l e t z t e r  Konsequenz der abst rak te  Tät igke i tsprozeß a l l  seiner s inn- 

ha f ten  Momente wie bedeutungshaften konkreten Momente en tk le ide t .  W i r  können 

i h n  so gesehen, wenn w i r  d i e  Simonowsche Formel nehmen, kennzeichnen a l s  

A I 

------------- ( e  - 'I = I n t e l l i g e n z  
t 
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Er drück t  das Verhä l tn is  der Informat ionsverarbei tung i n  e ine r  S i t u a t i o n  zur 

Bearbei tungszei t  aus, wobei m i t  Verkürzung der Z e i t  be i  gleichem A I der nume- 

r i sche  Wert ans te ig t .  I n t e l l i g e n z  gemäß der D e f i n i t i o n  von K l i x  i s t  nach der 

marxist ischen Bestimmung des Doppelcharakters der A r b e i t  n i c h t s  anderes a l s  d i e  

Fäh igke i t  fi abst rak ter  A rbe i t  i n  i h r e r  re ins ten  Form (vg l .  Jantzen 1990 C) .  

Dabei e rsche in t  abs t rak te  A rbe i t  aus dem soz ia len Verkehr i n  den ge i s t i gen  Ver- 

kehr übertragen, a l s  d i e  jeder  konkreten, s inn l ichen,  gebrauchswertschaffenden 

Form en tk le ide te  A rbe i t  a l s  Verausgabung eines bestimmten Maßes an Arbe i tsver -  

mögen i n  physischer und psychisch-energetischer, d. h. abs t rak ter  H ins ich t ,  

h i e r  a lso  des Informationsprozesses i n  e ine r  bestimmten Ze i t .  

Das kann aber n i c h t  der von uns gesuchte Prozeß sein, der h i n t e r  den Bewegungen 

auf der sprachl ichen Ebene 2 steht,  denn w i r  wissen, daß es keine abst rak te  

A rbe i t  g i b t  ohne gebrauchswertschaffende, konkrete A rbe i t  a l s  i h r e  Grundlage. 

Deshalb kann diese D e f i n i t i o n  von I n t e l l i g e n z ,  d i e  K l i x  nach Se i ten  des Psych- 

ischen g i b t ,  uns n i c h t  be f r i ed igen  f ü r  d i e  Aufklärung d ieser  Prozesse, obwohl 

s i e  r e a l  i s t  und auch der soz ia len Se i t e  der D e f i n i t i o n  von I n t e l l i g e n z  r e a l  

en tspr ich t ,  nämlich I n t e l l i g e n z  a l s  Maß und Ausdruck der Wertübertragung durch 

Erziehung, Bi ldung usw. zu begrei fen,  d i e  s i ch  im Prozeß der Wer t rea l i sa t i on  

der A rbe i t sk ra f t  der nächsten Generation ze ig t .  Genau an d ieser  S t e l l e  s i nd  j a  

d i e  I n t e l l i g e n z t e s t s  zur Regulierung von Bevölkerungsproblemen und zur Regulie- 

rung der S o z i a l p o l i t i k  h i s t o r i s c h  entstanden. 

Gut, das kann uns n i c h t  be f r ied igen.  Uns i n t e r e s s i e r t ,  wie diese Zusammenhänge 

t ä t i g k e i t s t h e o r e t i s c h  zu begre i fen  s ind. Deshalb müssen w i r  noch einmal auf 

Lu r i a  zurückgrei fen.  Wie kennzeichnet L u r i a  diese neue Ebene, d i e  nach K l i x  d i e  

Ebene der i n n e r b e g r i f f l i c h e n  Rela t ionsb i ldung d a r s t e l l t ?  

L u r i a  (1982) sp r i ch t  von Relationskommuni ka t ion ,  d i e  gegenüber der Ere ign i  skom- 

munikation folgende Eigenschaften aufweist :  Die l i n e a r e  Programmierung der Sät- 

ze verändert sich, s i e  en tsp r i ch t  n i c h t  mehr dem ze i t l i ch - räuml i chen  Ablauf i n  

der rea len Welt, sondern s i e  w i r d  invers,  s i e  w i r d  verschachtel t ,  r e f l e x i v  usw. 

Es taucht a lso  jene Problemlage auf, i n  welcher Oberf lächenstruktur und Tiefen- 

s t r u k t u r  der Grammatik bzw. Syntax im Chomskyschen Sinne ( vg l .  Chomsky 1972) 

ers tmal ig  auseinanderfal len.  Die Oberf lächenstruktur eines Satzes muß i n  s o l -  

chen Fä l l en  wieder auf e ine T ie fens t ruk tu r  zurückkbezogen werden, um i n  e ine  

den ze i  t 1 ichen Vorgängen i n  der ob j e k t i v - r e a l  en Welt entsprechende Programmie- 

rung übersetzt  zu werden. 

I ch  verdeut l i che d ies  an e in igen Be isp ie len (aus L u r i a  1982, Kap. 9 ) :  

Erstens bedeutet Relationskommuni kat ion,  daß e i n  Objekt i n  der Klasse des ande- 
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ren  aufgeht. Dies haben w i r  a l s  das Hierarchieproblem schon angesprochen. Lu r i a  

kennzeichnet es etwa m i t  dem Zusammenhang "Sokrates - Tschelowek" ("Sokrates 

i s t  e i n  Mensch), oder m i t  der Re la t ion  "der Bruder des Vaters". E in  Moment 

e ine r  Klasse geht i n  e ine r  anderen auf.  Dies ver langt  e ine  h ierarch ische Beweg- 

ung, um den I n h a l t  zu begre i fen  (Er i s t  der Bruder des Vaters. Er i s t  der Bru- 

der des Vaters. Welche Person i s t  der Bruder des Vaters? Der i s t  der Bru- 

der des Vaters. 1 
Zweitens: Es kann e ine  R e v e r s i b i l i t ä t  zugrunde l i egen  - "der K re i s  unter  dem 

Quadrat"  oder "das Quadrat un te r  dem Kre is"  s i nd  aussch l ieß l ich  n i c h t  durch d i e  

r e a l e  Konf igura t ion  bestimmt, sondern durch das Wort "unter" ,  das beiden eine 

bestimmte Rela t ion  g i b t ,  d i e  e r s t  wieder en tsch lüsse l t  werden muß. 

D r i t t e n s  kann e ine  Inve rs ion  s ta t t f i nden ,  d i e  gegen den Ablauf der z e i t l i c h e n  

Ere ign isse e r f o l g t .  - "Bevor i c h  i n  d i e  Schule gehe, f rühs tücke ich" .  Das i s t  

e i ne  Inversion, d i e  gegen den z e i t l i c h e n  Ablauf e r f o l g t ,  denn im Satz i s t  

" f rühstücken" nachgeste l l t ,  obwohl i c h  f rühstücke, bevor i c h  i n  d i e  Schule 

gehe. 

V ier tens kann das Verständnis entweder durch d i e  Einführung des Passivs er -  

schwert werden: "Pet ja  i s t  von Wanja bes iegt  worden." oder durch e ine Umstel- 

lung von Handlungsträger l und Handlungsträger 2 "Den Pe t j a  schlug der Wanja". 

Was i s t  f ü r  d i e  Dekodierung ver langt?  - Es i s t  ver langt ,  daß diese Strukturen 

Stück f ü r  Stück auf e ine  T ie fens t ruk tu r  zurückgeführt  werden, i n  der s i e  i n  

i h r e n  rea len  z e i t l i c h e n  Ab1 auf t r ans fo rm ie r t  werden. 

Woher kommt diese T ie fens t ruk tu r?  - Diese T ie fens t ruk tu r  en tsp r i ng t  m. E. aus 

n i c h t s  anderem a l s  den j e t z t  geb i lde ten und j u s t i e r t e n  H ierarch ien und semanti- 

schen Netzen, d i e  i n  al lgemeiner Form a l s  M i t t e l  benutzt  werden. um Relationen -- 
aufzusuchen und zu bestimnen. 

Untersuchen w i r  den Satz "Den Pe t j a  schlug der Wanja.": I c h  i d e n t i f i z i e r e  a l s  

Ankerbegr i f f  schlagen, und i c h  habe einen Handlungsträger 1 und einen Hand- 

lungst räger  2, d i e  - da s i e  i n  i nve rse r  Reihenfolge erscheinen - noch unbe- 

stimmt sind. I c h  muß nun m i t  dem f i x i e r t e n  grammatischen Netz, das f ü r  den An- 

k e r b e g r i f f  "schlagen" e x i s t i e r t ,  zwei A f f i n i t ä t e n  neu i d e n t i f i z i e r e n .  Wer i s t  

Handlungsträger 1 und wer Handlungsträger 2? Das he iß t ,  i c h  h a l t e  den Satz im 

Bewußtsein f e s t  und verwende im  inneren sprachl ichen Verkehr g l e i c h z e i t i g  d i e  

grammatikalische S t ruk tu r  eines veral lgemeinerten semantischen Netzes a l s  M i t -  

t e l  der Untersuchung. Bei der Untersuchung s t e l l e  i c h  d i e  Kont ras td i f fe renz ie-  

rung i n  den Endkonsonanten der A r t i k e l  "den" und "der" f e s t .  Hierdurch i s t  be- 
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stimnt, wer Handlungsträger 1 und wer Handlungsträger 2 i s t .  I c h  ordne den Satz 

i n  der inneren Pos i t i on  um i n  "Der Wanja schlug den Pet ja",  der s i c h  a l s  äqui- 

valent zum ers ten Satz erweis t .  Die Entstehung der T ie fens t ruk tu r  i s t  a lso  k e i n  

geheimnisvol ler  Prozeß. S ie  w i r d  mögl ich durch d i e  o b e r b e g r i f f l i c h e  Loslösung 

der b isher  erworbenen grammatikalischen Strukturen, semantischen Netze, H ierar -  

chien von jegl ichem I n h a l t .  S ie  werden damit zu einem meiner Werkzeuge i n  der 

inneren Pos i t ion ,  genauso, wie d ies  f ü r  andere g e i s t i g e  Werkzeuge, d. h. Ober- 

beg r i f f e ,  g i l t .  

Der ameri kanische L i n g u i s t  Jackendoff (1976, 1977, 1983) i s t  diesem Phänomen 

s e i t  e i ne r  Reihe von Jahren auf der Spur. Aus seinen Arbe i ten  kommt zum Aus- 

druck, daß es h i e r  w i r k l i c h  um Tä t i gke i t s -  bzw. Handlungsstrukturen geht und 

n i c h t  um angeborene Spracherwerbsmechanismen, so wie d ies  Chomsky annimnt. Jak- 

kendoff en tw i cke l t  e inen sehr in teressanten Ansatz. Er versucht auf der Basis 

von d r e i  Bewegungsformen des Subjekts e ine u n i v e r s e l l e  Grammatik aufzubauen. 

Diese d r e i  Bewegungsformen des Subjekts kennzeichnet e r  durch d i e  Verben stay, 

go und be: 

s tay  - Bewegung beenden (das i s t  im Sinne Tembrocks e ine  Real is ie rung der 

Annäherungstendenz) 

go - i n  e ine Bewegung hineingehen (Rea l is ie rung der Ausweichtendenz) und 

be - am O r t  se in  bzw. i n  e ine r  Bewegung p e r s i s t i e r e n  ( a l s o  Distanz 

erha l  tung) 

Wir können damit i n  der Jackendoffschen G r a m a t i k  jene d r e i  elementaren Rela- 

t ionen von Biokommuni k a t i o n  wiedererkennen, d i e  Tembrock herausgearbei tet  hat. 

Am Be i sp ie l  " f a l l e n "  l e i t e t  Jackendoff d ieses Verb aus dem Verb "gehen", a l so  

"go" ab. Durch Bestimmung von d r e i  A f f i n i t ä t e n ,  nämlich X, y und z, kann das 

Verb " f a l l e n "  a l s  räuml i ch -ze i t l i che r  Sonder fa l l  von "gehen" bestimmt werden. 

Nämlich: gehe abwärts (X) ;  Stärke der Schwerkraft (Y);  ungehindert ( z )  (1976, 

S. 941. Auf diese Weise kann Jackendoff auf  e ine r  elementareren Handlungsgram- 

mat ik aufbauend eine Reihe von syntakt ischen Regeln zur Generierung von Sätzen 

formul ieren, d i e  Chomsky noch einem angeborenen Spracherwerbsmechani smus im  

Sinne e ine r  T ie fens t ruk tu r  zugesprochen hat.  

H ier  zeigen s i ch  erneut allgemeine St ruk turen von Biokommunikation, al lgemeine 

St ruk turen von Handlungsgrammatiken, d i e  Stu fe  f ü r  S tu fe  m i t  der Verlagerung 

der T ä t i g k e i t  i n  d i e  inneren Prozesse zu ver fo lgen sind. 

Na tü r l i ch  i s t  f ü r  d i e  Genese d ieser  St ruk turen zu berücksicht igen, daß elemen- 
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t a r e  Handlungsstrukturen b e r e i t s  i n  Erbkoordinat ionen i n  Form der AAMs einge- 

schrieben s ind  und bestimmtes Bevorzugungsverhalten auslösen. Dieses Bevorzu- 

gungsverhalten w i r d  aber e r s t  durch d i e  f rühen Dialogverkettungen zu e iner  

Raum-Zeit-Gramnati k s y n t h e t i s i e r t .  I n  ihnen werden d i e  i n d i v i d u e l l e n  Gegen- 

standsbedeutungen aufgebaut, deren elementare Wahrnehmungs- und Handlungsbe- 

s tand te i  l e  f ragmentar isch b io log i sch  f i x i e r t  s i nd  (Schlüsselreize,  Bevorzu- 

gungsverhal t en )  und e r s t  auf  höherem Niveau zu neuen ganzhe i t l i chen Mustern 

s y n t h e t i s i e r t  werden. S ie  ö f fnen s i ch  durch d i e  Dialoge g l e i c h z e i t i g  f ü r  d i e  

umfassende Aneignung der Objektwel t ,  d i e  e ine umfassende psychische Körperkon- 

stanz s c h a f f t  wie voraussetzt. Das Kö rpe rse lbs tb i l d  i s t  j e t z t  i n d i v i d u e l l  ange- 

e igne t  und n i c h t  mehr gat tungsgesch ich t l i ch  vorgegeben. Auf ihm baut s i ch  spä- 

t e r  d i e  Ich-Konstanz auf, a l s  Ergebnis der umfassenden Ind i v i dua l i s i e rung  der 

im  soz ia len Verkehr erfahrenen Bedeutungen eigener und anderer Tät igke i ten  und 

i h r e r  Transformation auf d i e  symbolische Ebene ( e r s t e  Geburt der Persönl ich- 

k e i  t )  . I c h  habe diese Prozesse b e r e i t s  i n  den vorweggehenden Sitzungen erör -  

t e r t .  

Das innere  Sprechen se lbs t  e x i s t i e r t  a l s  e i n  besonderes System der Tä t i gke i t .  

Es i s t  e i n  S p e z i a l f a l l  der Herausbildung der inneren Pos i t ion ,  denn d i e  innere  

Pos i t i on  be inha l t e t  j a  auch g l e i c h z e i t i g  - darauf h a t t e  i c h  an anderer S t e l l e  

schon verwiesen - den Übergang vom Rol len- zum Regelspiel  , bedeutet also, s i ch  

m i t  soz ia len Oberbegr i f fen denken können, auch wenn diese n i c h t  versprach l ich t  

se in  müssen, sondern im  rea len  Prozeß angeeignet s ind.  Es be inha l t e t  d i e  sinn- 

v o l l e  Benutzung von soz ia l  vorgefundenen Werkzeugen: "handwerkliches Denken", 

so könnte man i n  Anlehnung an das Au to renko l l ek t i v  um Fr igga Haug (1978) sagen. 

Und d i e  innere  Pos i t i on  b e i n h a l t e t  auch d i e  B i ldung moral ischer U r t e i l e  im Sin- 

ne der Herausbildung von ethischen Instanzen, wie das E1 konin (1967) aufweist .  

I n  diesem späten Vorschu la l te r ,  wo s i ch  diese Instanzen herauszubilden begin- 

nen, beginnen Kinder "gut "  und "böse" a l s  Eigenschaften zu unterscheiden von 

i h r e n  Gefühlen f ü r  bevorzugte oder abgelehnte Personen. 

Die i nne re  Pos i t i on  a l s  Voraussetzung des inneren Denkens b i l d e t  s i ch  i n  jedem 

F a l l  heraus - i c h  h a t t e  j a  davon gesprochen, daß w i r  s i e  stamnesgeschichtl ich 

auch be i  Neanderthalern und vorher im  P r i n z i p  schon nachweisen können ( vg l .  

Jantzen 1990 a)  -, s i e  en tw icke l t  s i ch  b i s  zu jenem Niveau der inneren Pos i t i on  

des Erwachsenen, der s i ch  umfassend i n  der inneren Pos i t i on  auf den Prozeß der 

Menschheit beziehen kann, auch auf d i e  Menschen, d i e  e r  niemals gesehen hat und 

niemals zu Gesicht bekommt ( z .  B. seine Ahnen). Dies bedeutet denkpsycholo- 
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gisch, i n  Oberbegr i f fen zwei ter  Ordnung zu denken, d i e  n i c h t  mehr über e ine  

s inn l i che  Äquivalenz verfügen. 

M i t  d ieser  Herausbildung der inneren Pos i t i on  en ts teh t  i n  d ieser  inneren Posi- 

t i o n  zunehmend d i e  innere  F r e i h e i t ,  d i e  Welt i n  den Dimensionen von Vergangen- 

hei  t und Zukunft abzubi lden. Es en ts teh t  m i t  Leont jew (1  981 ) gesprochen e ine 

" f ü n f t e  Quasi-Dimension" der Bedeutungen. Diesen Aspekt w i l l  i c h  im  folgenden 

noch einmal genauer untersuchen. - Wie kommt e ine  solche f ü n f t e  Quasi -Dimension 

der Bedeutungen zustande? So l a u t e t  meine e r s t e  Frage. Eine zweite Frage i s t  

(da8 s i e  p r i n z i p i e l l  zustande kommt, i s t  keine Frage), ob s i e  im  sprachl ichen 

und soz ia len Verkehr bevorzugt wird.  Aufschluß h ie rzu  g i b t  im  Rahmen der Ein- 

stellungsexperimente der Usnadse-Schule e i n  Experiment Gersamijas. 

H ier  ze ig t  Gersamija (19761, daß be i  tachistoskopischen Untersuchungen m i t  be- 

stimmten Aufgaben H i l f s s c h ü l e r  diese Aufgaben besser lösen a l s  Normalschüler. 

Aufgaben folgenden Typs wurden dargeboten: I n  e i n e r  B i l d e r r e i h e  von v i e r  Items 

wurde e i n  n i c h t  dazugehöriges I tem angeboten, das jedoch e ine assoz ia t i ve  Zu- 

ordnungsmöglichkeit auf  Grund se iner  f i g u r a l e n  Eigenschaften bot. Drei  Tiere, 

dazwischen e i n  Gürtel ,  wurden kurz  m i t  dem Tachistoskop dargeboten. H i l f sschü -  

l e r  haben i n  einem wesent l i ch  höheren A n t e i l  den Gür te l  r i c h t i g  a l s  "Gür te l "  

i d e n t i f i z i e r t ,  d i e  anderen Schüler i d e n t i f i z i e r t e n  i n  einem wesent l i ch  größeren 

An te i l  den Gür te l  a l s  "Schlange". D. h. s i e  haben b e g r i f f s g e l e i t e t  gedacht, 

b e g r i f f s g e l e i t e t  s i ch  auf der Ebene d ieser  Dinge o r i e n t i e r t .  I h r e  "E ins te l lung"  

im Usnadseschen Sinne bezog s i c h  auf d i e  sprach l iche Ebene 1 und n i c h t  unmit- 

t e l b a r  auf d i e  Null-Ebene. 

Als e i n  Problem der F i x i e rung  von E ins te l lungsb i ldung erweis t  s i c h  im  übr igen 

i m  großen Umfang auch das Problem g e i s t i g e r  Behinderung. N ich t  das i s t  das rea- 

l e  Problem, daß g e i s t i g  Behinderten e i n  o b e r b e g r i f f l i c h e r  Zugang n i c h t  mögl ich 

i s t .  Eine Reihe von Experimenten haben unterdessen einwandfrei  mode l l i e r t ,  daß 

d ieser  Zugang möglich i s t .  Die Frage i s t  vielmehr, ob e ine bevorzugte E i n s t e l -  

lung entstehen kann, s i ch  i n  der inneren Sprache zu bewegen, i n  der Innenwelt 

zu bewegen, oder s i ch  immer nur von der Ebene 1 auf d i e  Null-Ebene, auf d i e  

Außenwelt zu beziehen ( vg l .  Jantzen 1986 b ) .  

4. Neuro1 i ngui s t i  sche Überlegungen 

I c h  w i l l  j e t z t  nun aber noch e i n i g e  neu ro l i ngu i s t i sche  Belege anführen, um 

unser Verständnis f ü r  d i e  Neubildungen im  Sinne e ine r  5. Quasi-Dimension der 

Bedeutungen zu ve r t i e fen .  

I c h  entwick le  i n  Kürze, es kommt m i r  n i c h t  darauf an, daß h i e r  jedes D e t a i l  
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g l e i c h  verstanden werden kann, sondern es kommt m i r  darauf an, e ine bestimmte 

Logik der Argumentation herauszuarbeiten, d i e  sowohl be i  L u r i a  wie be i  dem L in-  

gu i  sten Leontjew angelegt i s t ,  aber auch be i  A lexe j  Ni  ko la jewi  t sch  Leontjew 

se lbs t ,  und d i e  i c h  nur kurz  (anhand von Abbildung 23 und 24)  verdeut l ichen 

w i l l .  

Gemäß der Luriaschen Theor ie können w i r  das Gehirn i n  d r e i  große f u n k t i o n e l l e  

E inhe i ten  oder Blöcke e i n t e i l e n ,  von denen uns zwei in teress ieren.  Die Abb i l -  

dung se lbs t  be inha l t e t  e i ne  Mod i f i ka t i on  d ieser  Theorie (Jantzen 19791, inso- 

f e r n  der von L u r i a  unterschiedene Block I nochmals u n t e r t e i l t  w i r d  i n  unspezi- 

f i s c h e  A k t i v a t i o n  ( I )  und spez i f i sche Ak t i va t i on  ( IV ) .  Der gesamten subkort ika- 

l e n  Bereich, der un te r  den Großhirnhemisphären l i e g t ,  kennzeichnet L u r i a  a l s  

d i e  E inhe i t  f ü r  Wachheit, Tonus, Ak t i va t i on  e i n s c h l i e ß l i c h  emotionaler Regulie- 

rungsprozesse. Er s o l l  uns h i e r  n i c h t  we i t e r  in teress ieren.  

D ie  zweite E i n h e i t  i s t  d i e  E inhe i t  f ü r  Informat ionsverarbei tung, -aufnahme und 
-speicherunq, a lso  insgesamt d i e  gedächtnisbildende E inhe i t ,  d i e  wiederum i n  

d r e i  große Hirnlappen z e r f ä l l t ,  

- i n  den temporalen oder Schläfenlappen, 

- i n  den pa r i e ta len  oder Schei te l lappen und 

- i n  den o k z i p i t a l e n  oder Hinterhauptslappen. 

Diese Lappen s ind so o rgan i s i e r t ,  daß i n  i h r e n  Kernzonen j ewe i l s  d i e  ko r t i ka len  

Endungen bestimmter Analysatoren l iegen. So endet der opt ische Analysator im 

Okz ip i ta lbere ich ,  der akust ische Analysator im  Temporalbereich und der kinäs- 

t he t i sche  Analysator (a l so  d i e  Gelenkrezeptoren, Muskelrezeptoren usw) im  Pa- 

r i e t a l  bereich.  

Diese pr imären Felder, d. h. d i e  Kernzonen, i n  denen d i e  k o r t i k a l e n  P ro jek t i o -  

nen der  Analysatoren enden, ana lys ieren nach elementaren Zustandsqualitäten. So 

a n a l y s i e r t  der opt ische Analysator z. B. nach waagerecht und senkrecht, nach 

verschiedenen Frequenzen des Farbenspektrums, nach Bewegung und Ruhe. 

I n  den sekundären Feldern werden diese Eindrücke innerha lb  der Modal i tä t  ganz- 

h e i t l i c h  s y n t h e t i s i e r t ,  a l so  im  opt ischen Analysator zu ganzhe i t l i chen o p t i -  

schen Eindrücken. Bei Berührung dieses Gebietes während Operationen t r e t e n  Ein- 

drücke auf, wie z. B. e inen Radfahrer zu sehen, der über d i e  Straße f ä h r t  usw. 
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Die t e r t i ä r e n  Zonen oder Überlappungsfelder s i nd  Felder,  d i e  i n  der Phylogenese 

e r s t  i n  der Säuget ie revo lu t ion  S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  entstanden s ind und beim 

Menschen den größten T e i l  der H i rnober f läche ausmachen. Sie l i egen  vor al lem im 

Temporal -Pa r i e ta l -Okz ip i t a l  -Überschneidungsbereich und im (vorderen) Frontalbe- 

re i ch ,  auf den w i r  g l e i c h  zu sprechen kommen. 

Die d r i t t e  E inhe i t  i s t  d i e  E inhe i t  f ü r  Programmierung, V e r i f i k a t i o n  und Planung 

der Tä t i gke i t .  S ie  umfaßt den Fronta lh i rnbere ich  und i s t  d i e  E inhe i t ,  d i e  s ich  

über dem motorischen Analysator - a lso  den Bewegungsanalysator - aufbaut, der 

d i e  k i ne t i sche  Melodie, a l so  den abgestuf ten Bewegungsablauf oder das Model 1 

des Künf t igen im  Sinne von Berns te in  im  prak t ischen Prozeß der T ä t i g k e i t  r e a l i -  

s i e r t .  

Diese d r e i  E inhe i ten  oder Blöcke v e r t e i l e n  s i ch  auf d i e  l i n k e  und rechte  Hemis- 

phäre, denn d i e  Hemisphären s ind paar ig  angelegt. Uns i n t e r e s s i e r t  im Moment 

vor  a l lem d i e  l i n k e  Hemisphäre, we i l  s i e  i n  der  Regel d i e  für den Sprachprozeß 

dominante Hemisphäre i s t .  

Der Aufbau der k o r t i k a l e n  Funktionen u n t e r l i e g t  bestimmten Gesetzmäßigkeiten. 

Dies i s t  zunächst einmal d i e  dynamische oder h i s t o r i s c h e  Loka l isa t ion .  Sie 

z e i g t  s i ch  auch im Wachstum der k o r t i k a l e n  Felder.  I n  der Ontogenese selber 

zeigen best imnte k o r t i k a l e  Zonen zu bestimmten Ze i ten  Wachstumsspurts, während 

andere d ies  e r s t  später aufweisen. So e r f o l g t  im  m i t t l e r e n  Temporalbereich im 

A l t e r  von zwei b i s  v i e r  Jahren e i n  wesent l icher Wachstumsspurt, und obwohl d i e  

zytogenet ische Di f fe renz ierung auch im  Fronta lbere ich  sehr f r ü h  vorhanden i s t ,  

e r f o l g t  d i e  Ze l l fe ind i f ferenz ierung,  a lso  d i e  Ausbildung des Neuropi ls i n  l e t z -  

t e n  Deta i ls ,  dann e r s t  i n  der Pubertät .  Ebenso g i l t  d i es  f ü r  d i e  f u n k t i o n e l l e  

Verbindung be ider  Hirnhemisphären über den Balken. Das heißt ,  w i r  f inden h i e r  

einen Trend, der von der primären und modalen Verarbeitung immer mehr zur i n -  

termodalen und amodalen Verarbeitung füh r t ,  be i  g l e i c h z e i t i g  e ine r  zunehmenden 

La te ra l  i s i e r u n g  der Funktionen. 

M i t  dem A l t e r  von sechs b i s  sieben Jahren s ind  d i e  Funktionen dann i n  wesent l i -  

cher H ins i ch t  l a t e r a l i s i e r t .  Dies hängt zusammen m i t  dem Aufbau der inneren 

Sprache. Für s i e  i s t ,  ob über e i n  akustisches oder e i n  gestisches Zeichenkör- 

persystem (be i  Gehörlosen) v e r m i t t e l t ,  jewei 1 s ab diesem Zei tpunkt d i e  1 inke 

Hemisphäre dominant f ü r  d i e  sprach l iche Regulation. Bei Störungen bestimmter 

Zonen der l i nken  Hemisphäre s ind d i e  Störungen we i t  eher i r r e v e r s i b e l  im Ver- 

g l e i c h  zu vorher, wenn auch n i c h t  gänz l ich  ( vg l .  Lenneberg 1972). 
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Nun kann man entsprechend der Schädigung d ieser  Fe lder  bestimmte Formen von 

Aehasien, a lso  Sprachstörungen auf Grund von Hirnschädigungen, unterscheiden 

(vg l .  L u r i a  1970, 1982). Wenn w i r  im Temporalbereich beginnen und uns von moda- 

l e n  Strukturen zu intermodalen Strukturen, a l so  Überlappungsfeldern bewegen, 

stoßen w i r  auf e ine zunehmend komplexere S t ruk tu r  der Aphasien. 

- Bei Schädigungen unmi t te lbar  im Temporal bereich, a l so  i n  den sekundären 

Feldern des akustischen Analysators, b r i c h t  d i e  phonematische D i f f e renz ie -  

rung zusammen. Und dadurch, daß d i e  Wörter über d i e  Kon t ras td i f f e renz ie -  

rung, d i e  d i e  Phoneme bieten, n i c h t  mehr r i c h t i g  dekod ier t  werden können, 

b r i c h t  g l e i c h z e i t i g  das Sprachverständnis weitgehend zusammen. Denn wenn 

i c h  "Bre t t " ,  "Bett" ,  "Fe t t "  und "ne t t "  n i c h t  mehr über d i e  Kon t ras td i f f e -  

renzierung der Konsonanten unterscheiden kann, b r i c h t  auch d i e  Or ient ie rung 

i n  der Sprache zusammen und damit mein Sprachverständnis. 

- Ver lagert  s i ch  d i e  Störung i n  noch komplexere Zonen des Temporalbereichs, 

so i s t  n i c h t  mehr der phonematische Kode gestör t ,  sondern der Kode der 

Wortproduktion a l s  Ganzes. Bei der akustisch-mnestischen Aphasie können 

dann nur kurze Satzbestandtei le im Bewußtsein behal ten werden, Satzbestand- 

t e i l e ,  d i e  aus d re i ,  v i e r  Wörtern bestehen, und keine längeren. 

- Ver lagert  s i ch  der Prozeß we i te r  nach o k z i p i t a l - p a r i e t a l ,  so kommt es zu 

anderen Störungen. I n  den Überlappungsfeldern dieses Bereichs (Fe ld  39) 

kommt es zu komplexen Störungen im  Z u g r i f f  auf  sprach l iche Gedächtnisformen 

(semantische Aphasie), ohne daß d ies  von der Länge eines Satzes abhängig 

i s t .  Insbesondere können Inversionen, Passivbi ldung U. ä. n i c h t  mehr ver-  

standen werden. Die Pos i t i onss t ruk tu r  der Zahl ebenso wie das Kartenver- 

ständnis e r l e i den  Störungen. 

- Vergleichbare Di f ferenzierungen haben w i r  dann auch f r o n t a l ,  wenn w i r  Stö- 

rungen zunehmender Komplexität betrachten. Bei Störungen i n  der Broca-Zone 

b r i c h t  d i e  k i ne t i sche  Melodie zusammen, d. h. der Übergang von einem Wort 

zum anderen g e l i n g t  n i c h t  auf Grund der "Träghei t"  des Programnierungspro- 

zesses. Die Vorprogrammierung des Wortes, während das a l t e  Wort gesprochen 

wird, ge l i ng t  n i ch t .  Deshalb kommt es zur Perseverat ion von Phonemen, S i l -  

ben und Wor t te i len  und a l s  sekundäre Neubildung zu einem "Telegrammstil " im 

Sprechen, wobei d i e  Verfügbarkei t  über Verben l e i d e t .  
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- Ver lager t  s i ch  d i e  Störung we i te r  nach f r o n t a l ,  so f inden w i r  insgesamt 

e ine  pathologische Träghei t .  Das innere  Sprechen i s t  ges tör t .  Auch h i e r  

l e i d e t  d i e  Verfügbarkei t  über Verben. 

- Ver lager t  s i ch  d i e  Störung we i te r  i n  den vorderen Frontalbereich,  b r i c h t  

das zusammen, was w i r  a l s  h ierarch ische Z e i t s t r u k t u r  der Persön l ichke i t  

kennzeichnen. 

A l l  d iese Prozesse wie i h r e  pathologischen Veränderungen müssen i n  den komple- 

xen Zusammenhängen b e g r i f f e n  werden, d i e  a l l e  Zonen miteinander b i lden.  Gleich- 

z e i t i g  e r f o l g t  durch d i e  dynamische Loka l i sa t i on  von Prozessen d i e  Einbeziehung 

von j ewe i l s  bestimmten Arealen, d i e  den Funktionen wie Störungen i h r e  besondere 

Prägung ver le ihen.  

Wenn w i r  uns das nun ansehen, so können w i r  auch Probleme der I n t e l l i g e n z  noch 

e i n  Stück we i te r  aufk lären. Bisher hat ten w i r  d i e  Hauptfaktorentheor ie der I n -  

t e l l  igenz durch d i e  Überlegungen von K l  i x  zur Informat ionsverarbei tung e r h e l l t .  

Wenn w i r  uns d i e  Ausprägung bzw. Schädigung der I n t e l l i g e n z  i n  diesen verschie- 

denen Bereichen vor Augen führen, stoßen w i r  t endenz ie l l  auf  das Thurstonesche 

Mehrfaktorenmodell. Wir f i nden  Dimensionen, d i e  genau den Störungen von Prozes- 

sen entsprechen, d i e  w i r  be i  Aphasie vorf inden. Der sensorischen Aphasie ent-  

s p r i c h t  der Ver lus t  des verbalen Verständnisses - das i s t  der f a k t o r  "verbal"  

im  Thurstone-Test, a l so  i n  den Primary Mental A b i l i t i e s .  Der semantischen Apha- 

s ie,  auf  d i e  i c h  g l e i c h  noch einmal komme, en tsp r i ch t  der Zusammenbruch des 

Faktors "number" oder des Faktors der räumlichen V isua l is ie rung (a l so  eine Stö- 

rung der inneren Raumorientierung) . Und der akust i  sch-mnesti schen Aphasie ent-  

sprechen d i e  (assoz ia t iven)  Gedächtnisfunktionen (memory), denn wenn i c h  nur 

d r e i  Wörter im Gedächtnis behal ten kann, kann i c h  auch n i c h t  mehr r i c h t i g  asso- 

z i  i eren . 
Ähnl ich  z e i g t  es s ich,  daß s i c h  auch andere Faktoren, d i e  Thurstone herausge- 

funden hat  (und d i e  s i ch  j a  auf e ine R e a l i t ä t  beziehen, d i e  aber mathematischen 

Dimensionen zugeordnet wurde; vg l  . Gould 19831, s i ch  eben fa l l s  auf allgemeine 

Q u a l i t ä t e n  des Informat ionsverarbei  tungsprozesses beziehen, so auf d i e  Expres- 

s i v i  t ä t  i n  Form der Wahrnehmungsgeschwi nd i  gkei t ( v g l  . Störungen be i  Broca-Apha- 

s i e ) ,  auf d i e  Wor t f l üss igke i t  und s c h l i e ß l i c h  auf das Denken, das bei  Störungen 

der Dynamik im  f r o n t a l e n  Bereich ges tö r t  i s t .  

W i r  f inden h i e r  a lso  Bezüge, das Mehrfaktorenmodell der I n t e l l i g e n z  neu denken 
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zu können, wiederum a l s  Spez i f i z i e rung  auf der Ebene abs t rak te r  Arbe i t .  

Nun wol len w i r  uns ansehen, wie das Problem der inneren Sprache s i c h  im  e inze l -  

nen d a r s t e l l  t. Meine These 1 aute t :  M i t  dem Aufbau der inneren f ü n f t e n  Quasi-Di - 
mension der Bedeutungen i n  der inneren Sprache en ts teh t  g l e i c h z e i t i g  e i n  Quasi- -- 
raum (vg l .  L u r i a  1982, S. 343). Er i s t  i n  M i t l e i denscha f t  gezogen be i  hochkom- 

plexen Störungen i n  Form der semantischen Aphasie. Es en ts teh t  g l e i c h z e i t i g  

eine innere  Quasi-Bewegung fi einer Quasi-Zei t ,  d i e  im  Quasi-Raum vergegen- 

s tänd l i ch t  i s t ,  d i e  i n  Form inneren Sprechens s t a t t f i n d e t .  S ie  i s t  ges tö r t  be i  

dynamischer Aphasie. I c h  verweise auf d i e  Belege aus Lu r i as  Buch "Oie höheren 

k o r t i k a l e n  Funktionen und i h r e  Störung be i  ö r t l i c h e r  Hirnschädigung" (19701, 

auf d i e  i c h  i n  Kürze eingehe. 

Abbildung 24 l i e f e r t  d i e  Kar t ie rung m i t  den i n t e r n a t i o n a l  üb l ichen Bezeichnun- 

gen der k o r t i k a l e n  Fe lder  nach Brodmann. 

Bei Schädigungen im Fe ld  39 tritt d i e  semantische Aphasie auf. Fe ld  39 i s t  das 

kompl iz ie r tes te  Überlappungsfeld im  h in te ren  Bereich der Großhirnhemisphären. 

Es l i e g t  zwischen dem kinästhet ischen, dem akustischen und dem opt ischen Analy- 

sator.  Diese semantische Aphasie i s t  durch folgende Aspekte gekennzeichnet 

(vg l .  L u r i a  1970, S. 193 f f . ) .  

- Erhebl iche Schwier igkei ten,  komp l i z i e r t e  Sprachkonstruktionen zu verstehen, 

schlechtes Verstehen von übertragenem Sinn; 

- Störungen der Ar t ,  daß e ine simultane Synthese bzw. e ine  Or ient ie rung im  

Raum ges tö r t  i s t ,  d i e  man aber s tä rke r  noch f i n d e t ,  wenn s i e  i n  den o p t i -  

schen Bereich, der angrenzt, h i n e i n r e i c h t .  

- Die Störungen k o r r e l i e r e n  n i c h t  m i t  der Länge der den Pat ienten dargebote- 

nen Textabschni t te,  jedoch i s t  das grundlegende Verständnis be i  log isch-  

grammatikalischen Beziehungen gestör t ,  d i e  räumliche Beziehungen ausdrük- 

ken: Vorsi lben wie "unter "  und "über", "vor "  und "nach"; Adverbien wie 

" rechts  vor", " l i n k s  vor"  werden n i c h t  verstanden. 

- Die Fäh igke i t ,  De ta i l s  zu einem Ganzen zu vereinen, das Verstehen, daß Kon- 

s t ruk t ionen aus e i n  und demselben Element untersch ied l iche Beziehungen der 

Gegenstände ausdrücken können, i s t  be i  diesen Pat ien ten schwer ges tö r t .  
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Abbildung 24: Die Felder der menschlichen Großhirnrinde 

Kapitel 10 

B Medianansicht 
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- Die Pat ienten s ind b e e i n t r ä c h t i g t  beim Erfassen von Vergleichen, einen Satz 

wie "O l j a  i s t  h e i t e r e r  a l s  Sonja, aber t r a u r i g e r  a l s  Kat ja."  können s i e  

n i c h t  dekodieren. 

- S ie  können keine Passivkonstrukt ionen dekodieren wie "Die Erde w i r d  von der 

Sonne beschienen.". S ie  können unübliche, i n v e r t i e r t e  Elemente n i c h t  deko- 

dieren. So können s i e  b e i  dem Satz "Den Wanja schlug der Ko l j a "  n i c h t  be- 

stimmen, wer der Raufbold i s t .  

- G l e i c h z e i t i g  f i n d e t  man be i  ihnen häu f i g  e ine  Aka lku l ie ,  d. h. das Posi- 

t ionssystem der Zahl b r i c h t  zusamnen. Dies i s t  aber e i n  räumliches System: 

denn das Posit ionssystem der Zahl ver langt ,  daß räumlich der Zehner vor dem 

Einer und der Hunderter vor dem Zehner s teht .  Auch räumliche Koordinatensy- 

steme, wie s i e  s i ch  beim Kartenlesen und beim Lesen von Uhrzei ten U. ä. 

zeigen, brechen zusammen. 

Insgesamt i s t  a lso  d i e  Relationskommuni k a t i o n  schwer gestör t ,  und L u r i a  (1982, 

S. 342 f .) f ü h r t  aus: "Die entscheidende R o l l e  be i  der Ausführung der s i ch  h in -  

t e r  dem Verstehen von logisch-grammatischen Beziehungen verbergenden Operatio- 

nen sp ie len d i e  Gehirnapparate f ü r  d i e  räumliche oder quasi-räumliche Synthe- 

se." 

H ier  w i r d  e i n  sehr w i ch t i ge r  B e g r i f f  e ingeführ t .  Wir wol len  über d i e  räumliche 

Synthese hinaus, d i e  s i c h  auf den Außenraum (Nu1 lebene) bezieht,  g l e i c h z e i t i g  

d i e  Synthese der Raumstrukturen im  Innenraum (nach innen ve r l age r te  sprach l iche 

Ebene 1 a l s  Voraussetzung der Bewegungen i n  der sprachl ichen Ebene 2) a l s  qua- 

si-räum1 i che  Synthese kennzeichnen. - Soweit zur semantischen Aphasie. 

Nun i n  Kürze zur dynamischen Aphasie ( i m  Fronta lbere ich) ,  wo s i ch  m i t  ähn l icher  

Dramatik Störungen der inneren Bewegung oder besser gesagt Quasi-Bewegung er -  

e ignet.  Es kommt be i  der dynamischen Aphasie zu e ine r  erhebl ichen Störung der 

präd ika t iven Funktionen des Sprechens, a lso  des Verbgebrauchs. "Am besten", so 

Lur ia,  " l äß t  s i ch  das Wesen dieses Defektes beobachten, wenn man den Pat ien ten 

beim Rehabi l i ta t ionsunter r icht  a l s  H i l f s m i t t e l  e i n  f e r t i g e s  l i nea res  Satzschema 

vo r l eg t .  Manchmal genügt es, z. B. einem Patienten, der s i ch  e r f o l g l o s  müht, 

einen Satz aufzubauen, e ine Reihe l e e r e r  Kärtchen vorzulegen entsprechend der 

Anzahl der Wörter des Satzes, und schon i s t  e r  imstande, den Satz auszuspre- 

chen, wobei e r  nacheinander auf d i e  Kärtchen zeigt ' '  (1970, S. 253). 
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Abbi ldung 25: Schema der R e s t i t u t i o n  eines Satzes be i  dynamischer Aphasie 

a. I c h  ... Wie i s t  das? ... Da ... 
b. I c h  -b w i l l  spazierengehen. 

D - ,U  - D 
C. I c h  ... I c h  kann n i c h t  ... I c h  weiß n i c h t  ... 
a: spontan; b: b e i  Stütze durch Kärtchen; C: spontan 

Es besteht also, wie Abbildung 25 ze ig t ,  e i n  enormer Kontrast  zwischen der Un- 

f ä h i g k e i t  der Patienten, un te r  normalen Bedingungen zu sprechen, und der m i t  

einem einfachen H i l f s m i t t e l  r e a l i s i e r t e n  Fäh igke i t .  Das s i e h t  so aus. Vorher 

äußern s i c h  d i e  Pat ien ten " I c h  .. . wie i s t  das . . . da". Durch Vorlage eines 

d r e i g l i e d r i g e n  Schemas - es werden e in fach nur d r e i  l ee re  Kärtchen h inge legt  - 
g e l i n g t  d i e  Bewegung durch d i e  Vergegenständlichung i h r e r  d r e i g l  i ed r i gen  Abfol-  

ge. Der Satz " I c h  w i l l  spazierengehen" ge l i ng t .  Nimmt man das Schema weg, re-  

s u l t i e r t  wieder d i e  g le i che  Störung wie vorher. 

Es s teh t  a lso  im  M i t t e l punk t  e ine  Störung des Kodes der Sprache, und zwar eine 

solche, be i  der d i e  Hauptstörung i n  einem Z e r f a l l  des Kontextes der Sprache 

besteht oder - w i r  können es so am besten sagen - im  Gebrauch der Verben a l s  

Verknüpfungsmittel, Bewegungsmittel i n  der inneren Sprache. Das deutet  aber 

sehr darauf hin,  daß n i c h t s  anderes a l s  d i e  Vermi t t lung von innerer  (Quasi-)  

Bewegung und innerem (Quasi-)  Raum i n  der Form zusammenbricht, wie s i e  dem a l l -  

gemeinen Distanzregulationsschema von Tembrock en tsp r i ch t  bzw. i n  der Jacken- 

doff-Grammatik b e r e i t s  ausgearbei tet  wurde. D. h. daß d i e  innere  Bewegungsviel- 

f a l t  v i e l f ä l t i g  eingeschränkt i s t  (deren modale Form d i e  Verben s ind)  und 

daraus d i e  Träghei t  der Pat ien ten r e s u l t i e r t ,  obwohl d i e  Prozesse des abstrak- 

t e n  Denkens a l s  solche n i c h t  ges tö r t  sind. 

5. Denken und Sprechen und d i e  "5. Quasi-Dimension der Bedeutungen" (Leontjew) 
--W 

Wir haben damit e i ne  Reihe von Befunden vor l iegen, auf deren Basis w i r  davon 

sprechen können, daß m i t  dem Aufbau der zweiten sprachl ichen Ebene nach Klaus 

das, was b isher  auf der e rs ten  sprachl ichen Ebene i n  der äußeren T ä t i g k e i t  ge- 
schehen i s t ,  übe r füh r t  w i r d  i n  einen inneren Quasi -Raum oder i n  e i n  inneres 

Quasi-Raum-Zeit-Gefüge. Sagen w i r  es noch besser: I n  der f ün f t en  Quasi-Dimen- 
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s ion er fo lgen nun Bewegungen des inneren Sprechens (modal ) und Denkens (amo- 

da1 1, a lso  Quasi -Bewegungen. 

Dieser Übergang scha f f t  den enormen Vor te i  1, daß nun m i t  einem h i s t o r i s c h  be- 

schränkten Erfahrungshintergrund g l e i c h z e i t i g  i n  der f ü n f t e n  Quasi-Dimension, 

i n  diesem Quasi-Raum-Zeit-Gefüge, der gesamte Prozeß der Menschheit rekon- 

s t r u i e r t  werden kann und auf Grund der Gattungserfahrung g l e i c h z e i t i g  d i e  Zu- 

kun f t  vorausei 1 end widergespiegel t  i n  Erfahrung der j e  zugänglichen Gattungsge- 

schichte a l s  Mögl ichke i t  gedacht werden kann. Dies geschieht n a t ü r l i c h  i n  s inn- 

haf ten und systemhaften Umbildungen, wobei e ine wesent l iche Umbildung der inne- 

ren  Beziehungen s innha f te r  Natur i s t .  

I n  den Prozessen der Pubertät  w i r d  n i c h t  nur  d i e  u n i v e r s e l l e  Bewegung i n  diesem 

Quasi-Raum-Zeit-Gefüge möglich, sondern i c h  se lbs t  nehme mich i n  d ieser  un iver -  

se l l en  Bewegung a l s  t ä t i g  wahr im Innenraum, entdecke meine eigenen Motive. Und 

über d i e  Entdeckung meiner eigenen Motive ver lagere  i c h  den soz ia len Verkehr i n  

der Außenwelt, der f ü r  mich der bindungsreal is ierende, der gefüh ls rea l is ie rende 

Verkehr war, i n  den Verkehr der Innenwelt, i n  mein Ve rhä l t n i s  zum " I ch  a l s  Du". 

I ch  sehe nun mein " I ch  a l s  Du" zunehmend vom Standpunkt des "Ichs", und d ies  

i s t  l e t z t l i c h  vom Prozeß der Menschheit her. Dieses r e f l e x i v e  ' ' Ich" en ts teh t  

auf der Basis verschiedener bedeutsamer I chan te i l e ,  a lso  aus Perspekt iven be- 

deutsamer Anderer auf meine Tä t i gke i t ,  d i e  i c h  i n  mich übernehme. M i t  der Bin- 

dung d ieser  Perspektiven an mein " I c h  a l s  Du", d. h. durch meine emotionale 

Bindung an mich i n  der Aneignung der Welt i n  meiner Tä t i gke i t ,  e r f o l g t  d i e  Kon- 

s t i t u i e r u n g  a l l e r  höheren Gefühle, d i e  w i r  im  Ver lau f  des Lebens erfahren, auch 

d i e  Kons t i t u t i on  jener Gefühle, d i e  w i r  m i t  S o l i d a r i t ä t ,  L iebe zur Gattung 

Menschheit, Glaube oder ähnl ichen Dimensionen i n  uns er fahren und über d i e  w i r  

h i e r  schon gesprochen haben. 

Das he iß t ,  w i r  haben d r e i  große s innhaf te  und systemhafte Umbildungen im  Prozeß 

der Ontogenese vor l iegen:  

- Die e rs te  e r f o l g t  i n  der f rühen K indhe i t  m i t  dem Aufbau der e rs ten  Gegen- 

standsbedeutungen sowie der Subjektbedeutung se lbs t ;  

- d i e  zweite ents teht ,  indem diese Prozesse auf d i e  symbolische Ebene gehoben 

werden. Dies geschieht m i t  dem F r e i  werden der e rs ten  Tä t i gke i  tsbedeutungen 

und der Synthese des veral lgemeinerten Ich;  
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- und d i e  d r i t t e  Umbildung e r f o l g t  m i t  der Synthese eines veral lgemeinerten ! 

I c h  gegenüber dem Standpunkt der Menschheit, gegenüber dem " I ch  a l s  Du" J 
3 

( r e f l e x i v e s  I c h ) .  I n  der Innenwelt kann s i c h  der Mensch nun umfassend auf 

d i e  E inhe i t  zur Gattung beziehen. 

Entsprechend diesen h ierarch ischen Umbildungen müssen l i n g u i s t i s c h e  und sprach- 

l i c h e  Probleme Ebene f ü r  Ebene bea rbe i t e t  werden. Das Ganze können w i r  m i t  Ge- -- 
danken von voloSinov ve rm i t t e l n .  Es i s t  j e t z t  deu t l i ch ,  daß Kommunikation f ü r  

Erwachsene bedeutet, von der Ebene 2 her d i e  Ebene 1 zu r e a l i s i e r e n  und daß 

deshalb i n  der Komunikat ion  und im  sprachl ichen Verkehr i c h  mich m i t  Zeichen 

verständige, d i e  i c h  m i t  Zeichen deute ( e i n  Prozeß, der im  Sinne sensomotori- 

scher Regulat ion nach wie vor über e ine Null-Ebene ve r füg t ) .  Der Dialog f i n d e t  

bezogen auf d i e  Außenwelt s t a t t  oder bezogen auf mich se lbs t  a l s  Dialog auf der 

sprachl ichen Ebene 2 i n  der Innenwelt m i t  m i r  se lbs t ,  der im soz ia len Verkehr 

wieder entäußert wird.  Der Prozeß a l s  ganzes i s t  wieder auf d i e  Null-Ebene zu 

beziehen, und i n  den Beziehungen d ieser  Ebenen zueinander s ind  j ewe i l s  d i e  Di-  

mensionen von wahr und f a l s c h  zu rekonst ru ieren.  

Einen Ausbl ick gegen den Reduktionismus, den w i r  m i t  e i n e r  solchen Sichweise zu 

überwinden versuchen, g i b t  Antonio Gramsci, indem e r  d i e  psychischen Beziehun- 

gen aus den w i r k l i chen  Beziehungen i n  der Außenwelt heraus b e g r e i f t :  "Gramna- 

t i s c h  r i c h t i g e s  Sprechen bedeutet besser verstanden zu werden, und syntakt ische 

Exakthe i t  i s t  i n  Wahrheit Exakthe i t  und Ausgewogenheit des Gedankens" (1984, S. 

46). 

6. Zusammenfassung 

Kurz e i n i g e  Gesichtspunkte zur Wiederholung. W i r  ha t ten  uns j a  schon i n  dem 
Kap i te l  "Persön l ichke i t  und K u l t u r "  m i t  dem wechselsei t igen Durchdringen der 
Persönl ichkeitsentwicklung i n  der Gesel lschaftsentwicklung befaßt. Dort  ha t ten 
w i r  uns d i e  Dimensionen der Aneignung der Bedeutungen wie der Entwicklung des 
Sinns vor Augen geführ t ,  ha t t en  a lso  v e r f o l g t ,  wie s i ch  jener Aspekt, der durch 
das Bedürfnis des Menschen nach dem Menschen gekennzeichnet i s t ,  psychologisch 
model l ie ren Iäß t .  Dies geschah, we i l  w i r  i n  der Untersuchung der Grundkatego- 
r i e n  b e r e i t s  auf d i e  überragende Bedeutung der Kategor ie Sinn gestoßen sind. 
Diese Analyse bedarf  n a t ü r l i c h  der wei teren und v e r t i e f t e n  Ausarbeitung, um 
auch d i e  Frage des Bedeutungstransfers r i c h t i g  zu verstehen. 
W i r  haben j a  i n  der Vermi t t lung von Subjekt und Objekt i n  der T ä t i g k e i t  e ine 
eigentüml iche D i a l e k t i k  von Sinn und Bedeutungen vor l iegen. I n  der T ä t i g k e i t  
des Subjekts r e a l i s i e r t  s i ch  der Sinn, bezogen auf das Objekt. Die T ä t i g k e i t  
i s t  damit dem Abbi ldniveau voraus; d i e  s innhaf te  Se i t e  der T ä t i g k e i t  i s t  von 
Se i ten  des Subjekts das übergrei fende Allgemeine. Von se i t en  des Objekts, a lso  
der r e a l  ex is t ie renden ökonomischen, ökologischen und Verkehrsverhäl tn isse i n  
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i h r e r  E inhe i t  und Verschiedenheit i n  e ine r  Gesel lschaftsformat ion,  i s t  der ge- 
s e l l s c h a f t l i c h e  und n a t ü r l i c h e  Objektbereich das übergrei fende Allgemeine. Er 
tritt auf i n  Form der gese l l scha f t l i chen  Bedeutungen, d i e  angeeignet werden 
müssen, um s i ch  im o b j e k t i v  rea len  Lebensprozeß entwicke ln  zu können, seine 
Gattungsnormalität zu rea l i s i e ren ,  und geht i n  d i e  Prozesse des Psychischen e i n  
(vg l .  Abb. 5 ) .  I n  d ieser  D i a l e k t i k  stoßen w i r  auf  jene ständige "Bewegung des 
Werdens", a l s  d i e  Marx d i e  Notwendigkeit u n i v e r s e l l e r  menschlicher Entwicklung 
bestimmt bzw. d i e  D i a l e k t i k  von Abbi ldniveau und Tät igke i tsn iveau,  von der 
Leontjew sp r i ch t .  Insofern  war es r i c h t i g ,  zunächst m i t  der Frage der Sinnrea- 
l i s i e r u n g  zu beginnen; w i r  mußten j e t z t  aber den umgekehrten Weg gehen und nach 
der Bedeutungsrealisierung, nach dem Bedeutungstransfer fragen. 
Dies haben w i r  e i n  Stück soweit getan, indem w i r  den Hauptweg des Bedeutungs- 
t r ans fe rs  untersucht haben, nämlich d i e  Sprache a l s  Medium der Vermi t t lung ge- 
s e l l s c h a f t l i c h e r  wie persön l icher  Bedeutungen. I n  der Sprache s ind  i n  h i s t o -  
r i s c h  geronnener Form d i e  Gattungserfahrungen vorhanden. Zugleich e r f o l g t  d i es  
i n  e ine r  spez i f i s ch  modalen Form, nämlich i n  der Moda l i t ä t  des Zeichenkörpers 
der Sprache. H in ter  d ieser  Modal i tä t  des Zeichenkörpers der Sprache muß d i e  
Amodalität der gese l l scha f t l i chen  Bedeutungen erschlossen werden. Diese Amoda- 
l i t ä t  kann n i c h t  an s i ch  aufgedeckt und b e g r i f f e n  werden, sondern immer nur  i n  
Bezug auf d i e  rea le  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Praxis.  
Dies war das Problem, das w i r  m i t  Georg Klaus a l s  das Ve rhä l t n i s  von Null-Ebene 
zur sprachl ichen Ebene 1 (der Al l tagssprache) sowie zur sprachl ichen Ebene 2 
(der W i  ssenschaftssprache) model 1 i e r e n  konnten. Unter diesem Gesichtspunkt ha- 
ben w i r  den Prozeß der ontogenetischen Entwicklung der Sprache behandelt. Dies 
e r f o l g t e  zunächst von der Se i t e  der soz ia len Verhä l tn isse her. Was i s t  Sprache 
e igen t l i ch ,  und wo ere ignet  s i e  s ich? Dies geschieht im  System des soz ia len und 
sprachl ichen Verkehrs, der n i c h t  b loß e in fach Komnunikation i s t ,  sondern der 
g l e i c h z e i t i g  verschiedene Bewegungsformen und verschiedene Formen des Klassen- 
kampfes i n  s i ch  be inha l t e t .  Wir hat ten d ies  U. a. m i t  A. A. Leontjews und Volo- 
i i n o v s  Auffassungen e i n  Stück we i t  mode l l i e r t .  

Es war dann zu fragen, wie i s t  d i e  sub jek t i ve  Se i t e  jener  Prozesse beschaffen, 
i n  denen S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  - so A. N. Leontjew (1981) - s i c h  das We l tb i l d  m i t  
Bedeutungen f ü l l t ,  und zwar vorwiegend über den sprachl ichen Verkehr. Diese 
sub jek t ive  Se i te  l i e ß  s i ch  i n  d r e i  Etappen g l iedern .  Zunächst i s t  i n  der f rühe-  
sten K indhe i t  d i e  Sprache der T ä t i g k e i t  untergeordnet. M i t  dem Ubergang zum 
präoperat ionalen Denken im  Sinne von Piaget oder zu Tätigkeitsbedeutungen im  
Sinne der von m i r  en tw icke l ten  Terminologie tritt b i s  zum Ubergang vom Vor- 
schu la l t e r  zum Schu la l te r  d i e  Sprache neben und vor d i e  prak t ischen Tä t i gke i -  
ten, insbesondere i n  der D i a l e k t i k  von Sp ie l  und A rbe i t .  H ierbe i  w i r d  d i e  Welt 
im Sp ie l  semantisch angeeignet (und damit b e r e i t s  sprach1 i c h  v e r m i t t e l t ) ,  bevor 
s i e  opera t iv  angeeignet wird,  während i n  der k i nd l i chen  A rbe i t  im Sinne eines 
humanen Arbei t s b e g r i f f  s (a l so  eines ob jektbezogenen Tä t i gke i  tsprozesses, i n  dem 
g l e i c h z e i t i g  Verantwortung auch f ü r  andere übernommen w i rd )  vor  a l lem e ine  Ent- 
wicklung der rea len B e g r i f f e  s t a t t f i n d e t .  
Es ze ig t  s i ch  i n  diesem Ubergangsbereich, daß Kinder sehr e n t f a l t e t e  Beg r i f f e ,  
z. B. vom Prozeß des Lebens haben, obwohl s i e  auf der sprachl ichen Ebene a l l e i -  
ne diese Probleme, diese B e g r i f f e  noch n i c h t  modell i e r e n  können. Die sp rach l i -  
che Ebene 1 se lber  muß a l so  zunächst vom Prozeß der Null-Ebene l osge lös t  und 
j u s t i e r t  werden, d. h. das sprach l iche E re ign i s  muß vom rea len  E re ign i s  ge- 
t r enn t  und e ine r  Bearbeitung i n  den ge i s t i gen  Prozessen zugängl ich werden. Die- 
se Just ierung geschieht i n  der Verlagerung der B e g r i f f e  i n  d i e  innere  Pos i t ion ,  
d.h., d i e  sprachl iche Ebene 1 a l s  Grundlage inneren Sprechens w i r d  i n  der inne- 
ren Pos i t i on  j u s t i e r t ,  indem über i h r  m i t  Oberbegr i f fen zunehmend e ine  Bewegung 
i n  i h r ,  d. h. i n  den durch s i e  rep räsen t i e r t en  E re ign i s fe lde rn  mögl ich wird.  
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Damit w i r d  e i n  neuer Typ von nur i n  der Innenwelt r e a l i s i e r t e n  Ere ign is fe ldern  
geschaffen, i n  denen raum-ze i t l i ch  reve rs ib le ,  bewußte (sprach l ich  faßbare, d. 
h. i n  soz ia len Beg r i f f en  r e a l i s i e r t e ) ,  innere  Bewegungen möglich s ind  (5. Qua- 
si-Dimension der Bedeutungen), d i e  se lbs t  neue E re ign i s fe lde r  hervorbringen. 
A ls  wesent l iche Instrumente der b e g r i f f l i c h e n  Bearbeitung und Just ierung der 
sprach l iche Ebene 1 und i h r e r  Transformation i n  d i e  sprachl iche Ebene 2, i n  d i e  
Wissenschaftssprache, wurde i n  der Re in te rp re ta t i on  der Arbei ten der Klix-Grup- 
pe e i n  spez i f i s che r  Typ von Oberbegr i f fen herausgearbei tet .  Dies i s t  d i e  un i -  
v e r s e l l e  Nutzbarke i t  semantischer Netze und h ierarch ischer  Verbindungen a l s  
Oberbegr i f fe,  d. h. a l s  g e i s t i g e  Werkzeuge. 

Damit war es k l a r ,  daß d ies  d i e  Transformationselemente sind, m i t  denen eine 
innere  f ü n f t e  Quasidimension aufgebaut wird, m i t  einem inneren Quasi -Raum (Er- 
eignisraum), der z. B. dann zusammenbricht, wenn spez i f i sche höhere H i rnreg io-  
nen geschädigt sind. Dieser Zusammenbruch äußert s i ch  z. B. be i  semantischen 
Aphasien so, daß Sätze, d i e  einen Unterschied zwischen Oberflächen- und Tiefen- 
s t r u k t u r  der Grammatik aufweisen, n i c h t  mehr auf lösbar  sind. 
G l e i c h z e i t i g  z e i g t  es s ich,  d i es  habe i c h  am Be isp ie l  der dynamischen Aphasie 
ve rdeu t l i ch t ,  daß auch d i e  innere  Bewegung i n  diesem Quasiraum erschwert werden 
kann. Durch Störung der inneren Sprache, durch Störungen i h r e r  präd ika t iven 
St ruk tur ,  können i n  bestimmten b e g r i f f l i c h e n  Hierarch ien Quasi-Bewegungen n i c h t  
mehr hinreichend s ta t t f i nden ,  es se i  denn, man m a t e r i a l i s i e r t  s i e  von außen her 
neu. So kann man syntak t ische Schemata vorgeben, i n  denen nur d i e  Zahl der Wör- 
t e r  durch e i n  be l ieb iges Symbol f es tge leg t  i s t ,  und schon kann der Satz a l s  
Ganzes gesprochen werden. 

Von da aus h a t t e  i c h  geschlossen, daß w i r  ähnl ich,  wie w i r  e inen inneren Quasi- 
Raum annehmen können, innere  Prozesse der Quas i -Ze i tb i ldung und der Quasi-Be- 
wegung f e s t s t e l l e n  können, a lso  e ine  Bewegung nur noch i n  ge i s t i gen  Prozessen, 
d i e  a l l e  Gesetzmäßigkeiten der Bewegung noch an s i ch  hat, aber keine motor i -  
schen T e i l e  mehr be inha l t e t .  Damit haben w i r  näher i d e n t i f i z i e r t ,  was Leontjew 
a l s  f ü n f t e  Quasi-Dimension der Bedeutungen kennzeichnet. Es i s t  nunmehr deut- 
l i c h ,  daß und warum i n  d iese r  f ü n f t e  Quasi-Dimension m i t  soz ia l  angeeigneten 
Zeichen umfassend d i e  Welt i n  der inneren Pos i t i on  im  Abbilden umgebildet wer- 
den kann. Dies l i e f e r t  e i ne  wesent l iche Grundlage, um den Ausbau d ieser  f ün f t en  
Quasi-Dimension b i s  zur zweiten und soz ia len Geburt der Persön l ichke i t  i n  der 
Pubertät  und darüber hinaus denken zu können. Im Bereich der zweiten Geburt der 
Pe rsön l i chke i t  erwerben Menschen d i e  Fäh igke i t ,  s i ch  i n  d i e  Prozesse der Welt 
insgesamt e ing re i f end  denken zu können, d. h. über d i e  b isher  überschaubaren 
Erfahrungen hinaus s i c h  umfassend auf d i e  Gattung beziehen und i h r e  inneren und 
äußeren Vermit t lungen denken zu können. 

Auf d ieser  Basis der Entwicklung der f ü n f t e n  Quasi-Dimension der Bedeutungen 
kann auch e i n  we i te res  Verhä l tn is ,  das zunächst in terpsych isch i s t ,  zum in t ra -  
psychischen werden, nämlich der D ia log m i t  anderen Menschen. Indem i n  der Pu- 
b e r t ä t  nach Just ie rung dieses inneren Raumes a l lmäh l i ch  d i e  Motivsphäre h i n t e r  
meinen Handlungen a u f t r i t t ,  i c h  a lso  i n  m i r  se lber  i n  D ia log e i n t r e t e  über d i e  
A r t  meiner Mot ive und s i e  erforsche, en ts teh t  über den Dialog, bezogen auf e in-  
zelne innere  Bedeutungen meiner Tä t i gke i t ,  e i n  i n t e g r i e r t e s  inneres I c h B i l d  vom 
Standpunkt der Menschheit her gesehen. Das " I c h  a l s  Du" t r e n n t  s i ch  vom Ich, 
wie das Dubrowski und Tschernoswitow (1980) herausarbeiten. Im Dialog des " Ich" 
m i t  dem " I ch  a l s  Du" b i n  i c h  im  un i ve rse l l en  D ia log m i t  der Gattung Menschheit. 
I c h  sehe mich von der Synthese a l l e r  bedeutsamen Anderen, a lso  vom Standpunkt 
der Menschheit her. Diese bedeutsamen Anderen wurden n i c h t  nur über d i e  konkre- 
t e  Erfahrung beg r i f f en ,  sondern auch über d i e  v e r m i t t e l t e  Auseinandersetzung 
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m i t  anderen Menschen i n  Form der L i t e r a t u r ,  im F i l m  usw. 
I n  der f rühen Pubertät s teh t  m i t  dem Zugang zur Erfassung der eigenen Mot ive 
d i e  probeweise g e i s t i g e  I d e n t i f i z i e r u n g  m i t  den Motiven von Heldinnen und Hel- 
den im Vordergrund. Damit fo rmt  s i ch  zunehmend d i e  bewußte innere  Lebensper- 
spektive, und d i e  Frage beginnt heranzurei fen:  Wie w i l l  i c h  i n  meinem Leben 
sein? Die Gesamtheit d ieser  Tätigkeitsbedeutungen i n  der Innenwelt w i r d  dann i n  
der späten Pubertät im Ubergang zur Adoleszenz a l s  echte Neubildung i n  der i n -  
neren und soz ia len Ichbedeutung s y n t h e t i s i e r t .  Indem i c h  auf d ieser  Basis Le- 
benssinn b i lde ,  en ts teh t  i n  der zweiten Geburt der Pe rsön l i chke i t  deren Kern, 
den Wygotski (1984) a l s  soz ia les  Selbst  m i t  Ausbl ick auf d i e  Welt kennzeichnet. 
I n  diesen inneren Dia log s ind  a lso  meine Di alogverhäl  t n i  sse m i t  v i e l e n  bedeut- 
samen anderen Menschen auf neuem Niveau s y n t h e t i s i e r t .  Dieser innere  D ia log i s t  
damit zugleich gefüh lshaf t  besetzt ,  w i r d  emotional erfahren, i s t  von Prozessen 
der Selbstbindung und Selbstachtung oder Se lbs td is tanz ierung und Selbstmißach- 
tung gekennzeichnet. 
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Kap i t e l  11 

Sozialpsychologie 

1. Soz ia le r  Verkehr --- 

Bisher haben w i r  vor rang ig  d i e  sub jek t i ve  Se i t e  psychischer Prozesse rekon- 

s t r u i e r t .  Nun i s t  es notwendig, nachdem w i r  den inneren Möglichkeitsraum i n  der 

Entwicklung der Pe rsön l i chke i t  herausgearbei tet  haben, der aber nur unter  

r e i c h h a l t i g s t e n  gese l l scha f t l i chen  Bedingungen s i c h  r e a l i s i e r e n  kann, nach eben 

d ieser  Re i chha l t i gke i t  der gese l l scha f t l i chen  Bedingungen zu fragen. Also zu- 

rück  zu der Frage, d i e  w i r  m i t  A. A. Leontjew schon au fgeg r i f f en  hatten, näm- 

l i c h  der Frage nach der Re i chha l t i gke i t  der soz ia len Verhäl tn isse, insbesondere 

der Verkehrsverhäl tn isse. 

Wie h a t t e  A. A. Leontjew diese Frage des Verkehrs herausgearbei tet? Er glaubte 

un te r  Bezug auf Marx d r e i  Ebenen unterscheiden zu können, von denen e r  d i e  

d r i t t e  dann a l s  Verkehrsverhäl tn isse kennzeichnet. A ls  e r s t e  Ebene unterschei-  

det  e r  i n  dem Aufsatz zur "Psychologie der Kommunikation" (1984, S. 70 f. d i e  

Produkt ionsverhäl tn isse. A ls  zweite Ebene untersche idet  e r  sekundäre oder über- 

t ragene Produkt ionsverhä l tn isse i n  Form der ideologischen Verhäl tn isse. Sowohl 

d iese Produkt ionsverhä l tn isse a l s  auch d i e  ideologischen Verhäl tn isse b i l den  

se iner  Auffassung nach d i e  Voraussetzungen, unter  denen Verkehr s t a t t f i n d e n  

kann, so daß der Verkehr a l s  Rea l is ie rung der menschlichen T ä t i g k e i t  i n  diesen 

Verhäl tn issen zug le ich  d i e  d r i t t e  Ebene scha f f t ,  nämlich d i e  Verkehrsverhält- 

n i sse  oder d i e  Rea l is ie rung t e r t i ä r e r  übertragener Produkt ionsverhäl tn isse. 

Dies w i r f t  n a t ü r l i c h  das e ine  oder andere Problem auf, über das man nachdenken 

muß. Die sekundären oder übertragenen Produkt ionsverhäl tn isse s ind keineswegs 

nur ideo log ische Verhäl tn isse. Es g i b t  j a  auch zah l re iche n i ch t - i deo log i  sche. 

m a t e r i e l l e  Verhä l tn isse außerhalb der Produktion, d i e  d i e  Produkt ion absichern. 

Wir kennzeichnen s i e  m i t  dem B e g r i f f  der I n f r a s t r u k t u r  ( vg l .  Güther 1977). So 

w i r d  z. B. d i e  gesamte Reproduktion der Gattung außerhalb von Verhäl tn issen i n  

der Produkt ion (zunehmend ve rgese l l scha f te t )  abgesichert, .mi t  Systemen der so- 

z i a l e n  Reproduktion wie Schulwesen, Gesundheitswesen usw., ohne daß diese ohne 
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weiteres und d i r e k t  a l s  Form der primären Produkt ionsverhä l tn isse e r ö r t e r t  wer- 

den könnten. E r s i c h t l i c h  l i egen  zwischen den be i  A. A. Leontjew gedachten Ebe- 

nen noch spez i f i sche und andere Niveaus und verkompl iz ieren d i e  Angelegenheit. 

I ch  denke, das Problem l i e g t  dar in ,  daß A. A. Leontjew be i  der Ab le i tung des 

B e g r i f f s  der Verkehrsverhäl tn isse unmi t te lbar  von der Produkt ion und der i h r  

eingegangenen Verhäl tn isse ausgegangen i s t ,  n i c h t  aber von der T o t a l i t ä t  der 

Produktion e ine r  Produktionsweise i n  e i n e r  spez i f i schen Gesel lschaftsformat ion,  

wie d ies  Marx i n  den "Grundrissen" (MEW Bd. 42) entwicke l t ,  a lso  n i c h t  von der 

d ia lek t ischen E inhe i t  von Produkt ion und Konsumtion v e r m i t t e l t  über D i s t r i b u -  

t i o n  und Austausch, d i e  se lber  wieder i n  einem spez i f i schen Ve rhä l t n i s  zur Pro- 

dukt ion  stehen, a lso  i h r  entspr ingen und i n  i h r e  Voraussetzungen m i t  eingehen. 

I c h  w i l l  d ies  e i n  Stück untersuchen, bevor w i r  we i t e r  damit arbei ten,  indem i c h  

verschiedene B e g r i f f e  e i n  Stück we i te r  herausarbeite, wie s i e  be i  Marx se lber  

angelegt sind. I c h  habe a lso  darauf aufmerksam gemacht, warum i c h  meine, daß 

d i e  Leontjewsche D e f i n i t i o n  noch e i n  Stück zu kurz  g r e i f t ,  kann aber j e t z t  

n i c h t  a l l e  Spezi f iz ierungen zug le ich  einführen. I c h  werde daher S c h r i t t  f ü r  

S c h r i t t  vorgehen und zunächst noch einmal fragen, wie s i e h t  das Marx se lber  das 

Problem der Verkehrsverhäl tn isse? I c h  bediene mich h ie rzu  e i n i g e r  Z i t a t e  aus 

der "Deutschen Ideologie".  

Dort schreiben Marx und Engels: "Es hängt l e d i g l i c h  von der Ausdehnung des Ver- 

kehrs ab, ob d i e  i n  e ine r  L o k a l i t ä t  gewonnenen Produkt ivkrä f te ,  nament l ich Er- 

findungen, f ü r  d i e  spätere Entwicklung ver lo ren gehen oder n i c h t .  ... E r s t  wenn 

der Verkehr zum Weltverkehr geworden i s t  und d i e  große I n d u s t r i e  zur Basis hat, 

a l l e  Nationen i n  den Konkurrenzkampf hineingezogen sind, i s t  d i e  Dauer der ge- 

wonnenen Produkt ivkrä f te  gesichert0'(MEW 3, S. 54). Es i s t  ganz deu t l i ch ,  daß 

Marx und Engels h i e r  ma te r i e l l en  Verkehr meinen und n i c h t  b loß d i e  Vermi t t lung 

von Ideo log ie  und Produkt ion im Sinne t e r t i ä r e r  Produkt ionsverhäl tn isse. 

E in  Stück we i te r  w i rd  d i e  Ro l l e  der großen I n d u s t r i e  ana l ys ie r t .  S ie  universa- 

l i s i e r t e  d i e  Konkurrenz, unterwarf  s i ch  den Handel, wandelte a l l e s  Kap i t a l  i n  

i n d u s t r i e l l e s  Kap i ta l ,  erzeugte rasche Z i r ku la t i on ,  das Geldwesen und d i e  Zen- 

t r a l i s a t i o n  der Kap i ta l ien .  "S ie  zwang durch d i e  u n i v e r s e l l e  Konkurrenz d i e  

Ind iv iduen zur äußersten Anspannung i h r e r  Energie. S ie  ve rn i ch te te  mögl ichs t  

d i e  Ideologie,  Rel ig ion,  Moral etc., und wo s i e  das n i c h t  konnte, machte s i e  

s i e  zur handgre i f l i chen Lüge. S ie  erzeugte insowei t  e r s t  d i e  Weltgeschichte, 

a l s  s i e  jede z i v i l i s i e r t e  Nat ion und jedes Indiv iduum d a r i n  i n  der Bef r ied igung 

seiner Bedürfnisse von der ganzen Welt abhängig machte und d i e  b i she r i ge  Natur- 
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wüchsigkei t  e inze lner  Nationen vern ich te te"  (ebd. S. 60). 

Die Kategor ie des Verkehrs f ä l l t  a l so  f ü r  Marx und Engels zug le ich  m i t  der Cr- 
Zeugung der Weltgeschichte zusammen. 

Und wei ter :  "Es zeigen s i c h  h i e r  a l so  zwei Fakta. Erstens erscheinen d i e  Pro- 

d u k t i v k r ä f t e  ganz unabhängig und losger issen von den Indiv iduen, a l s  eine e i -  

gene Welt neben den Indiv iduen, was d a r i n  seinen Grund hat,  daß d i e  Indiv iduen, 

deren K r ä f t e  s i e  sind, z e r s p l i t t e r t  und im Gegensatz zueinander ex i s t i e ren ,  

während diese K r ä f t e  andererse i ts  nur im Verkehr und Zusammenhang d ieser  I n d i -  

viduen w i r k l i c h e  K r ä f t e  sind. Also auf der einen Se i t e  e ine T o t a l i t ä t  von Pro- 

duk t i vk rä f t en ,  d i e  gleichsam e ine sachl iche Ges ta l t  angenommen haben und f ü r  

d i e  Ind iv iduen se lbs t  n i c h t  mehr d i e  K r ä f t e  der Indiv iduen, sondern des Pr iva- 

teigentums ( s i nd )  . . . Auf der anderen Sei t e  s teh t  diesen Produkt ivkrä f ten  d i e  

M a j o r i t ä t  d ieser  Ind iv iduen gegenüber, von denen diese K rä f t e  losger issen s ind 

und d i e  daher a l l e r  wirk1 ichen Lebensinhal te beraubt, abs t rak te  Ind iv iduen ge- 

worden sind, d i e  aber dadurch e r s t  i n  den Stand gesetzt  wurden, Indiv iduen 

miteinander i n  Verbindung zu t r e t e n "  (ebd., S. 67). 

Es i s t  a l so  deu t l i ch ,  der u n i v e r s e l l e  Verkehr s t e l l t  s i ch  notwendigerweise über 

d i e  Abs t rak the i t  der Ind iv iduen her, indem d i e  Ind iv iduen nur noch a l s  Waren- 

verkäufer zueinander i n s  Ve rhä l t n i s  t r e ten .  Abs t rak the i t  der Ind iv iduen heißt ,  

daß s i e  s i c h  umfassend über i h r e  A r b e i t s k r a f t  a l s  Ware i n  i h ren  g e s e l l s c h a f t l i -  

chen Verhäl tn isssen r e a l i s i e r e n .  Dies zwingt aber g l e i c h z e i t i g  dazu, diese A r t  

des Verkehrs, der f ü r  d i e  Entwicklung der Überwindung der nat ionalen Born ier t -  

h e i t  der Produkt ion notwendig i s t ,  auf höherer Stu fe  aufzuheben, we i l  diese 

Entwicklung i n  ständigem Widerspruch zur Entwicklung der I n d i v i d u a l i t ä t ,  a lso  

zu gebrauchswertor ient ierten Se i t e  der Entwicklung tritt. Und entsprechend füh- 

ren  Marx und Engels aus: "Der e inz ige  Zusammenhang, i n  dem s i e  noch m i t  dem 

Produkt ivkrä f ten  und m i t  i h r e r  eigenen Existenz stehen, d i e  Arbe i t ,  hat  bei  

ihnen a l l e n  Schein der Se lbs tbetä t igung ver lo ren und e r h ä l t  i h r  Leben nur, 

indem s i e  es verkümmert" (ebd. 1. Sie f o l ge rn  daher: "Der moderne un i ve rse l l e  

Verkehr kann n i c h t  anders un te r  d i e  Ind iv iduen subsumiert werden a l s  dadurch, 

daß e r  un te r  a l l e  subsumiert w i rd "  (ebd. S. 68). Auch h i e r  w i r d  deut l i ch ,  daß 

sehr v i e l 'meh r  a l s  bloß der ideo log ische Verkehr gemeint i s t .  

Was bedeutet das aber f ü r  unsere Problematik? N a t ü r l i c h  bedeutet es, daß d i e  

R o l l e  des sprachl ichen Verkehrs absolut  herauszuheben i s t ,  we i l  vor der p r a k t i -  

schen Durchdringung d ieser  Verkehrsverhäl tn isse, d i e  we l twe i t  sind, s i e  auf der 

Ebene der f ün f t en  Quasi-Dimension des Bewußtseins durchdrungen werden müssen, 
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um s i e  i n  i h r e r  Bo rn ie r the i t  aufheben zu können. Die g e i s t i g e  Durchdringung 

d ieser  entfremdeten Verhä l tn isse muß we l twe i t  e r fo lgen.  Das i s t  d i e  notwendige 

Anforderung, d i e  s i ch  s t e l l t .  S ie  e r g i b t  s i ch  auch i n  der im Manifest  (MEW Bd. 

4 )  vorgenommenen Analyse, daß d i e  Arbe i te rk lasse aufgrund i h r e r  rea len S i tua-  

t i o n  i m  gese l l scha f t l i chen  Prozeß d ie jen ige  Klasse i s t ,  d i e  unter  den Bedingun- 

gen der Entfremdung b e r e i t s  die g e i s t i g e  A n e i g n u n g E  entfremdeten Bedingungen 

v o l l  br ingen kann und damit über s i ch  hinaus i n  e ine Gese l lschaf ts format ion  

wachsen kann, d i e  noch n i c h t  e x i s t i e r t  und d i e  s i e  unter  Nutzung erkannter so- 

z i  a l e r  Gesetzmäßigkei t e n  hervorbr ingen kann. Entsprechend g i  1 t im  Wel tmaßstab 

also, daß unter  diesen Bedingungen des un i ve rse l l en  Verkehrs, der g l e i c h z e i t i g  

d i e  Menschen zu abstrakten Ind iv iduen macht, d i e  u n i v e r s e l l e  g e i s t i g e  Durch- 

dringung des Körpers Menschheit vor der prak t ischen Aneignung dieses Körpers zu 

stehen hat. 

I c h  w i l l  d ies  m i t  einem Z i t a t  von Jewgeni j Jewtuschenko (1986) d e u t l i c h  machen, 

we i l  i c h  denke, daß es dor t ,  bezogen auf d i e  Aufgaben des S c h r i f t s t e l l e r s ,  be- 

sonders gut ausgedrückt i s t .  "Die P f l i c h t  des S c h r i f t s t e l l e r s  i n  e ine r  Ze i t ,  da 

der bösar t ige  Schatten der Atombombe über uns schwebt, besteht dar in,  auf  das 

Stöhnen der Gefangenen i n  den ch i len ischen Kerkern, auf d i e  unterdrückten Rufe 

aus den Ruinen Be i ru ts ,  auf  d i e  Pro tes tschre ie  der engl ischen Frauen, d i e  d i e  

Raketenbasis Greenham Common umlagern, auf das l e t z t e  F lüs te rn  der Hungernden 

i n  Äthiopien zu reagieren. Aber d i e  Menschheit beginnt f ü r  uns i n  der Heimat, 

und nur das Nichtverbergen und Nichtverschweigen dessen, was im eigenen Land 

geschieht, g i b t  das moral ische Recht zur I n t e r n a t i o n a l i t ä t " .  Soweit h i e r  Jewtu- 

schenk0 zur Anlage d ieser  Dimension. Wir können nunmehr d i f f e r e n z i e r t e r  m i t  dem 

Problem umgehen, das w i r  be i  dem jüngeren Leontjew vorgefunden haben. 

Verkehrsverhäl tn isse r e s u l t i e r e n  a lso  n i c h t  nur aus der Vermi t t lung der i deo lo -  

gischen Verhäl tn isse und Produkt ionsverhäl tn isse im  sprachl ichen Verkehr, i n  

der Kommunikation, sondern Verkehrsverhäl tn isse s ind  zunächst m a t e r i e l l  fi- 
st ierende Verhäl tn isse i n  der Weltgeschichte der Produktion, d i e  d i e  Bo rn ie r t -  

h e i t  der regionalen Produkt ion aufheben und d i e  g l e i c h z e i t i g  damit d i e  mate- 

r i e l l e  Gesta l tbarke i t  des Weltprozesses zunehmend mögl ich machen. S ie  können i n  

d i e  Ebene ideologischer Verhä l tn isse t ranspon ie r t  werden und benötigen diese. 

Ers t  auf d ieser  Basis w i rd  d i e  Reproduktion des Weltverkehrs a l s  ganzem i n  der 

Kommunikation möglich, verbunden m i t  der Herausbildung des Wel tb i lds  i n  der 

f ün f t en  Quasi-Dimension der Bedeutungen. Dies geschieht i n  der Form von sprach- 

l i chen  Verkehrsverhältnissen, i n  denen d i e  ma te r i e l l en  Verkehrsverhäl tn isse d i e  
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ihnen zugrundeliegenden Produkt ionsverhä l tn isse sowie d i e  ihnen entsprechenden 

ideologischen Verhä l tn isse i n  der Kommunikation a l s  soz ia le  Real is ierung i n  der 

5. Quasidimension des Bewußtseins zusammengeführt werden können und bezogen auf 

den Weltprozeß gedacht werden können. Insofern  war das von A. A. Leontjew ange- 

schn i t tene Problem i n  der Tat etwas komp l i z i e r t e r  a l s  be i  ihm behandelt. 

2. H i s to r i sche  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  Ak t i v i t ä t sma t r i zen  - 

Wie s o l l  nun d i e  Psychologie aussehen, d i e  diese Prozesse mode l l i e r t ,  d i e  s i e  

beschreibt? W i r  haben es ohne Zweifel  j e t z t  m i t  e i ne r  Psychologie zu tun, d i e  

den i n d i v i d u e l l e n  Raum zu ver lassen hat,  d i e  nach der Herausbildung des ko l l ek -  

t i v e n  Subjekts ebenso f r a g t  wie danach, i n  welcher Weise s i ch  i n d i v i d u e l l e  Sub- 

j e k t i v i t ä t  i n  der Herausbildung des k o l l e k t i v e n  Subjekts r e a l i s i e r t .  D.h., s i e  

f r a g t  nach t r a d i t i o n e l l e n  Dimensionen, d i e  i n  der  Sozialpsychologie behandelt 

werden. I c h  denke aber, man muß s i ch  noch einmal vergegenwärtigen, daß diese 

t r a d i t i o n e l l e n  Fragen aus der Sozialpsychologie i n  e ine r  ganz bestimmten Weise 

g e s t e l l t  werden. S ie  werden i n  der Regel nämlich im Übergang von unten nach 

oben, a lso  im Übergang von der psychologischen Ebene zur sozialen Ebene ge- 

s t e l l t ,  während s i e  kaum im Übergang von oben nach unten g e s t e l l t  werden. H ier  

h ä t t e  man, wie eben begonnen, von der Analyse der Produktion, der soz ia len Ver- 

kehrsverhäl tn isse, der sprachl ichen Verkehrsverhäl tn isse usw. auszugehen. um 

s c h l i e ß l i c h  d o r t  anzukommen, wo man landen muß - und das i s t  unbes t r i t t en  -, 
be i  der Handlungsfähigkei t  der Indiv iduen. 

Handlungsfähigkei t  kann aber nur un te r  j e  h i s to r i schen  ob jek t iven Verhäl tn issen 

bes t i rm t  werden, i n  denen d i e  Subjekte f ü r  d i e  Aufhebung des Weltverkehrs i n  

der Weise kämpfen, daß e r  unter  a l l e  subsumiert wird, wie es be i  Marx und En- 

ge ls  hieß. Deshalb b l e i b t  d i e  Kategor ie Handlungsfähigkeit, bestimmt man s i e  

nur  im Übergang vom Subjekt iven zum Objekt iven oder vom Individuum zum Verkehr, 

e i ne  magere Kategorie, b l e i b t  e ine  dür re  Abstrakt ion,  we i l  s i e  von der Reich- 

h a l t i g k e i t  der Verhä l tn isse nach diesem Übergang her n i c h t  gedacht und entwik- 

k e l t  werden kann. Ohne Zweifel g i b t  es überhaupt keinen Grund, diese Kategor ie 

aufzugeben. Ebensoweni g dür fen auch andere Kategorien wie Kooperation und Kol- 

l e k t i v  aufgegeben werden. Aber man d a r f  nun n i c h t  glauben, von der Psychologie 

her diesen ungeheuren gesel 1 s c h a f t l  ichen Körper durchschrei ten zu können, ohne 

i h n  von oben nach unten von seinen Mögl ichkei ten der Real is ierung der Subjekt- 

l o g i k  zunächst untersucht zu haben. 
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Und damit s ind  w i r  be i  einem der w ich t igs ten Ansätze, der i n  diesem Sinne über 

eine Sozialpschologie i n  der D i a l e k t i k  m i t  e i ne r  Theor ie der Pe rsön l i chke i t  

r e f l e k t i e r t  hat, näml i c h  be i  Lucien Seves Buch "Marxismus und Theorie der Per- 

sönl i chke i  t" ( 1972). H ier  w i r d  dieses Problem generel l so angegangen, daß nach 

se i ten  der gese l l scha f t l i chen  Verhä l tn isse diese f ü r  d i e  Ind iv iduen gegebene 

"h i s to r i sche  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen"  da rs te l l en ,  d i e  d i e  Hervorbringung der Sub- 

j e k t l o g i k  e r s t  ermöglichen. S ie  s i nd  aber nach se i t en  der Ind iv iduen n i c h t  b loß 

determinierend, sondern zug le ich  von der Sub jek t log i  k  i n  jedem Moment mitbe- 

stimmt. I m  Prozeß der En t fa l t ung  der Pe rsön l i chke i t  s t e l l e n  s i e  f ü r  d iese Ent- 

wicklung "Ak t i v i t ä t sma t r i zen "  dar, innerha lb  derer d i e  A k t i v i t ä t  und Geschichte 

des Subjekts d i e  Aneignung mitbestimmt, a lso  Felder, i n  denen Menschen s i c h  i n  

konkreter und abst rak ter  T ä t i g k e i t  - d ies  s i nd  B e g r i f f e  von Seve - n i c h t  nur  

verhalten, sondern ve rw i r k l i chen  (U. a. b i s  zu der entwicke l ten  Form der "kämp- 

fe r ischen Persön l ichke i t " ;  i h r e  Basis i s t  f ü r  S6ve d i e  E inhe i t  von wertschaf-  

fender und gebrauchswertschaffender Arbe i t ,  da der schlechte A rbe i t e r  s e l t e n  

e i n  guter  Kämpfer i s t ) .  

Diese sozialpsychologische Auffassung s teh t  im  Gegensatz zu zahlreichen Sozia- 

l i sa t ions theor ien ,  deren Sch ich tenspez i f i k  d i e  A rbe i t e r  um so verelendeter e r -  

scheinen läßt ,  j e  mehr s i e  ausgebeutet werden, so a l s  ob i h r  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  

O r t  gänz l ich  und r e s t l o s  d i e  Mögl ichkei ten i h r e r  Subjektentwicklung bestimmen 

würde. Die R e a l i t ä t  z e i g t  im  Gegensatz hierzu, daß un te r  den Bedingungen der 

Ausbeutung diese Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  zug le ich  zum Entstehungsort von A k t i v i -  

t ä t  i n  neuer Form werden können, a lso  Ak t i v i t ä t sma t r i zen  i n  s i ch  bergen a l s  

Möglichkeitsräume der Indiv iduen. Diese außerordent l i ch  in teressante  D i a l e k t i k  

w i rd  von S6ve m i t  dem Terminus der " Jux tas t ruk tu r "  gekennzeichnet. D.h., ge- 

s e l l s c h a f t l i c h e  Ebene und Ebene der Persön l ichke i t  stehen i n  einem wechselsei- 

t i gen  Determinat ionsverhäl tn is,  wobei jedoch d i e  persön l iche Ebene n i c h t  i n  der 

Determination durch das Gese l l scha f t l i che  aufgeht, sondern i h r e  eigenen Gesetze 

i n  der biographischen Entwicklung r e a l i s i e r t ,  s e i t l i c h  i n  d i e  g e s e l l s c h a f t l i -  

chen Prozesse h ine inversetz t  i s t .  

Dieser sehr in teressante  Gedanke hat zu v i e l e n  Arbe i ten  Anlaß gegeben. I n  Reak- 

t i o n  auf diese Diskussionen i s t  d ieser  Gedanke von S6ve se lbs t  noch einmal i n  

dem 1986 erschienenen Band 10 des Jahrbuchs des ISMF zu dem Thema "Marx is t ische 

Persön l ichke i ts theor ie"  k o n k r e t i s i e r t  worden. 
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Bevor i c h  zu d ieser  Konkre t i  s ierung übergehe, e in ige  eigene Überlegungen, d ie  

i c h  se lbs t  i n  der Zwischenzeit en tw i cke l t  ha t t e .  I c h  h a t t e  mich an Seves Gedan- 

ken o r i e n t i e r t ,  daß d i e  h i s t o r i s c h e  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  d i e  ob jek t i ve  gese l l -  

s c h a f t l i c h e  eines Prozesses ausdrücke, i n  dem das Individuum s i ch  verge- 

s e l l s c h a f t e t ,  und h a t t e  d ies  am Be isp ie l  der Normali tä tsd iskuss ion ers tmal ig  

untersucht.  Diese Gedanken werden i n  dem Buch "Grundriß e ine r  allgemeinen Psy- 

chopathologie und Psychotherapie" (Jantzen 1979, Kap. 3)  ausführ1 i c h  entwicke l t .  

Es w i r d  d o r t  untersucht,  wie e ine ob jek t i ve  gese l l scha f t l i che  Logik der Ver- 

wertung der A r b e i t s k r a f t  s i ch  über verschiedene Ebenen, e insch l i eß l i ch  der Fra- 

ge der I n s t i t u t i o n e n  und der Gewalt h i e r  i n  Form der Psych ia t r ie  oder der 

"Sprache der Gewalt" der Psychiater i n  d i e  Sub jek t iv i tä ts formen der Indiv iduen 

n iedersch lägt .  I n  der Psych ia t r i e  bef inden s i c h  diese Individuen, welche d i e  

o b j e k t i v e  gese l l scha f t l i che  Logik zunehmend durch soz ia len Ausschluß i n  i h r e r  

Pathologie f es t sch re ib t  . S ie  zwingt sozusagen d i e  Indiv iduen, s i ch  zunehmend 

un te r  Bedingungen der I s o l a t i o n  vom und Unterbindung der P a r t i z i p a t i o n  am ge- 

s e l l -  scha f t l i chen  Lebensprozeß zu r e a l i s i e r e n .  

Den g le ichen Gedanken habe i c h  dann i n  e ine r  Diskussion aufgenommen, d i e  an der 

Humboldt-Universi tät  un ter  Le i tung von I rene  D ö l l i n g  zur Theorie der h i s t o r i -  

schen Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  s t a t t f a n d  (Jantzen 1982). I c h  ana l ys ie r te  d o r t  zu- 

nächst d i e  ideologische Logik bürger l i chen Denkens, auf deren Basis s i ch  dann 

unmi t te lbar  d i e  pathologische S i ch t  von Normal i tä t  i n  diesem Denken entwicke l t .  

Es z e i g t  s ich,  daß im vorherrschenden Denken der Psych ia t r i e  der körper l i che 

Defekt, der e r s t  ab e ine r  bestimmten h i s to r i schen  Z e i t  wahrgenommen wurde - das 

hat  etwas m i t  der Entwicklung der Medizin und i h r e s  Krankhe i tsbegr i f fs  zu t un  - 
, rückbezogen auf d i e  kö rpe r l i che  Unversehrthei t  a l s  Norm und Idea l  i n  ih ren 

spez i f i s ch  bürger l i chen Ausprägungsformen gedacht wurde. G l e i c h z e i t i g  fanden i n  

diesem Rückbezug auf d i e  b ü r g e r l i c h  spez i f i schen Ausprägungsformen von Normali- 

t ä t  bezogen auf Formen kö rpe r l i che r  Abweichung und E f f e k t i v i t ä t  Ideologien des 

Rassismus und Sozialdarwinismus usw. i h r e n  P la tz .  Es ze ig te  s i ch  ferner,  daß 

d i e  Kategor ie B i ldungsunfäh igke i t  e r s t  rückbezogen auf das bürger l i che Idea l  

von B i ldung und Wissen a l s  allgemeine Abst rak t ion  i n  der bürger l i chen Gesell- 

schaf t  entstehen konnte. Es ze ig te  sich, daß im  psych ia t r ischen Denken Uner- 

z i ehba rke i t  (Psychopathie) a l s  allgemeine Abst rak t ion  nur rückbezogen auf d i e  

bürger l i chen Vorstel lungen von Moral, Ethik,  S i t t l i c h k e i t ,  vor al lem im Eigen- 

tums- und Sexualbereich, entstehen konnte. Und es ze ig te  s ich,  daß Unverständ- 

l i c h k e i t  ( a l s  Paradigma f ü r  d i e  Psychosen) e r s t  entstehen konnte rückbezogen 
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auf den Gedanken der Vernunf t fäh igke i t  und auf d i e  bü rge r l i che  Rechtsform der 

W i l l ens fäh igke i t  des einzelnen Induviduums a l s  Voraussetzung se iner  S t ra f f äh ig -  

k e i t .  Diese 'Unvers tänd l ichke i t '  w i r d  s i ch tba r  a l s  k rankhaf te  Störung der Ge- 

i s t e s t ä t i g k e i t ,  d i e  den Ausschluß der f r e i e n  Willensbestimmung oder Störungen 

des Gemüts be inha l te t .  I h r e  Entstehung b l e i b t  dem bürger l i chen A l l t a g  unver- 

s tänd l ich .  

Im zweiten S c h r i t t  konnte nun geze ig t  werden, daß diese h i s to r i schen  Ind iv idua-  

l i tä ts formen,  d i e  s i ch  h i e r  i n  ideo log ischer  Form repräsent ieren, auf e ine rea- 

l e  ökonomische und p o l i t i s c h e  gese l l scha f t l i che  Logik zurückzuführen sind. Es 

wurde damals ausgeführt, daß d i e  h i s t o r i s c h e  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  psych isch 

kranken und behinderten Menschen s i ch  bezogen auf d i e  Gesamtheit der gese l l -  -- 
schaf t l i chen Verhäl tn isse, a l so  auf den wechselsei t igen Zusammenhang von Pro- 

duktion, Z i r ku la t i on ,  Konst ruk t ion  sowie D i s t r i b u t i o n  wie f o l g t  bestimmen l as -  

se, wobei i n  diese I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  zug le ich  a l l e  diese Bedingungsmomente 

m i t  eingehen, aber i n  j e  untersch ied l icher  biographischer,  h i s t o r i s c h e r  und 

i n h a l t l i c h e r  Gewichtung. 

Aus der S i ch t  des Produktionsprozesses erscheinen i n  e ine r  Gesel lschaft ,  i n  der 

mehr und mehr d i e  Verwertung der A rbe i t sk ra f t ,  a lso  i h r  Wertaspekt i n  den M i t -  

t e l punk t  tritt, Behinderung und psychische Krankhei t  a l s  A r b e i t s k r a f t  minderer 

Güte. 

Aus der S i ch t  der Zirkulat ionssphäre,  aus der S i ch t  des immer kompl iz ie r te ren 

Austausches zwischen Konsumtion und Produkt ion (der e ine  imner größere Ge- 

schä f t s fäh igke i t  der Ind iv iduen ver langt,  um einen A rbe i t sp la t z  zu e rha l t en  

bzw. auszufül len),  erscheinen Behinderung und psychische Krankhei t  a l s  e- 
z i e r t e  Geschäftsfähigkei t .  

Aus der S i ch t  des soz ia len Konsums der Produkte der Warenproduktion ersche in t  

Behinderung zunehmend a l s  reduz ie r te  soz ia le  Konsumfähigkeit. Dies w i r d  s i c h t -  

bar, um nur e i n  Be i sp ie l  zu nennen, an der Tatsache, daß e i n  Hotel  es g e i s t i g  

Behinderten verweigerte, d o r t  zu wohnen, we i l  damit der Urlaubsgenuß der ande- 

ren Urlauber ges tö r t  werde (und vor Ger ich t  i n  dem sog. "Frankfur ter  U r t e i l "  

Recht e r h i e l t ) .  

Aus der S ich t  der Ausbeutungsverhältnisse i n  der k a p i t a l i s t i s c h e n  Gesel lschaft ,  

d i e  durch das Mehrwertgesetz r e g u l i e r t  werden, erscheinen Behinderung und 

psychische Krankheit a l s  reduz ie r te  Ausbeutungsbereitschaft, und zwar o b j e k t i -  

ver Art ,  indem d i e  Ausbeutung der A r b e i t s k r a f t  n i c h t  so gut ge l i ng t ,  wie sub- 

j e k t i v e r  Ar t ,  i nso fe rn  d i e  Ausbeutung der A r b e i t s k r a f t  verweigert  w i rd .  Le tz te-  

res  ze ig t  s i ch  am Psychopathiebegr i f f ,  der auch immer wieder auf Angehörige der 
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Arbeiterbewegung verwendet wurde. So wurden 2.B. d i e  Führer der Münchener Räte- 

r e p u b l i k  wurden von den Psychiatern Kahn und Kraepe l in  a l s  Psychopathen diagno- 

s t i z i e r t .  

Die g e s e l l s c h a f t l i c h e  Bestimmtheit von psychischer Krankhei t  und Behinderung 

a l s  h i s t o r i s c h e  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  z e i g t  s i c h  auch im  Bereich der Warenästhe- 

t i k ,  a lso  im  Bereich der sekundären Ausbeutung durch äs thet ische Gestaltung der 

Ware (Gebrauchswertversprechen durch Werbung). Behinderung verbindet s i ch  h i e r  

m i t  e i ne r  "Ästhet ik  des Häßlichen", a lso  einem Gegenbild gegen d i e  p o s i t i v e  

Äs the t i k  von sauber, jung, schön, f reund l ich ,  a t t r a k t i v ,  d i e  s i ch  i n  der Wer- 

bung ver fo lgen l ä ß t .  So z. B. ha t  der Karstadt-Konzern f ü r  Nhglighs m i t  einem 

a t t r a k t i v e n  Mannequin und dem Kontrast  eines Ro l l s tuh l f ah re rs  dah in ter  gewor- 

ben. Es wurde dafür  geworben, s i ch  im  Auto anzuschnallen, da dieses besser sei, 

a l s  e i n  Leben lang verkrüppe l t  zu se in  usw. usf .  

S c h l i e ß l i c h  z e i g t  es s ich ,  daß i n  der k a p i t a l i s t i s c h e n  Gese l lschaf t  a l l e  Formen 

von Minderwer t igke i t  und Mi ßachtuna weitergedacht werden, so1 ange s i e  ökono- 

misch und p o l i t i s c h  funk t i ona l  b l ieben (z.  B. Behinderung a l s  Folge von Sünde). 

A l l e  diese ökonomischen und k u l t u r e l l e n  Bestimmungsmomente, so ze ig te  es s ich,  

werden dann durch d i e  I n s t i t u t i o n e n  der soz ia len I n f r a s t r u k t u r  wie repressiven 

I n f r a s t r u k t u r ,  sowie im  Denken der t r a d i t i o n e l l e n  I n t e l l i g e n z  i n  der " z i v i l e n  

Gesel l  schaf t "  (Gramsci ) zusammengefaßt i n  der p o l i t i s c h e n  Form des soz ia len 

Ausshlusses, der s i ch  über verschiedene Stufen r e a l i s i e r t .  

Soweit mein damaliger Versuch, d i e  o b j e k t i v e  gese l l scha f t l i che  Logik herauszu- 

arbei ten,  d i e  d i e  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  Behinderung und psychische Krankhei t  be- 

stimmt. 

I n  einem zweiten Durchgang ze ig te  es s i ch  be i  der Beschäftigung m i t  Fragen von 

B i ldung und Erziehung, daß d i e  D i a l e k t i k  von B i l dung  und Erziehung nur abb i ld -  

bar  war, wenn von h i s to r i schen  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  im Prozeß der Bi ldung und 

Erziehung ausgegangen wurde, d i e  unterschied1 i che  und zum Tei  1  auch wider- 

sprüch l iche log ische Aspekte des gese l l scha f t l i chen  Prozesses ausdrücken ( vg l  . 
Jantzen 1980). Abbildung 26 f a ß t  d ies  zusammen. 

Die Widersprüche ze ig ten s i c h  an der Diskussion um d i e  D i a l e k t i k  von Soz ia l isa-  

t i o n  und Q u a l i f i k a t i o n .  Der Soz ia l i sa t i onsbeg r i f f ,  so wie e r  i n  der L i t e r a t u r  

verwendet wurde, l i e ß  d e u t l i c h  den Normierungsaspekt der I n d i v i d u a l i t ä t  i n  den 

Vordergrund t re ten ,  a l so  d i e  Anpassung an vorgegebene Verhäl tn isse, während der 

Qua l i f i ka t i onsaspek t  vor rang ig  d i e  Durchdringung vorgefundener Verhäl tn isse m i t  

en tw icke l ten  Fäh igke i ten  und Q u a l i f i k a t i o n e n  i n  den Vordergrund t r e t e n  l i e ß .  
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Diese D i a l e k t i k  verwies darauf, d i e  dah in ter  stehenden Prozesse, d i e  a lso  d i e  

I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  Schüler bestimmen, genauer zu untersuchen. Das f ü h r t e  zu 

der E ins i ch t ,  daß h i e r  e ine  widersprüchl iche E inhe i t  log isch-h is tor ischer  

St ruk turen s i ch  a l s  h i s t o r i s c h e  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  r e a l i s i e r t e ,  d i e  nach se i -  

t e n  der Schüler zug le ich  Ak t i v i t ä t sma t r i zen  b i l de te .  Es geht e inerse i ts ,  wie 

d ies  im  Soz ia l  i sa t ionsaspekt  b e r e i t s  ausgewiesen wurde, um d i e  Hers te l lung op- 

t i m a l e r  Ausbeutungsbereitschaft f ü r  d i e  herrschende Klasse. Anderersei ts i s t  

d i e  Schule vor rang ig  e i n  O r t  der soz ia len I n f r a s t r u k t u r ,  n i c h t  der repressiven 

I n f r a s t r u k t u r .  Dies f ü h r t  zu anderen Formen der Vermit t lung. 

I n  der Schule sehr v i e l  deu t l i che r  a l s  i n  der Psych ia t r i e  i s t  auch f ü r  d i e  An- 

gehörigen der beherrschten Klasse s ich tbar ,  daß i n d i v i d u e l l e  Entwicklung n i c h t  

naturgegeben i s t ,  sondern daß es bestimmten soz ia len Verhäl tn issen und Umgangs- 

formen geschuldet i s t ,  ob Schüler le rnen oder n i c h t ,  b i s  h i n  zu i n h a l t l i c h e n  

Fragen. So muß konsequenterweise e ine  andere Logik v i e l  deu t l i che r  i n  diesen 

Schulbereich hineinweisen, e ine  Logik, d i e  auf Kooperation, Klassenbewußtsein, 

Gesch ich ts fäh igke i t  h i n z i e l t ,  und d i e  i n  l e t z t e r  Konsequenz a l s  d i e  Logik des 

h i s to r i schen  Blocks des Sozialismus verstanden werden kann. Diese beiden Logi-  

ken, d i e  s i ch  a lso  im  Soz ia l isa t ionsaspekt  i n  Form des ideologischen und des 

rea len  Klassenkampfes i n  der Schule und um Schule herum kreuzen, ve rm i t t e l n  

s i c h  aber j ewe i l s  e ine r  Logik der I n s t i t u t i o n  Schule a l s  solcher, d i e  dieser 

von ihrem O r t  i n  der I n f r a s t r u k t u r  zukommt. Diese Logik r e a l i s i e r t  s i ch  a l s  

Aufgabe, f ü r  d i e  einfache und e rwe i te r te  Reproduktion der Gesel lschaft  h i n r e i -  

chend qua1 i f  i z i  e r tes  Arbei tsvermögen zur Verfügung zu s t e l l  en. K l  assenspezif i - 
sche (formbestimmte) Aspekte t r e f f e n  h i e r  auf s t o f f  1 i che  Aspekte, welche d i e  

Schule zu r e a l i s i e r e n  hat.  Diese Dimension konnte zum einen a l s  Aspekt der Ver- 

m i t t l u n g  von Geschäf ts fäh igke i t  un ter  komp l i z i e r t e r  werdenden g e s e l l s c h a f t l i -  

chen Bedingungen bestimmt werden. Zum anderen geht es h ie rbe i  um d i e  Hers te l -  

l ung  von A r b e i t s k r a f t  normaler Güte auf verschiedenen Niveaus. Dies ve r l an t  d i e  

Herausbildung wertschaffender A rbe i t  über d i e  Ausbildung i h r e r  gebrauchswert- 

schaffenden Se i t e  insowei t  zu entwicke ln  (u.a. entsprechend den Schulabschluß- 

niveaus; vg l .  Jantzen 1981 b ) ,  daß s i e  nachher über d i e  Berufsausbildung i n  d i e  

Produkt ion überzuführen i s t .  Soweit zu e in igen eigenen Versuchen, m i t  der Kate- 

g o r i e  h i s t o r i s c h e  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  zu arbe i ten .  

Nun i s t  es n a t ü r l i c h  be i  einem so umst r i t tenen Gebiet in teressant ,  den Autor, 

der diesen B e g r i f f  i n  d i e  Welt gesetz t  hat  und s i ch  j a  e in iges dabei gedacht 

hat,  e i n i g e  Jahre später zu hören. I c h  gebe nun kurz  das wieder, was S6ve 1986 
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h ie rzu  i n  seinem Aufsatz "H is tor ische Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  und Persön l i chke i t "  

schre ib t .  Wir s ind m i t  d ieser  Erörterung be i  ke iner  unwicht igen S t e l l e .  Wir 

fragen, wie s o l l  d i e  A r t  unserer Theor iebi ldung beschaffen sein, von der w i r  

vom Objektiven, d. h. vom gese l l scha f t l i chen  Prozeß her, d i e  Mögl ichkei ten der 

Subjektwerdung bestimmen. Wir s ind a l so  an der Grundfrage der Sozialpsycholo- 

gie.  

Seve f a ß t  i n  diesem Aufsatz zunächst seine drei Le i t i deen  zusammen. Er geht (1 )  

aus von dem Primat des Ensembles der gese l l scha f t l i chen  Verhäl tn isse, das au- 

ß e r m i t t i g  von den Menschen l i e g t  und im  Entwicklungsprozeß der Pe rsön l i chke i t  

a l s  biographische Neubildung angeeignet werden muß. Er geht ( 2 )  davon aus, daß 

Psychisches nur i n  den Ind iv iduen e x i s t i e r t  und nur  durch s ie .  Und e r  geht (3 )  

von dem r a d i k a l  besonderen Charakter der Pe rsön l i chke i t  aus, d i e  g l e i c h z e i t i g  

aber i n  Jux tas t ruk tur  ( s e i t l i c h  h ine inve rse tz te  S t ruk tu r )  zum soz ia len Prozeß 

s teht .  Persön l ichke i t  geht i n  i h r e r  E igenständ igke i t  n i c h t  im  soz ia len Prozeß 

auf, i s t  aber entscheidend und wesent l i ch  durch diesen determin ier t .  "So verän- 

de r t  s i ch  Frau-Sein i n  h is tor ischem Maßstab vor  a l lem i n f o l g e  des massiven 

Übergangs der Frau i n  das Lohnarbe i tsverhä l tn is ,  wo s i e  t a g t ä g l i c h  d i e  Erfah- 

rung macht, daß i h r e  A rbe i t  i n  der un i ve rse l l en  Form des Reichtums, der Geld- 

form, der der Männer äquivalent i s t ,  was e ine fundamentale Ro l l e  i n  ihrem Be- 

wußtsein und i n  i h r e r  Forderung nach G le i chhe i t  g e s p i e l t  ha t "  (S. 20). 

I m  folgenden bestimmt Seve nun das Verhä l tn is  von menschlicher Psyche und Per- 

sön l i chke i t .  Er geht zunächst davon aus, da8 "Mensch im allgemeinen" e ine  F i k -  

t i o n  i s t  ( S .  2 2 )  Nun haben w i r  d i e  ganze Z e i t  j a  n i c h t s  anderes getan a l s  

"Mensch im  allgemeinen" d i s k u t i e r t .  Meint d ies  Seve wi rk1  ich ,  wie d ies  Holzkamp 

tendenz ie l l  ebenso t u t  wie auch andere Autoren, welche d i e  Kategor ie der Hand- 

lungsfäh igke i t  i n  den Vordergrund s t e l l e n ,  aber n i c h t  nach den sub jek t iven Ver- 

hä l tn issen fragen? Oder i nw ie fe rn  geht es um e ine F i k t i o n ?  Seve h ä l t  "Mensch im  

allgemeinen" deshalb f ü r  e ine  F i k t i o n ,  we i l  e r s t  auf  der Basis von v i e l e n  rea- 

l e n  Biographien genauer bestimmbar sei ,  was "Mensch im  allgemeinen" se in  könne, 

da jedes Allgemeine von dem j e  H is tor ischen e r s t  ge t rennt  und s p e z i f i z i e r t  wer- 

den müsse. Die Psychologie könne demnach i h r  " K a p i t a l '  e r s t  dann haben, wenn 

s i e  i h r e  "Lage der arbeitenden Klasse i n  England" habe oder i h r e  "Deutsche 

Ideo log ie"  oder i h r  "Manifest" .  Dieser Gedanke i s t  sehr in teressant ,  we i l  d i e  

Psychologie . i h r e  "Lage der arbeitenden Klasse i n  England" (ebenso wie auch an- 

dere Grundlagen, vg l .  z. B. Wygotski 1985 und 1987, Leontjew 1979) b e r e i t s  m i t  

Lur ias  Mi t te las ien-Stud ie  über "Die h i s t o r i s c h e  Bed ingthe i t  i n d i v i d u e l l e r  Er- 
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kenntnisprozesse" vo r l i egen  hat .  

N a t ü r l i c h  - h i e r  i s t  S6ve zuzustimmen - nähern w i r  uns nur i n  solchen Studien 

der Frage, was d i e  T o t a l i t ä t  der Pe rsön l i chke i t  i s t .  Dabei können w i r  n i c h t  von 

den dürren Abstrakt ionen ausgehen, d i e  w i r  sehr häu f i g  innerha lb  der akademi- 

schen Psychologie vor f inden.  I nso fe rn  argument ier t  S6ve f ü r  unsere Auffassung, 

d i e  Re i chha l t i gke i t  der Entwicklung der Pe rsön l i chke i t  auch theore t isch zu mo- 

d e l l i e r e n .  Wovor e r  uns warnt, s i nd  abs t rak t -a l  lgemeine Beg r i f f e ,  d i e  diese 

Re ichha l t i gke i t  n i c h t  zu fassen vermögen. 

Wie s t e l l t  e r  s i ch  nun den Weg vor? Er geht i n  diesem Aufsatz davon aus, daß 

zunächst von der Frage der h i s to r i schen  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  her untersucht 

werden muß, wie d i e  Vergesellschaftungsbedingungen der j e  einzelnen Menschen 

sind. Unter h i s to r i schen  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  vers teht  e r  jene Formen, d i e  e i n  

" z e i t l i c h  bestimmtes System von Tät igke i ten ' '  (S. 24) soz ia l  bestimmen. Er warnt 

vor drei Mißverständnissen, d i e  s i c h  i n  der Diskussion über diese Kategor ie 

ergeben haben: 

Erstens, da e r  d i e  Be i sp ie le  "Lohnarbei ter"  und " K a p i t a l i s t "  gegeben habe, wer- 

de häu f i g  angenommen, I nd i v i dua l i t ä t s fo rmen  e x i s t i e r t e n  nur auf d ieser  Ebene. 

S6ve g i b t  e ine  Reihe von Beispielen, d i e  belegen, daß der B e g r i f f  anders ge- 

dacht werden muß. Er nennt Kern fami l ie ,  P f l i c h t s c h u l z e i t ,  Rekrut ierung des wis- 

senschaf t l i chen Nachwuchses, Ka r r i e re  machen, Ruhestandsalter, j u r i s t i s c h e  Per- 

son, allgemeines Wahlrecht, r evo lu t i onä re  Pa r te i .  Dabei z e i g t  es sich, daß der 

B e g r i f f  der h i s to r i schen  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  über d i e  ganze B r e i t e  des verge- 

genständl ichten gese l l scha f t l i chen  Prozesses h i n  anwendbar i s t .  Er be inha l t e t  

jewei 1  s  determin ier te ,  z e i t l i c h e  Anforderungsstrukturen, d i e  w i r  von der Sozio- 

l o g i e  her m i t  Beg r i f f en  wie S i t t e ,  Moral, Brauch, I n s t i t u t i o n  kennzeichnen kön- 

nen, b i s  h i n  zu allgemeinem Wahlrecht oder j u r i s t i s c h e  Person. Es kommt a lso  

n i c h t  darauf an, i n  welcher R i g i d i t ä t  oder F l e x i b i l i t ä t  d iese Vergegenständli- 

chung i n  i h r e r  gese l l scha f t l i chen  Form f i x i e r t  und bestimmt i s t ,  sondern es 

kommt darauf an, daß s i e  r e a l  bestimmte Tät igkei tsprozesse z e i t l i c h  o rgan i s i e r t  

sowie Tät igke i tsprozesse abs t rak t  wie konkret  de termin ier t .  

E in  zwei ter  Fehler i n  der I n te rp re ta t i on ,  auf den S6ve aufmerksam macht, i s t  

es, gese l l scha f t l i che  Personen wie A rbe i t e r  und K a p i t a l i s t  d i r e k t  f ü r  gese l l -  

s c h a f t l i c h e  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  zu hal ten.  S6ve bemerkt, daß gesel l s c h a f t l i -  

che Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  - und das i s t  i h r  Charakter - gese l l scha f t l i che  Ver- 

h ä l t n i s s e  wiederholen, und n i c h t  psychische Verhäl tn isse. So en tsp r i ng t  aus der 

Geldform m i t  Gesetzmäßigkeit d i e  psychische Form des Geizes. Aber Geiz i s t  ke i -  
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ne Ind i v i dua l  i täts form.  

Der d r i t t e  Fehler, der mögl ich i s t ,  taucht  d o r t  auf, wo S6ve u n t e r s t e l l t  wird, 

e r  wo l l e  m i t  seiner Kategor ie des Zei tp lans, a l so  der Au f te i l ung  der A rbe i t s -  

z e i t  der Persön l ichke i t  f ü r  Reproduktion wie Produktion, und zwar i n  Form ab- 

s t r a k t e r  wie konkreter Tä t i gke i t ,  gese l l scha f t l i che  Or te  auff inden, "an denen 

s i ch  i n  immer e i n z i g a r t i g e r  Weise d i e  un i ve rse l l en  logischen Formen der konkre- 

t en  Verhäl tn isse anbahnen" (S. 27). 

Im folgenden w i r f t  S6ve das Problem auf - und das i s t  entscheidend und neu i n  

diesem Aufsatz -, daß nach se i t en  der Entwicklung von S u b j e k t i v i t ä t  d i e  unter -  

schiedl ichen Dimensionen des gese l l scha f t l i chen  Prozesses e ine  andere Dimension 

haben a l s  auf der Ebene der Ökonomie. Bei s p i e l  swei se hat d i e  zunehmende Subsum- 

t i o n  der lebendigen A rbe i t  un te r  d i e  t o t e  A rbe i t  e ine  andere Folge f ü r  d i e  Per- 

sön l ichke i tsentwick lung und e ine d i r e k t e r e  Folge i n  der Konst i tu ie rung von ge- 

se l l scha f t l i chen  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  a l s  d i e  Auswirkungen des tendenz ie l len  

F a l l s  der Durchschn i t tspro f i t ra te ,  so argument ier t  e r  (S. 28). Ob das nun i n  

diesem konkreten Bei s p i e l  stimmt, das müßte man untersuchen, aber d i e  gesel l- 

scha f t l i chen  Verhä l tn isse t r e t e n  e r s i c h t l i c h  i n  un te rsch ied l i ch  gewichteter Art 
und Weise i n  i h r e r  Bedeutung f ü r  d i e  I n d i v i d u a l i  tä tsentwick lung der Subjekte -- 
auf. Diese Bedeutung f ä l l t  n i c h t  ohne weiteres m i t  der Form und der Gewichtung 

zusammen, d i e  s i e  f ü r  den Produktionsprozeß a l s  Ganzes hat .  

S6ve untersucht nun im weiteren, wie s i ch  denn unter  diesen Bedingungen der 

I nd i v i dua l i t ä t s fo rmen  d i e  Sub jek t log i  k  e n t f a l t e n  kann. ( I c h  ve rz i ch te  j e t z t  auf  

e inzelne Z i t a te ,  d i e  j a  gut dem Aufsatz entnommen werden können). Aus der Ge- 

samtentwicklung der gese l l scha f t l i chen  Verhä l tn isse sch l i eß t  e r  zug le ich  auf 

d i e  entscheidende Notwendigkeit der En t fa l t ung  von Sub jek t log ik ,  a lso  aus der 

vo l l en  Ausnutzung der Akt iv i tä ts formen,  indem e r  resumiert :  "Die menschliche 

Geschichte scheint  s i ch  so m i t  wachsender Geschwindigkeit e i ne r  Bewährungsprobe 

zu nähern, d i e  von größerer Tragweite i s t  a l s  i rgende ine andere: der i h r e r  Fä- 

h i g k e i t  oder Unfähigkei t ,  aus jeder Frau und jedem Mann be i  S t r a f e  e i n e r  Kata- 

strophe e i n  ' a l l s e i t i g  entwicke l tes  Individuum' zu machen" (S 36). Auf diesem 

Hintergrund s e t z t  S6ve s i c h  erneut m i t  der H i s t o r i z i t ä t  von I n d i v i d u a l i t ä t s f o r -  

men auseinander, f i n d e t  auch i n  den Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen ,  d i e  von se i t en  der 

Arbe i te rk lasse vorgegeben werden, neue Formen der D i a l e k t i k  und Logik. Er  z e i g t  

also, wie e r  se lbs t  d i e  Kategor ie der h i s to r i schen  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  se lber  

jewei ls  neu und h i s t o r i s c h  denkt. 

I c h  z i t i e r e  i h n  zur Frage der R o l l e  der kommunistischen Pa r te i  im  Zusamnenhang 
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zur "Kr ise  des Kämpferischen Lebens" : "Aber i m p l i z i e r t  d iese Vorstel  lung, (a l so  

d i e  t r a d i t i o n e l l e  Ro l l e  der Pa r te i  a l s  Avantgarde, vor  a l lem a l s  Instrument der 

Eroberung der p o l i t i s c h e n  Macht - W. J.) n i ch t ,  daß d i e  Gesta l t  des Kämpfers, 

t r o t z  der Versprechung i h r e r  U n i v e r s a l i t ä t  i n  widersprüchl icher Weise und wi-  

d e r w i l l i g ,  auch e ine p a r t i k u l a r e  Form der A u f t e i l u n g  der h is to r i schen  Aufgaben 

rep räsen t i e r t ,  e i ne  Form, d i e  zum T e i l  entfremdet i s t  und entfremdend, und d i e  

sogar zum T e i l  e ine  v e r a l t e t e  Form werden kann, während, da d i e  g e s e l l s c h a f t l i -  

chen Transformationen i n  vol lem L i c h t  be t rach te t  a l s  d i e  Sache a l l e i n  erschei-  

nen muß, gerade d i e  allgemeine Verbrei tung der selbstbestimmten I n d i v i d u a l i t ä t  

unabweisbar auf d i e  Tagesordnung zu setzen i s t ? "  (S. 38). 

Und wieder geht es h i e r  um d i e  D i a l e k t i k  von Verkehr und Aneignung des Ver- 

kehrs. 

Seve f ragt ,  ob un te r  den h i s to r i schen  Bedingungen der erhöhten Aneignung des 

Verkehrs auch d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  "Par te i  der Arbe i te r -  

k lasse" neu zu durchdenken i s t .  Er kommt h i e r b e i  U. a. zu der Frage: "Führt  das 

n i c h t  zu der E ins ich t ,  daß von nun an e ine  p o l i t i s c h e  Prax is  zum Schei tern ver- 

u r t e i l t  i s t ,  d i e  n i c h t  i n  ausreichendem Maße den Ind iv iduen d i e  M i t t e l  an d i e  

Hand g i b t ,  d i e  Parze1 l i e r u n g  und d i e  undurchdr ingl iche Abhängigkeit zu überwin- 

den und i h r  Verlangen nach Neugestaltung der Pe rsön l i chke i t  und nach transpa- 

r e n t e r  Autonomie i n  d i e  Akt ion  einzubringen, um d i e  gese l l scha f t l i chen  Verhäl t -  

n isse, von denen d i r e k t  i h r  Leben abhängt, zu t ransformieren?" (ebd.1. I c h  z i -  

t i e r e  d ies  U. a. auch deshalb, wei 1 es subjektwi  ssenschaf t l i ch  vergleichbare 

Über1 egungen zur notwendigen Umgestaltung i n  der Rea l is ie rung der Avantgarde- 

f u n k t i o n  der Pa r te i  u n t e r s t r e i c h t ,  d i e  s i ch  z. B. etwa i n  der Gorbatschow-Rede 

zum 27. Pa r te i t ag  f inden, und we i l  es ze ig t ,  wie h i s t o r i s c h  lebendig m i t  e iner  

Kategor ie h i s t o r i s c h e r  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  umgegangen werden muß, damit s i e  

überhaupt f r uch tba r  angewendet werden kann. 

Wie i s t  nun von d ieser  Kategor ie wieder auf d i e  persönl iche Ebene zu kommen? 

Seve h ä l t  d ies  f ü r  mögl ich i n  der D i a l e k t i k  von allgemeinen Begr i f fen ,  d i e  not-  

wendig sind, um einen Zugang zum theore t ischen Verständnis der Persön l ichke i t  

zu öf fnen, und andererse i ts  k l i n i s c h e r  Methode, d i e  aber be i  a l l e r  Mögl ichkei t ,  

e i ne  Annäherung an d i e  E inma l i gke i t  zu vo l lb r ingen,  d ies  g l e i c h z e i t i g  nur um 

den P re i s  eines Verz ich ts  auf d i e  "strenge Wissenschaft" vo l l z i ehen  könne. Er 

f o l g e r t  daß diese beiden Wege aber n i c h t  notwendig nebeneinander ver lau fen müs- 

sen. Vielmehr gebe es den d ia lek t i schen  Weg, auf d i e  F i k t i o n  eines abst rak t  

al lgemeinen Gegenstands, al lgemeiner Mensch, a l s  schlechte Abst rak t ion  zu ver- 
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z ich ten und " i n  dem Realen a l l e i n  d i e  u n i v e r s e l l  logischen, - topologischen, 

chronologischen - Formen se iner  jedesmal einmal igen Entwicklung zu erforschen" 

(S. 40). Es w i r d  h i e r  a lso  keineswegs e ine r  W i l l k ü r l i c h k e i t  der Forschung das 

Wort geredet, sondern e ine r  res t l osen  H is to r i s i e rung  persönlichkeitstheoreti- 

scher Forschung i n  der Wissenschaft von der Biographie, d i e  zug le ich  d i e  Ent- 

f a l t u n g  der h i s to r i schen  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  wie d i e  En t fa l t ung  der Persön- 

l i c h k e i t  w idersp iege l t .  

3. "Von der Geschichte der T ä t i g k e i t  zu den Geschichten der Persön l i chke i t "  --- 

Dies i s t  e ine  sehr zen t ra le  und in teressante  Frage, d i e  damit aufgeworfen i s t .  

Trotzdem b l e i b t  folgendes Kernproblem i n  diesem Seve-Aufsatz noch ungek lär t :  

Wie und von welchem Ausgangspunkt aus haben w i r  den gese l l  scha f t l i chen  Prozeß 

nach se i t en  der gese l l scha f t l i chen  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  h i n  zu denken? Von der 

Logik der Produktion her a l s  übergreifendem Moment ausgehend sche in t  d i es  n i c h t  

zu gehen. H ier  h i l f t  uns e i n  Aufsatz von R a l f  Kuckhermann und Annegret Wigger- 

Kösters we i te r ,  der U. a. auf  e ine D isse r ta t i on  zurückgeht (19851, d i e  be i  m i r  

geschrieben wurde. Dieser Aufsatz (eben fa l l  s im  ISMF-Jahrbuch erschienen) be- 

s c h ä f t i g t  s i ch  m i t  dem Thema "Von der Geschichte der T ä t i g k e i t  zu den Geschich- 

t en  der Persön l ichke i t " .  

Kuckhermann und Wigger-Kösters (1986) gehen davon aus, daß, um zunächst d i e  

Frage der j e  h i s to r i schen  konkreten Pe rsön l i chke i t  bestimmen zu können, d i e  

Sozialgeschichte von Möglichkeitsräumen der Persönl ichkeitsentwicklung ge- 

schrieben werden müßte, i n  d i e  zug le ich  i n  d i e  j e  vorher ige  Epoche eingegangene 

Wirkl ichkei tsformen der Pe rsön l i chke i t  erneut eingehen und wieder au fgeg r i f f en  

werden. Sie gehen be i  i h r e r  Analyse von den zent ra len Begr i f fen ,  e i n e r s e i t s  der 

"gegenständlichen T ä t i g k e i t "  und andererse i ts  der "Reproduktion" aus. "Wenn w i r  

davon ausgehen, daß d i e  gese l l scha f t l i chen  Tätigkeitszusammenhänge im  wesent l i -  

chen durch d i e  Zyklen der m a t e r i e l l e n  Reproduktion e i n e r  Gese l lschaf t  s t ruk tu -  

r i e r t  werden, wenn w i r  we i t e rh in  m i t  H e l l e r  (1988) davon ausgehen, daß das A l l -  

tagsleben der O r t  der i n d i v i d u e l l e n  Reproduktion i s t ,  b i e t e t  s i c h  an, d i e  h i -  

s t o r i  sche Bestimnung a l s  e ine  Analyse der Logik (Bedeutungen) der Tä t i gke i t en  

innerha lb  bestimmter i n d i v i d u e l l e r  und g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Reproduktionszyklen 

durchzuführen" (S. 178). D.h., h i e r  w i r d  genau der B e g r i f f  des Seveschen Z e i t -  

p lans wieder aufgegr i f fen ,  aber n i c h t  abs t rak t  allgemein, sondern a l s  i n d i v i -  

due l l e r  wie gese l l scha f t l i che r  Reproduktionszyklus i n  dem d i e  Ind iv iduen s te-  

hen. 

Die methodologischen Ergebnisse dieses Ansatzes, i n  dem m i t  den Grundkategorien 
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T ä t i g k e i t  und Reproduktion gea rbe i t e t  wurde, s t e l l e n  d i e  beiden Autor(inn1en i n  

dem Be i t rag  im Jahrbuch des IMSF dar; d i e  i n h a l t l i c h e  Analyse des ethnologi-  

schen und ku l tu rsoz io log ischen Ma te r i a l s  i s t  i n  ihrem Buch zu f i nden  (1985). 

S ie  sehen zwei i n h a l t l i c h e  Schwerpunkte f ü r  d i e  Sozialgeschichte der Persön- 

l i c h k e i t ,  nämlich erstens, q u a l i t a t i v  neue Entwicklungsstufen i n d i v i d u e l l e r  

Vergesel lschaftung zu erforschen, d i e  e ine bestimmte Gesel lschaftsformat ion 

hervorbr ing t ,  und zweitens i h r  Zusammenwirken m i t  h i s t o r i s c h  ä l t e ren  Formen der 

i n d i v i d u e l l e n  Vergesel lschaftung im  a l l t ä g l i c h e n  Lebenszusammenhang. Dazu f o r -  

mul ie ren s i e  e inze lne Untersuchungsschr i t te,  i n  denen d ies  zu untersuchen i s t .  

Dies s i nd  im  wesentl ichen d r e i  Untersuchungsschr i t te:  Zunächst d i e  Analyse der 

gese l l scha f t l i chen  Reproduktion e ine r  Gese l lschaf t  a l s  Ganzes, zweitens d i e  

Analyse der f ü r  d iese Gese l lschaf t  wesent l ichen und damit typischen i nd i v i due l -  

l e n  Reproduktionszyklen und d r i t t e n s  d i e  Bestimmung des Verhäl tn isses von i n d i -  

v i d u e l l e r  und g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Reproduktion. 

A ls  einen wesent l ichen Reproduktionszyklus, der sehr f r ü h  i n  der Gesel lschafts-  

geschichte auftaucht,  haben s i e  z. B. an den vorderasiat ischen Gesel lschaften 

d i e  Entstehung der A r b e i t s t e i l u n g  über d i e  D i f fe renz ierung des Handwerks ent-  

w i cke l t ,  obwohl zug le ich  d i e  Rechtsformen s i ch  h i e r  wenig en tw icke l t  haben. A ls  

einen wesent l ichen Reproduktionszyklus der i n d i v i d u e l l e n  Vergesellschaftung 

haben s i e  f ü r  den Feudalismus d i e  Entwicklung der Rechtsformen, insbesondere 

v e r m i t t e l t  über das Grundeigentum i n  den Vordergrund g e s t e l l t ,  während h i e r  d i e  

D i f fe renz ierung der Reproduktion durch d i e  A rbe i t s te i l ung  entsprechend n i c h t  so 

w e i t  f o r t g e s c h r i t t e n  se i  - um nur Be i sp ie le  von i h r e r  Herangehensweise zu ge- 

ben. Der d r i t t e  S c h r i t t  i s t  dann d i e  Bestimmung des Verhäl tn isses von i n d i v i -  

duel l e r  und g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Reproduktion. 

Den ers ten S c h r i t t  - wie i s t  a l so  d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Reproduktion zu analy- 

s ie ren - gehen s i e  i n  d r e i  Tei l s c h r i t t e n .  Welche h i s t o r i s c h  bedeutsamen gesel l- 

scha f t l i chen  Produktionen zeichnen d i e  zu untersuchenden Lebenssituationen aus? 

Welches s ind  d i e  Regulat ionsinstanzen der soz ia len Reproduktion? Welche Haupt- 

formen der T ä t i g k e i t  werden ausgebi ldet? An den Hochkulturen der as ia t ischen 

Produktionsweise bestimmen s i e  z. B. (e rs tens)  h i s t o r i s c h  entscheidende Produk- 

t ionen,  d i e  m i t  der Entstehung von Stadt und Land zusammenfallen; m i t  der bür-  

ge r l i chen  Gese l lschaf t  entstehen umfassender Warenverkehr und Kap i ta l .  Zwei- 

tens:  Regulat ionsinstanzen der soz ia len Reproduktion s i nd  dann solche, d i e  s i ch  

über Formen der Natur- und Produktaneignung da rs te l l en ,  a lso  durch Klassenspal- 

tung, einfachen Raub, p o l i t i s c h e  Herrschaft ,  Warentausch oder d i e  produkt ive 

und kooperat ive Gemeinsamkeit der b e t e i l i g t e n  Menschen, a l l e s  d ies  s ind  Repro- 
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duktionsinstanzen. D r i t t e n s  w i r d  gef ragt ,  welche Hauptformen der T ä t i g k e i t  wer- 

den ausgebildet? Dann w i r d  auf der i n d i v i d u e l l e n  Ebene aber format ionsspezi-  

f i s c h  gefragt,  was s ind  d i e  spez i f i schen und neuen Tät igke i ten ,  d i e  d iese Ge- 

se l l scha f t ,  und nur diese Gese l lschaf t  hervorbr ing t?  H ie r  s i nd  es z. B. d i e  

handwerklichen Produktionsformen, d i e  i n  den vo rde ras ia t i  schen Gesel l  schaften 

neu hervorgebracht wurden. Soweit der e r s t e  S c h r i t t  zur Analyse der gese l l -  

scha f t l  ichen Reproduktion a l s  Ganzes. 

Der zweite S c h r i t t  - d. h. d i e  Analyse der i n d i v i d u e l l e n  Reproduktionszyklen 

z e r f ä l l t  wieder i n  e i n i g e  T e i l s c h r i t t e ,  wobei d i e  Autoren von dem Grundsatz 

ausgehen, daß i n d i v i d u e l l e  Reproduktionszyklen s i ch  immer durch Gewinnung und 

Ver lus t  des Gegenstandes auszeichnen. D.h., der Gegenstand r ü c k t  i n  Distanz zum 

Tätigen und erzwingt seine erneute Aneignung oder kann zum Grund von Entfrem- 

dung werden, j e  nach A r t  der Bewältigung des Gegenstandes. E rs t  durch d i e  Her- 

ausbi ldung der gegenständlichen D i f f e r e n z i e r t h e i t  e r f o l g t  e ine  ständige Bedeu- 

tungsproduktion. Sie s e t z t  s i c h  m i t  der Herausbildung der gegenständlichen D i f -  

f e r e n z i e r t h e i t  auseinander und versucht, s i e  wieder i n  e i n  Aneignungsverhäl tn is 

zu bringen. S ie  kann aber auch dazu führen, daß es i n  diesen i n d i v i d u e l l e n  Re- 

produkt ionszyklen zur Entfremdung kommt. Am Be isp ie l  der Hochkulturen w i r d  her-  

ausgearbeitet, wie der Gegenstand des Pyramidenbaus d i e  A rbe i t e r  i n  e i n  Dis-  

tanzverhä l tn is  b r i n g t  und welche Aneignungsmöglichkeiten e r  ihnen e n t f a l t e t .  Es 

i s t  d ies  aber e i n  gänz l ich  anderes D is tanzverhä l tn is  a l s  f ü r  Aufseher, Schrei-  

ber oder d i e  Herrscher. Die Herrscher se lbs t  müssen i n  diesen Prozessen zuneh- 

mend den gese l l  scha f t l i chen  Prozeß a l s  Ganzes denken müssen, e i n  Di stanzver-  

hä l t n i s ,  das den Arbe i te rn  aber verweigert  i s t .  

I n  d ieser  D i a l e k t i k  des i n d i v i d u e l l e n  Reproduktionsprozesses w i r d  zug le ich  

n i c h t  nur nach dem Auf t re ten von Neuem gef ragt ,  was kommt Neues, sondern wie 

d i e  h i s t o r i s c h  a l t e n  Tä t i gke i t en  i n  d i e  neuen Formen übergehen und d o r t  aufge- 

nommen werden können. Und i n  d i e  Beziehungsanalyse geht e in :  I n  welchen Bezie- 
hungen - von der s t o f f l i c h e n  Se i t e  her wie von der Kooperat ionssei te - f i nden  

d i e  jewei l igen Prozesse s t a t t .  

Im d r i t t e n  S c h r i t t  w i rd  dann von den Autoren das Ve rhä l t n i s  von i n d i v i d u e l l e r  

und qesel  l s c h a f t l  i che r  Reproduktion untersucht.  Dabei zeigen s i ch  jewei 1 s neue - 
Aneignungsmöglichkeiten wie neue i so l i e rende  Mögl ichkei ten,  wobei das A l t e  im  

Neuen sehr un te rsch ied l i ch  aufgehoben se in  kann. So i s t  d i e  T ä t i g k e i t  e ines 

Bäckers, der i n d i v i d u e l l e  und g e s e l l s c h a f t l i c h e  Reproduktion v e r m i t t e l t ,  un te r  

den Bedingungen der vorderas ia t ischen Gese l lschaf t  etwas v ö l l i g  anderes a l s  im 

Feudalismus oder im  Kapi ta l ismus. Soweit a l so  im wesent l ichen d i e  Analyse von 



Se i te  314 Kap i te l  11 

der ob jek t i ven  soz ia len S t ruk tu r  her. 

Von der sub jek t iven Seite her schlagen Kuckhermann und Nigger-Kosters ( 1986) 

vor, eben fa l l s  i n  verschiedenen S c h r i t t e n  vorzugehen (S. 192 f f . ) .  Sie gehen 

zunächst davon aus, zu untersuchen, was jemand t u t .  D. h., s i e  untersuchen den 

Lebenszusammenhang allgemein. Dies en tsp r i ch t  der Diskussion der Kategor ie I n -  

d i v i d u a l i t ä t s f o r m  be i  Seve. Zweitens schlagen s i e  vor, Momente persön l icher  

S t ruk tu r i e rung  i n  der T ä t i g k e i t  zu untersuchen. Indem i c h  nun d i e  T ä t i g k e i t  

untersuche, wie s i e  pe rsön l i ch  s t r u k t u r i e r t  i s t ,  e r f ah re  i c h  g le i chze i t i g ,  wie 

g e s e l l s c h a f t l i c h e  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  im Sinne von Ak t i v i t ä t sma t r i zen  i n d i v i -  

duenspezi f isch ausgefü l l  t, g e s t a l t e t  und verändert  werden. Und d r i t t e n s  schla- 

gen s i e  vor, von den Ind iv iduen se lbs t  Geschichten des Tuns zu erfahren, da d i e  

Bedeutungs- und Sinnbi ldung j e  nach Rea l i t ä t sbe re i ch  etwas anderes se in  w i rd  

und spez i f i s ch  se in  w i rd .  

A l s  Be i sp ie l :  S ie  bef ragten Schüler i n  Form von In terv iews zu Erscheinungen im 

Bereich des persönl ichen Lebens. S ie  fanden, daß diese i n  dem Bereich des per- 

sönl ichen Lebens i n  der I n t e g r a t i o n  i n  den Freundeskreis zah l re iche A k t i v i t ä t e n  

erkennen lassen, während andererse i ts  m i t  einem psychologischen Test - dem TAT, 

der a l so  bestimmte B i l d e r  v o r g i b t  und au f fo rde r t ,  Geschichten dazu zu erzählen 

- d i e  g le ichen Jugend1 ichen Ver lassenhei ts-  und Trennungskonfl i  k t e  aufwiesen. 

Es hängt a lso  vom jewe i l i gen  Kontext ab, wie "Geschichten des Tuns" ausfal len;  

aber i n  der gesamten Re ichha l t i gke i t  d ieser  Geschichten w i r d  ( v i e r t ens )  d i e  

i n d i v i d u e l l e  Gestal tungsmögl ichkei t  a l s  Drama, a l s  i n d i v i d u e l l e  Biographie 

s ich tbar .  Bezogen auf das Be i sp ie l  s i nd  beide Seiten, das Verlassenseins e iner -  

se i  t s  und andererse i ts  neue soz ia le  S i tua t ionen auff inden, m i t  Freunden zusam- 

men zu sein, n a t ü r l i c h  a l s  Gesetzmäßigkeiten des g le ichen Altersprozesses, näm- 

l i c h  des Jugendalters, zu entschlüsseln.  

4. Austausch, D i s t r i b u t i o n  und Subsumtion - 

So w e i t  e i ne  ganz kurze Skizze, wie Kuckhermann und Nigger-Kösters an d i e  so- 

z ia lpsychologischen Fragen t ä t i g k e i t s t h e o r e t i  sch herangehen. Im Kernpunkt s teht  

jewei 1s d i e  Reproduktion. I n  welche (unterschied1 ichen) Reproduktionszyklen 

s ind  d i e  Ind iv iduen gebunden, und wie haben i h r e  persönl ichen Tät igke i ten  P la t z  

i n  diesem Reproduktionszyklus? 

W i r  haben damit e inen Zusammenhang au fgeg r i f f en  und f ü r  d i e  Psycho-Historie 

and i sku t i e r t ,  den Marx i n  den "Grundrissen" be i  der Frage nach g e s e l l s c h a f t l i -  
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chem Reichtum so themat i s i e r t :  Er s p r i c h t  dor t ,  i nso fe rn  d i e  bo rn ie r te  bürger-  

l i c h e  Form abges t re i f t  i s t ,  von der a l l s e i t i g e n  menschlichen Entwicklung a l s  

der "un iverse l len  Bewegung des Werdens", d i e  n i c h t  bestimmt an einem vorherge- 

gebenen Maßstab e r f o l g t ,  i n  der Mensch seine T o t a l i t ä t  p roduz ier t .  Wo a l so  d i e  

gese l lschaf t l i chen Ind i v i dua l  i t ä t s fo rmen  zur Voraussetzung der Subjektentwick- 

lung und n i c h t  zur Vorenthaltung von Subjektentwicklung führen, so könnten w i r  

ergänzen. H ier  trifft e r  fo lgende in teressante  Fes ts te l l ung  g l e i c h  zu Beginn 

des Gedankens: "Was i s t  der Reichtum anders a l s  d i e  im  un i ve rse l l en  Austausch 

erzeugte Un i ve rsa l i t ä t  der Bedürfnisse, Fähigkei ten,  Genüsse, P roduk t i vk rä f t e "  

(MEW 42, S. 396). Auch be i  Marx f i nden  w i r  demnach d i e  S te l l ung  der Frage: Wie 

e n t f a l t e t  s ich  I n d i v i d u a l i t ä t ?  genau an der g le ichen S t e l l e  ve ro r te t ,  d i e  Wig- 

ger-Kösters und Kuckhermann f ü r  d i e  Sozialgeschichte und d i e  Analyse der Tät ig -  

keitsbedingungen i n  spez i f i schen Gesel lschaftsformat ionen bestimmt haben, näm- 

l i c h  i m  Bereich der Reproduktion der Indiv iduen, d i e  durch den (un i ve rse l l en )  

Austausch r e g u l i e r t  wird, i n  welchem s i e  zug le ich  den gese l l scha f t l i chen  Prozeß 

hervorbringen. M i t  der Kategor ie des Austauschs s ind  w i r  aber be i  e i n e r  wesent- 

l i chen  anderen Kategor ie der p o l i t i s c h e n  Ökonomie, von der aus w i r  nun das Gan- 

ze denken können. 

I c h  habe a lso  S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  theore t ische Probleme be i  der Vermi t t lung von 

Individuum und Gesel lschaft  aufgeworfen. Seves zen t ra le  Frage war es, von woher 

dürfen w i r  das Problem der gese l l scha f t l i chen  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  denken, i n  

der s i ch  i n  bestimmter Weise d i e  gese l l scha f t l i chen  Verhä l tn isse i n  i h r e r  ob- 

j ek t i ven  Logik i n s  Psychische umsetzen, jedoch n i c h t  d i r e k t ,  sondern vermi t -  

t e l t .  Aufgrund der Analyse von Wigger-Kösters und Kuckhermann, d i e  i c h  nur ganz 

kurz anskizzieren konnte, w i r d  deu t l i ch ,  daß d ies  aus der E inhe i t  und Verschie- 

denheit von i n d i v i d u e l l e n  und gese l l scha f t l i chen  Reproduktionszyklen b e g r i f f e n  

werden kann, a lso  aus der Mögl ichke i t  des Austauschs im  soz ia len Verkehr. Und 

d ieser  (auf  U n i v e r s a l i t ä t  z ie lende)  Austausch im soz ia len Verkehr i s t  n i c h t s  

anderes a l s  der h i s to r i sche  Ausdruck der aus der b isher igen Produkt ion hervor-  

gegangenen D is t r i bu t i on ,  d.h. der D is t r i bu t i onsve rhä l tn i sse  i n  e ine r  Gesel l -  

schaft  a l s  Ganzes. 

Die Gliederung der D i s t r i b u t i o n  i s t  zwar - so Marx (MEW Bd. 42) - v o l l s t ä n d i g  

bestimmt durch d i e  Gliederung der Produktion, aber t rotzdem i s t  d i e  Di s t r i  bu- 

t i o n  von der Produktion zu unterscheiden. S ie  en tsp r i ng t  der Produkt ion und i s t  

zu unterscheiden. Wie i s t  das zu verstehen? Zum einen i s t  es so, daß d i e  Dis-  

t r i b u t i o n  ursprüng l ich  naturgegeben i s t  und durch d i e  Produkt ion soz ia lh i s to -  
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r i s c h  wird, dadurch a lso  von e ine r  Voraussetzung der Produkt ion zur Folge der 

Produkt ion wird.  Die Produkt ion i s t  das übergrei fende Moment, d i e  D i s t r i b u t i o n  

das innere  Moment bzw. eines der inneren Momente i n  e ine r  T o t a l i t ä t  von Zusam- 

menhängen. Zum anderen i s t  es aber so, daß zwar e ine bestimmte Produktion, a lso 

Konsumtion, D i s t r i b u t i o n  und Austausch ebenso bestimmt wie Verhäl tn isse dieser 

Momente zueinander. "A l l e rd ings  w i r d  auch d i e  Produkt ion se lbs t  i n  i h r e r  e in-  

s e i t i g e n  Form i h r e r s e i t s  bestimmt durch d i e  anderen Momente." . . . "Es f i n d e t  

Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Momenten s t a t t .  Dies der F a l l  bei  

jedem organischen Ganzen" (ebd. S. 3 4 ) .  

Wenn w i r  nun d i e  Frage der h i s to r i schen  Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen  von der Produk- 

t i o n  her denken, dann geraten w i r  i n  e ine  Sackgasse. Dann geraten w i r  i n  d i e  

Sackgasse, d i e  gesamte Aufhebung der gese l l scha f t l i chen  Verhäl tn isse auf höhe- 

rem Niveau nur von der Produkt ion und a l l e i n e  von der Produktion bestimmen zu 

müssen. Wir geraten i n  d i e  Sackgasse, d i e  Gramsci m i t  seiner Theoriebildung 

b e r e i t s  überwunden hat te ,  indem e r  davon sp r i ch t ,  daß n i c h t  nur der Staat im 

engeren Sinne durchdrungen und aufgehoben werden muß, sondern daß der Staat im 

wei teren Sinne, a lso  der z i v i l e  Staat, i n  Form der h i s t o r i s c h  vorgefundenen 

ideologischen Verhä l tn isse (insbesondere auch i n  den In f ras t ruk tu ren )  hegemo- 

n i a l  durchdrungen werden muß. W i r  würden auch i n  e ine Sackgasse geraten gegen- 

über den Bestimmungen von Marx und Engels, d i e  d i e  un i ve rse l l e  Aneignung der 

Weltgeschichte i n  Form des Verkehrs fordern.  

Gehen w i r  aber von der D i s t r i b u t i o n  aus, so e r ö f f n e t  s i ch  S c h r i t t  f ü r  S c h r i t t  

e i ne  Reihe von Kategor ien i n  geordnetem Zusammenhang. Denn f ü r  d i e  j e  einzelnen 

Ind iv iduen i s t  zunächst einmal von der D i s t r i b u t i o n  her, und n i c h t  unmi t te lbar  

von der Produktion, der O r t  bestimmt, wo s i e  im  gese l l scha f t l i chen  Gesamtarbei- 

t e r  p rodukt iv  t ä t i g  werden und damit den gese l l scha f t l i chen  Gesamtarbeiter im 

Ve rhä l t n i s  zum Objektbereich r e a l i s i e r e n .  Dies en tsp r i ch t  der Auffassung von 

Marx: "Dem einzelnen Indiv iduum gegenüber ersche in t  n a t ü r l i c h  d i e  D i s t r i b u t i o n  

a l s  e i n  gese l l scha f t l i ches  Gesetz, das seine S te l l ung  innerha lb  der Produktion 

bedingt, innerha lb  deren es produz ier t ,  d i e  a lso  der Produktion vorausgeht" 

(MEW Bd. 42, S. 31 1. 

Die D i s t r i b u t i o n  se lber  i s t  keine ungegl iederte,  sondern e ine v i e l f ä l t i g  orga- 

n i s i e r t e  und im  h i s to r i schen  Prozeß herausgebi lde te .  Die D i s t r i b u t i o n  der Kon- 

sumenten im  Verhä l tn is  zu den Produzenten beruht n i c h t  nur auf den Naturgege- 

benheiten, sondern auf den j e w e i l i g  soz ia l  hervorgebrachten Reproduktionszy- 

klen, i n  denen d i e  Ergebnisse auch soz ia l  v e r t e i l t  werden. Die D i s t r i b u t i o n  
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beruht auf der Entstehung der Famil ien,  des Staates, des Privateigentums usw., 

usf .  S ie  s i che r t  d i e  For tex is tenz der Gese l lschaf t  über den j e  h i s to r i schen  

Zei tpunkt hinaus, so daß d i e  Produkt ion auf e ine r  einfachen und e rwe i te r ten  

Stufe wiederhol bar i s t ,  wobei d i e  Produkt ion das t re ibende Moment i s t ,  das 

übergreifende Moment i s t ,  um diese neue Stu fe  zu erreichen. 

I n  diesem Kontext sch lägt  s i ch  d i e  D i s t r i b u t i o n  i n  I n s t i t u t i o n e n  nieder,  aber 

auch i n  S i t t e n  und Bräuchen, I ns t i t u t i onen ,  deren oberste Ebene e i n  gese l l -  

schaf t l i ches Organ über der Gesel lschaft ,  nämlich der Staat, i s t .  Unterhalb 

d ieser  Staatsebene ( im engeren Sinne) und innerha lb  wie außerhal b der Produk- 

t i o n  s ind  v i e l e  Bereiche zu i d e n t i f i z i e r e n ,  i n  denen s i ch  d i e  D i s t r i b u t i o n  aus- 

drückt .  Außerhalb der Produkt ion s ind d ies  z. B. Bereiche, d i e  notwendig sind, 

um d i e  Produktion aufrechtzuerhal ten.  Dies kennzeichnet Güther (1977) i n  se iner  

Arbe i t  über " I n f r a s t r u k t u r  und Staat"  a l s  den Bereich der "allgemeinen Produk- 

t i onsbedi ngungen", a lso  d i e  gesamtgesel 1 s c h a f t l  i chen Bedingungen außerhal b der 

Produktion, d i e  aber i n  d i e  Produkt ion hineinragen, von deren Voraussetzung aus 

d i e  Produktion überhaupt e r s t  e in fach und e r w e i t e r t  r e a l i s i e r t  werden kann. 

Diese In f ras t ruk tu ren  kann man nun i n  d r e i  große Bereiche g l iedern .  

1. I n  eine m a t e r i e l l e  I n f r a s t r u k t u r ,  d i e  von der Frage der Bewegungen des 

f l üss igen  Kap i ta ls ,  a lso  von der Gesamtfrage des f i n a n z i e l l e n  Transfers, 

r e i c h t  über d i e  I n f r a s t r u k t u r  i n  Form von E l e k t r i z i t ä t ,  Straßennetz, b i s  

i n  d i e  Planungsstäbe, d i e  i n  d i e  Produkt ion hineinreichen, dazu A rbe i t  

von Wissenschaft usw. 

2. Daneben i s t  zu unterscheiden d i e  repress ive  I n f r a s t r u k t u r  im  klassischen 

Sinne des Staatsbegr i f fes ,  so wie i h n  z. B. Lenin (LW Bd. 25)  f o r m u l i e r t .  

S ie  umfaßt insbesondere Gruppen von bewaffneten Menschen und Beamten-Ap- 

parate und r e a l i s i e r t  s i ch  i n  v i e l f ä l t i g e r  Weise i n  der Aufrechterhal tung 

von Repression, zum T e i l  i n  der E inhe i t  m i t  Reproduktion. 

3. Und sch l i eß l i ch  i s t  zu unterscheiden d i e  soz ia le  I n f r a s t r u k t u r ,  d i e  s i ch  

wesent l ich vergesel 1 scha f te t  e r s t  dann entwicke l te ,  wo d i e  Reproduktion 

der A r b e i t s k r a f t  n i c h t  mehr naturwüchsig e r f o l g t e ,  wo s i e  a l so  bestimmter 

Soz ia l isa t ions-  und Q u a l i f i  kationselemente umfassend bedurf te.  H ier  f i n -  

det s i ch  im vor igen Jahrhundert der Übergang zu diesem Prozeß m i t  der 

Herausbildung des Bildungswesens, der Gesundheitsversorgung U. a. m. 

Unterhalb d ieser  Ebene von I n f r a s t r u k t u r  - w i r  s i nd  j e t z t  dabei, das Problem 
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h i s t o r i s c h e  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  Stück f ü r  Stück zu entschlüsseln - schlagen 

s i ch  d iese Resul tate der I n f r a s t r u k t u r  entweder i n  rechts förmig  organ is ie r ten 

Ausprägungen des Staates n ieder  - sensu Gramsci (e in fach wie e r w e i t e r t )  oder i n  

n i c h t r e c h t l i c h  geregel ten Ausprägungsformen. Sie r e a l i s i e r e n  s i ch  a lso  entweder 

i n  (rechtsförmigen) I n s t i t u t i o n e n  oder s i e  schlagen s i ch  i n  S i t ten ,  Normen und 

Bräuchen usw. nieder.  Aber auch diese S i t t e n  und Gebräuche bestimmen h i s t o r i -  

sche Ind i v i dua l i t ä t s fo rmen .  Genau i n  der Weise, wie d ies  Seve z. B. m i t  der 

Kategor ie "Allgemeines Wahlrecht" andeutete. Solche Formen s ind im einzelnen zu 

entsch lüsse ln  und h i s t o r i s c h  auf i h r e  Bestimmungsmomente zurückzuführen. So 

z e i g t  z. B. Gramsci i n  der Frage der Entstehung der Gewaltentei lung einen Klas- 

senkompromiß zwischen bestimmten Te i l en  der Bourgeois ie auf. 

A l l e  diese Formen und Dimensionen der I ns t i t u t i onen ,  der S i t t e n  und Bräuche 

können i n  i h r e r  Wirkweise f ü r  d i e  Sub jek t log ik  j ewe i l s  m i t  einem B e g r i f f  be- 

g r i f f e n  werden, den Marx an e ine r  anderen S t e l l e  en tw icke l t  hat, nämlich m i t  

dem B e g r i f f  der Subsumtion. Subsumieren diese In f ras t ruk tu ren  das Individuum 

unter  s i ch  oder ermöglichen s i e  seine Entwicklung bzw. i n  welchem Verhä l tn is  

stehen beide Prozesse? 

I n  der "Deutschen Ideo log ie"  habe i c h  e ine i n  diesem Zusammenhang sehr i n te res -  

sante S t e l l e  zum Subsumtionsbegriff gefunden. "Die einzelnen Ind iv iduen b i l den  

nur i nso fe rn  e ine Klasse, a l s  s i e  einen gemeinsamen Kampf gegen e ine andere 

Klasse zu führen haben. Im übr igen stehen s i e  s i ch  einander s t e t s  i n  der Kon- 

kurrenz wieder f e i n d l i c h  gegenüber. Auf der anderen Se i t e  verse lbs tänd ig t  s i ch  

d i e  Klasse wieder gegen d i e  Indiv iduen, so daß diese i h r e  Lebensbedingungen 

p r ä d e s t i n i e r t  vorf inden, von der Klasse i h r e  Lebensstellung und damit i h r e  per- 

sön l iche Entwicklung angewiesen bekommen, unter  d i e  s i e  subsumiert werden" (MEW 

3, S. 5 9 ) .  

I c h  denke, i n  diesem Sinne können w i r  den Subsumtionsbegriff a l s  Vo rbes t im t -  

h e i t  der Lebensstellung und der persönl ichen Entwicklung gebrauchen. I c h  fahre  

f o r t  im  Z i t a t :  "Dies i s t  d iese lbe Erscheinung wie i n  der Subsumtion der e inze l -  

nen Ind iv iduen unter  d i e  Te i lung der A rbe i t  und kann nur durch d i e  Aufhebung 

des Pr ivateigentums und der A rbe i t  se lbs t  b e s e i t i g t  werden. Wie diese Subsum- 

t i o n  der Ind iv iduen unter  d i e  Klasse s i ch  zug le ich  zu e ine r  Subsumtion unter 

a l l e r l e i  Vorstel lungen pp. en tw icke l t ,  haben w i r  b e r e i t s  mehrere Male angedeu- 

t e t " .  D.h., w i r  haben m i t  der Subsumtion i n  der Frage h i s to r i sche  I n d i v i d u a l i -  

t ä t s fo rm einen weiteren B e g r i f f ,  m i t  dem w i r  a rbe i t en  können be i  dem Begreifen 

der Ausdi f ferenzierung der gesamten D i s t r i b u t i o n  i n  Form des Staates und der 
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I n f r a s t r u k t u r ,  der I n s t i t u t i o n e n ,  der S i t t en ,  Moral und Bräuche im  Ve rhä l t n i s  

zur Persönlichkeitsentwicklung. 

Wir f i nden  a lso  auf a l l  d iesen Ebenen von der Se i t e  der Produkt ion her Organe 

des gese l l scha f t l i chen  Gesamtarbeiters, um produzieren zu können, d i e  aber nach 

se i ten  der Reproduktion der Indiv iduen, d i e  produzieren, zug le ich  e i n  Gestal ten 

dieser Organe, e ine Herausbildung i n  e ine r  s tänd ig  neuen Form bedeuten, damit 

s i e  n i c h t  zu Entwicklungsbehinderungen, sondern zu Entwicklungsbedingungen wer- 

den. Das i s t  der Zusammenhang, den w i r  neu denken müssen. Und e r s t  i n  diesem 

Kontext kommen w i r  auf  d i e  k lassischen Probleme der Sozialpsychologie zurück, 

bei  denen i c h  h i e r  l e d i g l i c h  andeuten kann, wie w i r  s i e  denken könnten. Diese 

Probleme der Sozialpsychologie möchte i c h  vor a l lem neben den schon behandelten 

Fragen von Kommunikation und sozialem Verkehr m i t  den Beg r i f f en  der Koopera- 

t ion ,  des K o l l e k t i v s  und der Handlungsfähigkei t  umreißen. 

5. E in ige Bemerkungen Kooperation, K o l l e k t i v  Handlungsfähigkei t  - 

Kooperation i s t  be i  Marx im "Kap i t a l "  (MEW Bd. 23) im  11. Kap i t e l  aus füh r l i ch  

ana lys ier t ,  und zwar auf dem g le ichen Status der Analyse wie im  sechsten Kapi- 

t a l  A rbe i t  i n  allgemeiner Form ana l ys ie r t  wird. Es w i r d  a lso  nach den al lgemei-  

nen Bedingungen der Kooperation gef ragt ,  nach i h r e n  Naturgesetzmäßi gkei  ten, d i e  

es ermöglichen, daß s i e  i n  e i n e r  bestimmten Form, nämlich durch Wegnahme der 

Lei tungsfunkt ion,  dem Kap i ta l  untergeordnet werden kann. 

Was s ind diese allgemeinen Bestimmungen der Kooperation, d i e  Marx herausarbei-  

t e t ?  

Der V o r t e i l  der Kooperation besteht erstens i n  der z e i t l i c h e n  und räumlichen 

Verdichtung von Arbeitsprozessen, das i s t  a lso  unmi t te lbar  ökonomischer Vor- 

t e i l ,  oder der Faktor,  der i n  den Objektbeziehungen l i e g t ,  wie Wigger-Kösters 

und Kuckhermann das herausarbei ten würden. 

Der zweite V o r t e i l ,  den d i e  Kooperation b r i ng t ,  i s t ,  daß s i e  d i e  K r ä f t e  durch 

Wet te i fe r  anzustacheln vermag. 

Der d r i t t e  V o r t e i l ,  den d i e  Kooperation l i e f e r t ,  v e r b i r g t  s i ch  h i n t e r  einem 

geheimnisvollen Terminus i n  diesem Kap i te l .  I c h  z i t i e r e  den Zusammenhang e r s t  

einmal wö r t l i ch :  "Abgesehen von der neuen Kraf tpotenz, d i e  aus der Verschmel- 

zung v i e l e r  K rä f t e  i n  e ine r  Gesamtkraft en tspr ing t ,  erzeugt be i  den meisten 

produkt iven Arbei ten der bloß gese l l scha f t l i che  Kontakt e inen Wet te i f e r  und 

eine eigene Erregung der Lebensgeister (animal s p i r i t s ) " .  Und d ies  i s t  der 
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d r i t t e  Punkt: "animal s p i r i t s " ,  welche d i e  i n d i v i d u e l l e  Le is tungsfäh igke i t  der 

einzelnen erhöhen. E in  Stück we i te r  im  Z i t a t :  "Dies r ü h r t  daher, daß der Mensch 

von Natur, wenn n i c h t  wie A r i s t o t e l e s  meint, e i n  po l i t i s ches ,  j eden fa l l s  e i n  

gese l l scha f t l i ches  T i e r  i s t "  (S. 345 f . ) .  

Und h i e r  haben w i r  n i c h t s  anderes wieder a l s  d i e  Frage des sinnhaften Aspekts 

der T ä t i g k e i t ,  denn auf das g le i che  Problem des s innhaf ten Aspekts der Tät ig -  

k e i t  s tößt  dann Petrowski (1983) i n  seinen Untersuchungen über d i e  Natur des 

Ko l l ek t i vs ,  der h i n t e r  dem Wet te i f e r  und der gemeinsamen Wertor ient ierung einen 

geheimnisvol len Kern i n  der S t ruk tu r  des K o l l e k t i v s  b e r e i t s  benennt, den e r  

aber i n h a l t l i c h  noch n i c h t  fassen kann. 

Dieser geheimnisvol le Kern se lber  i s t  e i n  Stück we i t  be i  Suchomlinski i n  seinem 

Buch "Die weise Macht des K o l l e k t i v s "  (1969) b e r e i t s  mode l l i e r t .  I c h  deute das 

m i t  wenigen Z i t a t e n  an, um den Gedanken f ü r  uns verfügbar zu machen und i h n  

später noch zu ve r t i e fen :  "Eine der größten Gefahren i s t  d i e  moralische Unerzo- 

genhei t"  des K o l l e k t i v s  (S. 52). "Aufgabe der Ko l lek t iverz iehung i s t ,  d i e  zwi- 

schenmenschlichen Beziehungen so zu gestal ten,  daß d i e  Persön l ichke i t  bere i -  

che r t  und i h r e  moral ische Schönheit ges tä rk t  wird,  daß der Mensch beim Umgang 

m i t  anderen Freude empfindet und den unwiderstehl ichen Wunsch verspürt ,  m i t  

Menschen zusammen zu se in"  (S. 54). Die Hauptsache, ohne d i e  e i n  K o l l e k t i v  

n i c h t  e x i s t i e r e n  kann, i s t  zug le ich  etwas anderes - "Die Herrschaft  des Den- 

kens" (S. 81). D.h., im  K o l l e k t i v  w i r d  d i e  E inhe i t  der Verschiedenheit der 

beiden grundlegenden Bedürfnisse des Menschen r e a l i s i e r t ,  nämlich das Bedürfnis 

nach Vermi t t lung zur E i n h e i t  der Gattung, d.h. der s innhaf te  Aspekt, und das 

Bedürfnis nach g e i s t i g e r  Aneignung der eigenen T ä t i g k e i t .  Und nur unter  diesen 

Bedingungen kann s i ch  e i n  K o l l e k t i v  entwickeln.  Denn: "Wo s i c h  jedoch mora l i -  

sche D i s z i p l i n  auf Furcht gründet, g i b t  es weder e i n  K o l l e k t i v  noch w i r k l i c h e  

Wi l l ensk ra f t ,  noch S e l b s t d i s z i p l i n .  Furcht g l e i c h t  S t r icken,  m i t  denen man 

n i c h t  nur  den Wil len,  sondern auch das Denken ( i n  diesem F a l l e  das der Schüler 

; W. J.) f e s s e l t "  (S. 52). Und: "Die w i r k l i c h e  Soz ia l i s i e rung  der Persönl ich- 

k e i t  beginnt damit, daß d iese i h r e  A rbe i t sp f  1 i c h t e n  n i c h t  nur a l s  Notwendigkeit 

be t rachte t ,  sondern auch a l s  konkrete Methode, i h r  Bedürfnis nach anderen Men- 

schen zu bef r ied igen"  (S. 89). Und h i e r  haben w i r  wieder diese E inhe i t  i n  der 

Verschiedenheit. 

Das soz i  a lpsychologi  sche Problem i s t  nun i d e n t i f i z i e r t  und muß j e t z t  i n  den 

h i s to r i schen  Kontext zurückgeführt  werden, von dem w i r  gesprochen haben. Von 

dem h i s to r i schen  Kontext, wo es be i  S t r a f e  des Untergangs f ü r  jeden Mann und 
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jede Frau notwendig i s t ,  seine bzw. i h r e  menschlichen K r ä f t e  umfassend zu ent -  

f a l t en ,  oder wie das S6ve an e ine r  anderen S t e l l e  a l s  Kern eines marx is t ischen 

E t h i k b e g r i f f s  d e f i n i e r t ,  s i ch  ve ran twor t l i ch  zu verha l ten  i n  dem Sinne, E i n f l u ß  

zu nehmen auf a l l es ,  auf  das man ( e r  oder s i e )  e inwi rken kann, nur f ü r  dieses, 

aber f ü r  dieses unter  a l l e n  Umständen (1985). Unter d ieser  h i s to r i schen  Notwen- 

d i g k e i t  der Aufhebung der bo rn ie r ten  Verhäl tn isse, indem der Verkehr zur  Dimen- 

s ion  wird,  i n  der a l l e  s i ch  u n i v e r s e l l  r e a l i s i e r e n  - so w i r d  i n  den Marxschen 

Z i t a ten  d e u t l i c h  gemacht -, i n  d ieser  Aufhebung können w i r  nun systematisch 

denken. 

Wir sehen, daß entsprechend der Herausarbeitung der Dimension der Persönl ich- 

k e i t  das Problem der Kol l e k t i v i t ä t  auf doppe l te r  Ebene auf taucht  (psychische 

und soz ia le  Ebene). H ier  f i nden  w i r  d i e  Lösung zur Theor ie des k o l l e k t i v e n  Sub- 

j e k t s  und der k o l l e k t i v e n  S u b j e k t i v i t ä t .  

Jede Form von ko l l ek t i vem Prozeß i s t  an Kooperation gebunden. Nur bezogen auf  --- 
d i e  Transformation eines Gegenstandes i n  e i n  Produkt, das s i n n v o l l  und bedeut- 

sam i s t ,  f i n d e t  Kooperation s t a t t .  Aber diese Kooperation kann geschehen auf  

der Ebene der Alltagsprozesse, der uns im  unmi t te lbaren Leben zugänglichen Pro- 

zesse, d i e  m i t  Klaus gesprochen auf der Null-Ebene, auf der Ebene der rea len  

Tä t i gke i t ,  l i egen  und auf d i e  w i r  uns von den A l l t a g s b e g r i f f e n  her beziehen. 

K o l l e k t i v i t ä t  und Kooperation können aber auch auf d i e  sprach l iche Ebene 1 a l s  

Gegenstandsebene ve r l age r t  sein, nämlich auf d i e  des i n  d i e  innere  Pos i t i on  

ver lager ten sprachl ichen Verkehrs, au f  den w i r  uns i n  der inneren Sprache un i -  

v e r s e l l  beziehen können und uns im Ve rhä l t n i s  zum Prozeß der Menschheit bestim- 

men können. D.h. unsere Kooperation und unsere K o l l e k t i v i t ä t  können m i t  der 

Genese der inneren Pos i t i on  und der zweiten und soz ia len Geburt der Persönl ich- 

k e i t  nach innen ve r l age r t  werden, indem w i r  uns auf den Prozeß der Menschheit 

bezogen so denken, wie d ies  z. B. Jewtuschenkos Bemerkung ausdrückt. Wir können 

i n  diesem Denken K r ä f t e  i d e n t i f i z i e r e n ,  d i e  w i r  zum T e i l  n i e  zu sehen bekommen 

oder sehen können, sondern d i e  w i r  nur über den sprachl ichen Verkehr v e r m i t t e l t  

erfahren. Wir können diese K r ä f t e  im  Ve rhä l t n i s  zu I n h a l t ,  Z i e l  und Wegrichtung 

unseres eigenen Weges i d e n t i f i z i e r e n .  Und w i r  können i n  der inneren Überprüfung 

d ieser  Kooperation j ewe i l s  genau bestimmen, ob das Handeln d ieser  K r ä f t e  den 

h i s to r i schen  Bedingungen ebenso en tsp r i ch t  wie unseren inneren Bedingungen der 

Subjektwerdung. 

M i t  der Höherentwicklung des Ind i v i dua l  is ierungsgrades der Persön l ichke i t ,  der 

n i c h t  nur m i t  S6ve (1986) f ü r  Frankreich f e s t z u s t e l l e n  i s t ,  sondern f ü r  d i e  BRD 
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i n  g le i che r  Weise ( v g l .  Dörre 19871, w i r d  es immer notwendiger, d iese Prozesse 

umfassend und auf a l l e  Lebensbereiche h i n  zu vo l lz iehen,  und n i c h t  nur auf 

einen Lebensbereich. Dies kor respond ier t  m i t  SGves p a r t e i t h e o r e t i  schen Überle- 

gungen, n i c h t  nur d i e  p o l i t i s c h e  Avantgardefunktion der Pa r te i  i n  den M i t t e l -  

punkt zu s te l l en ,  sondern zunehmend und übe ra l l  nach der moralischen Avantgar- 

de funkt ion  zu f ragen und Kooperation wie K o l l e k t i v i t ä t  i n  der von Suchomlinski 

angesprochenen Dimension zu r e a l i s i e r e n .  Auf diesem Hintergrund s ind d i e  Fragen 

nach einem notwendig höheren Entwicklungsgrad der Persön l ichke i t  (Seve 1986) 

ebenso wie d i e  Frage, ob d i e  I nd i v i dua l i t ä t s fo rm der Pa r te i  der Arbe i te rk lasse 

se lber  möglicherweise zu Res t r i k t i onen  füh r t ,  wenn s i e  n i c h t  i n  neue Formen 

t rans fo rm ie r t  wird,  zu d iskut ie ren.  Dies s ind  Fragen, d i e  s i ch  Marxisten und 

Kommunisten übe ra l l  i n  der Welt s te l l en ,  und d i e  damit i h r e  persön l ichke i ts -  

theore t ische Auflösung erfahren. 

K o l l e k t i v e  Subjekte werden beim heut igen Vergesellschaftungsgrad der Persön- 

l i c h k e i t  n i c h t  mehr so unmi t te lbar  und d i r e k t  er fahren, wie das noch f ü r  d i e  

Vergesellschaftungsformen i n  der a l t e n  Arbeiterbewegung der F a l l  war. Dies hat 

be i  uns Kaspar Maase ( vg l .  zusammenfassend 1985) sehr f rüh  schon an der abneh- 

menden Bindungskraf t  von Arbe i te rvere inen und Gewerkschaften untersucht.  Indem 

diese Prozesse s i ch  mehr und mehr i n  d i e  inneren St ruk turen ver lagern,  w i rd  i n  

d ieser  inneren Bestimmung des k o l l e k t i v e n  Subjekts der Tä t i gke i t ,  auf das i c h  

mich beziehe, n a t ü r l i c h  i n  e ine r  ganz erhöhten Weise s tänd ig  über Anspruch und 

W i r k l i c h k e i t  dieses k o l l e k t i v e n  Subjekts nachgedacht und auch über d i e  Dialek- 

t i k  von Sein und Sollen, i n  der i c h  im Ve rhä l t n i s  zu diesem k o l l e k t i v e n  Subjekt 

stehe. Für den Kernprozeß e ine r  harmonischen Persönl ichkeitsentwicklung wissen 

w i r ,  daß f ü r  diese D i a l e k t i k  von Sein und So l len  e i n  goldener Schn i t t  zwischen 

i nd i v i due l l em und gese l lschaf t l i chem Sein und So l len  opt imal i s t .  

Zurück auf Gorbatschows Rede auf dem 27. Pa r te i t ag ,  i n  der d i e  Avantgardefunk- 

t i o n  der Pa r te i  auf  a l l e n  Ebenen des gese l l  s c h a f t l  ichen Verkehrs a l s  notwendi- 

gerweise p o l i t i s c h  und mora l isch konkret  bestimmt wird, da s i e  s i ch  nur i n  Ta- 

t e n  r e a l i s i e r e n  kann. E r s t  durch einen solchen Prozeß w i r d  wieder eine E inhe i t  

der I d e n t i f i k a t i o n  m i t  dem k o l l e k t i v e n  Subjekt  im sub jek t iven We l tb i l d  i n  der 

5. Quasi-Dimension der Bedeutungen und dem rea len  soz ia len Verkehr geschaffen 

( v g l .  auch meine Ausführungen i n  Kap i t e l  6 und 8) .  

Zum Abschluß: Nur i n  diesem Kontext können w i r  m.E. d i e  gesamte Problematik der 

Sozialpsychologie neu denken, indem w i r  den gese l l scha f t l i chen  O r t  bestimmen, 
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wo Soziales en tw icke l t  wird, nämlich den Bereich der D i s t r i b u t i o n ,  von dem aus 

s i ch  d i e  Gesel lschaft  den Ind iv iduen v e r m i t t e l t .  Von h i e r  aus i s t  S tu fe  f ü r  

Stufe im Rahmen der h i s t o r i s c h  vorgefundenen Verkehrsverhäl tn isse nach den Mög- 

l i c h k e i t e n  der Entwicklung wie nach der Aufhebung b o r n i e r t e r  Verhä l tn isse zu 

fragen. Und auch e r s t  i n  diesem Kontext gewinnt d i e  Kategor ie Handlungsfähig- 

k e i t  (Holzkamp 1983) i h r e  Bedeutung. Es z e i g t  s i c h  j e t z t ,  daß h i n t e r  der re -  

s t r i  ngi  e r t en  Handl ungsf ähigkei  t n i c h t s  anderes 1 i e g t  a l s  d i e  Handl ungsf ähi  g k e i t  

von der sprachl ichen Ebene 1 bezogen auf d i e  Null-Ebene - m i t  Georg Klaus ge- 

sprochen -, und i n  der e rwe i te r ten  Handlungsfähigkei t  i h r e r  Potenz nach n i c h t s  

anderes, a l s  vom Standpunkt der Menschheit s i ch  se lbs t  auf  d iesen Standpunkt 

beziehen zu können - d i e  a lso  von der sprachl ichen Ebene 2 auf d i e  sprach l iche 

Ebene 1. Und da beide Ebenen s tänd ig  im  Leben ineinander übergehen, we i l  es 

immer wieder m i t  großen Entscheidungen verbunden i s t ,  auch das, was im  eigenen 

Kopf i s t ,  konkret  zu machen, wie aufgrund des Konkretseins es denkend zu ver-  

a l  lgemeinern, i s t  Holzkamp zuzustimmen, daß diese Trennung nur ana l y t i sch  zwi- 

schen beiden Formen der Handlungsfähigkei t  zu ziehen i s t .  Handlungsfähigkei t  

muß immer wieder r e a l i s i e r t  und erkämpft werden i n  der Weise, wie es A. N. 

Leontjew ausdrückt: indem immer wieder Sinn i n  der G l e i c h g ü l t i g k e i t  der Bedeu- 

tungen zurückgewonnen werden muß. 

Soweit meine Überlegungen zur  Anlage e ine r  marx is t ischen Sozialpsychologie.  



M A R X I S T I S C H E  A N T H R O P O L O G I E  
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Marx is t ische Anthropologie a l s  Mi ssenschaft von de r  Humanität a l s  Gattungswesen 

1. Phi losophie und d i e  Mögl ichke i t  und Notwendigkeit einer marx is t ischen 

Anthropologie 

Das heut ige Thema g r e i f t  e i n  insgesamt heißes Eisen f ü r  d i e  marx is t ische Dis- 

kussion auf, nämlich d i e  Mögl ichke i t  und Notwendigkeit e i n e r  marx is t ischen An- 

thropologie.  Na tü r l i ch  i s t  auch d i e  Thematik "Psychologischer Mater ia l ismus" 

n i c h t  ohne Brisanz. Aber das Anthropologie-Thema s teh t  im  Moment noch weitaus 

mehr unter  Verd ik t  i n  der Diskussion, a l s  das f ü r  das Thema "Psychologischer 

Mater ia l ismus" g i l t .  

I ch  g re i f e  eine vom Entstehungszeitpunkt schon etwas ä l t e r e  A rbe i t  heraus, d i e  

aber i n  den Grundaussagen durchaus a k t u e l l  i s t ,  um d ies  zu verdeut l ichen, näm- 

l i c h  den A r t i k e l  von Manfred Buhr über "Anthropo log ie '  aus dem "Philosophischen 

Wörterbuch (Klaus/Buhr 1985). I c h  g r e i f e  i h n  heraus, we i l  e r  a l lgemein zugäng- 

l i c h  i s t  und we i l  e r  e ine bestimmte Diskuss ionsst ruk tur  be inha l t e t ,  gegen d i e  

i c h  argumentieren und polemisieren werde. Diese S t ruk tu r  i s t  t yp i sch  f ü r  d i e  

Anthropologie-Diskussion b i s  heute. So z e i g t  der Band "Der Mensch - neue Wort- 

meldungen zu einem a l t e n  Thema" (Bergner 1982) t r o t z  v i e l e r  k luger  Gedanken 

l e t z t l i c h  auch d i e  Argumentat ionsstruktur:  Es kann e ine marx is t ische Anthropo- 

l o g i e  n i c h t  geben. Und i n  der Debatte, d i e  Messmann und Rückriem (1985 a, b, 

1986) gegen d i e  K r i t i s c h e  Psychologie führen, geht es genau um dieses Thema. So 

i s t  zwar der Aufsatz von Buhr schon etwas ä l t e r ,  und Buhr würde i h n  heute i n  

Te i len  v i e l l e i c h t  anders schreiben, aber e r  i s t  typ isch,  i s t  symptomatisch f ü r  

d i e  Haup t l i n i e  der marxist ischen Diskussion. W i r  können uns an ihm i n  a l l e r  

Schärfe und Polemik abarbei ten - n i c h t  a l s  Problem Manfred Buhr, sondern a l s  

Problem Marxismus und marx is t ische Anthropologie. 

Die Anthropologie, m i t  der s i ch  Buhr auseinandersetzt, i s t  zunächst ganz kurz  

d i e  naturwissenschaf t l i che Anthropologie, dann geht e r  aber zu dem Hauptthema 

über. Das Hauptthema he iß t  f ü r  i h n  ph i losoph ische Anthropologie. 

Er geht davon aus, da8 d i e  phi losophische Anthropologie a l s  spez i f i s ch  bürger-  
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l i c h e  Var iante der Wissenschaft - so w i r d  s i e  gekennzeichnet - den Anspruch 

erhebe, "mi t  i h r e n  vom Menschen ausgehenden und auf i h n  hinzielenden Fragen das 

phi losophische Denken überhaupt zu erschöpfen und auszumessen. Dabei f aß t  s i e  

den Menschen a l s  unh is tor ische,  seinem Wesen nach ew igg le i chb le ibende  Erschei- 

nung auf". So d i e  allgemeine Kennzeichnung. Und Buhr f ä h r t  f o r t :  "Die phi  loso- 

phische Anthropologie r e f l e k t i e r t  auf  $J Menschen schlechthin,  auf das Vorge- 

gebene, Ewige i n  und an ihm. S ie  s i e h t  vom konkreten Menschen ab, nimmt i h n  a l s  

bloße Abstrakt ion,  a l s  Menschen an sich1' (1985, S 82).  

Buhr f ü h r t  dann we i te r  aus, daß von den weltanschaulichen Prämissen her d i e  

phi losophische Anthropologie s u b j e k t i v - i d e a l i s t i s c h  sei ,  von i h r e r  erkenntnis-  

theore t ischen Grundhaltung her agnos t i z i s t i sch  und darüber hinaus i h r e  meisten 

Ve r t re te r  theo log isch o r i e n t i e r t  seien. Von i h r  se i  daher e ine  Antwort auf d i e  

Frage nach dem Wesen des Menschen n i c h t  zu erwarten "Diese Anforderungen er -  

f ü l l t  nur * Philosophie,  der d i a l e k t i s c h e  und h i s t o r i s c h e  Mater ia l ismus" 

(ebd., S. 83). Die phi losophische Anthropologie lenke ab, das se i  i h r e  Funk- 

t i o n ,  'von der Problematik der gegebenen, d. h. k a p i t a l i s t i s c h e n  Gesel lschaft  

i n  ihrem imper ia l i s t i schen  Stadium und damit von der Problematik des konkreten 

Menschen i n  d ieser  Gese l lschaf t " .  Insbesondere werde von d ieser  Lehre d i e  mar- 

x i s t i s c h e  Lehre von den Klassen und vom Klassenkampf a l s  n i c h t  mehr g ü l t i g  dar- 

g e s t e l l t .  Deshalb habe d i e  phi losophische Anthropologie weitgehend apologet i -  

schen Charakter (ebd. 1. 
A ls  i h r e  Vor läu fer  werden i n  diesem Aufsatz Kierkegaard und Nietzsche benannt. 

Die e i g e n t l i c h e  Grundlegung se i  durch Scheler e r f o l g t .  Die Pos i t i on  Schelers 

se i  gekennzeichnet durch d i e  Ablehnung der humanistischen Auffassung des Men- 

schen a l s  vernünf t iges  Lebewesen, durch Verwerfen der Entwicklungslehre und des 

Entwicklungsgedankens. Der Verstand sei ,  b i o l og i sch  gesehen, eine Krankheit. 

Das wahre Wesen des Menschen se i  d i e  g e i s t i g e  Persona l i tä t ,  d i e  da r i n  gründet, 

daß der Mensch s i ch  t ranszend ier t .  

- Dieser Gedanke vom Verstand a l s  e ine r  Krankhei t  i s t  j a  später be i  Klages noch 

we i te r  ausgeführt  worden, i n  dem Ansatz, den Geis t  a l s  Widersacher der Seele zu 

betrachten. Diese L i n i e  i n  der phi losophischen Anthropologie, soweit s i e  p h i l o -  

sophisch i s t ,  i s t  m. E. am besten nachgezeichnet be i  ~ u k 6 c s  i n  seinem Werk "Die 

Zerstörung der Vernunft". 

Der Mensch se i  a lso  gekennzeichnet a l s  g e i s t i g e  Pe rsona l i t ä t  - so Scheler i n  

der Z i t a t i o n  von Buhr -, d i e  d a r i n  gründet, daß e r  s i ch  t ranszend ier t .  Er se i  

a l so  e i n  Wesen, das Got t  sucht. Got t  se i  keine anthropomorphe Erindung, wie das 

durch d i e  R e l i g i o n s k r i t i k  Ludwig Feuerbachs herausgearbei tet  wurde, sondern der 
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Mensch se i  theomorph, auf Got t  verwiesen . 
Buhr s t e l l t  dann wei tere  Pos i t ionen dar. Die von Gehlen, der den Menschen a l s  

Mängelwesen kennzeichnet, und s c h l i e ß l i c h  d i e  modernen Pos i t ionen des Neotho- 

mismus e ine rse i t s  und des Ex is tent ia l i smus anderersei ts.  M i t  l e t z t e r e n  beschäf- 

t i g t  e r  s i ch  im weiteren Ver lau f  des Aufsatzes an der Person Sar t res  noch sehr 

ausführ l i ch .  Insgesamt durchziehe eine antihumane, p o l i t i s c h  reakt ionäre,  apo- 

loget ische Tendenz d i e  phi losophische Anthropologie von den Anfängen b i s  zur 

Gegenwart (ebd., S. 84).  

I c h  b i t t e  bei  dem folgenden Z i t a t  genau hinzuhören, we i l  w i r  h i e r  auf e i n  er -  

stes Problem stoßen: "Die Auffassung vom Menschen der a l t g r i ech i schen  Phi loso- 

phie a l s  eines vernünf t igen Lebewesens w i rd  zum humanistischen Gemeingut der 

k lassischen bürger l i chen Phi 1 osophi e von der Renaissance über d i e  Aufklärung 

b i s  zur k lassischen deutschen Phi losophie und i h r e n  Ausgang i n  Feuerbach. S ie  

f i n d e t  unter  anderem Ausdruck i n  den Fragen Kants: Was kann i c h  wissen? Was 

s o l l  i c h  tun? Was d a r f  i c h  hoffen?, d i e  nur dazu angetan s ind  beizutragen, d i e  

Rechte der Menschheit herzuste l len"  (ebd. 1. 
Eine e rs te  K r i t i k  an Buhr: Die v i e r t e  Frage Kants - Was i s t  der Mensch? - w i r d  

ausgelassen. Und d ies  i s t ,  g l e i c h g ü l t i g ,  wer d ies  t u t ,  i n  einem A r t i k e l  über 

Anthropologie, wo s i ch  der Autor auf Kant be ru f t ,  etwas, was i c h  wissenschaft-  

l i c h e  Falschmünzerei zu nennen p f lege.  Aber das i s t  n i c h t  das Hauptproblem i n  

diesem A r t i k e l .  Es i s t  e i n  Nebenproblem, das ents teht ,  wenn man e ine  bestimmte 

vorgefaßte Perspekt ive hat, i n  der man argument ier t .  

Buhr geht nun anschließend, auf der Basis der k lassischen deutschen Ph i losoph ie  

aufbauend, auf d i e  Pos i t i on  des Marxismus e i n  und g i b t  das Menschenbild des 

Marxismus wieder, zunächst m i t  dem Hinweis, dem Z i t a t  von Marx und Engels: "Der 

Mensch, das i s t  ke in  abstraktes,  außer der Welt hockendes Wesen. Der Mensch, 

das i s t  d i e  Welt des Menschen, Staat, Sozietät" .  Er geht dann e i n  auf d i e  Be- ---- 
trachtungen von A rbe i t  a l s  Stoffwechsel m i t  der Natur, z i t i e r t  aber aus dem 6. 

Kap i te l  des Kap i t a l s  nur d i e  e r s t e  und al lgemeinste Fassung (MEW 23, S. 192). 

Die dann folgenden Ausfühungen, wo d i e  äußere Se i t e  des Arbeitsprozesses, a l so  

d i e  einfachen Momente der A r b e i t s t ä t i g k e i t  ebenso e r ö r t e r t  werden, wie d i e  i n -  

nere Se i t e  des Arbeitsprozesses, das Bauen des Produktes vorweg im  Kopf, werden 

n i c h t  z i t i e r t  und n i c h t  behandelt. 

Das Problem des marx is t ischen Menschenbildes w i r d  im  weiteren so entwicke l t ,  

daß menschenwürdige g e s e l l s c h a f t l i c h e  Verhä l tn isse e r s t  im  Kampf f ü r  Soz ia l i s -  

mus und Kommunismus bzw. e i g e n t l i c h  e r s t  i n  diesen mögl ich seien. "Das aber i s t  
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der Schlüssel zur Beantwortung der Frage nach dem Wesen des Menschen. Sie kann 

s i n n v o l l  nur  im  Zusammenhang m i t  der gesel l s c h a f t l i c h - p r a k t i  schen T ä t i g k e i t  des 

Menschen ( e i n s c h l i e ß l i c h  der Naturbeherrschung) g e s t e l l  t werden. Das Zusammen- 

f a l l e n  des Änderns der Umstände und der menschlichen T ä t i g k e i t  kann nur a l s  

revo lu t i onä re  Prax is  und r a t i o n e l l  verstanden werden'' (ebd, S. 85). 

Wie v e r f ä h r t  Buhr h i e r ?  - Er n e g i e r t  sehr schnel l ,  ohne daß e r  s i e  aufgenommen 

hat, d i e  allgemeine na tu rh i s to r i sche  Frage nach dem Wesen der A rbe i t  und i h r e r  

S t ruk tu r .  Das i s t  das g le i che  Problem, das Rückriem und Messmann (1986) i n  i h -  

r e r  K r i t i k  an Brockmeier (1983) i n  den M i t t e l punk t  s te l l en ,  nämlich der Ver- 

z i c h t  auf  e inen m a t e r i a l i s t i s c h  ausgearbei teten A r b e i t s b e g r i f f  nach se i t en  der 

i n d i v i d u e l l e n  S u b j e k t i v i t ä t  bzw. der menschlichen Natur. Buhr geht s o f o r t  über 

zum Wesen des Mensch-Seins, das s i ch  e r s t  im  Kampf f ü r  menschenwürdige Verhäl t -  

n i sse  im  Sozialismus und Kommunismus h e r s t e l l e .  

Damit w i r d  aber k l a r ,  daß e r  den B e g r i f f  Mensch i n  e ine r  spez i f i s ch  ausschließ- 

l i c h e n  Weise faß t ,  nämlich Mensch a l s  das Allgemeine "Menschheit" faßt ,  wo das 

Konkret-Einzelne, der e inze lne Mensch n i c h t  mehr a u f t r i t t  bzw. bes ten fa l l s  nur 

i n  der Perspekt ive der kommunistischen Gese l lschaf t  a u f t r i t t .  Damit pass ie r t  

ihm das Gleiche, was Messmann und Rückriem (1985 a)  Karl-Heinz Braun (1983) zum 

Vorwurf machen, daß i n  dessen Auffassung das e i g e n t l i c h e  Mensch-Sein e r s t  im 

Sozialismus beginnt, a lso  "~ier-~ensch-Übergangsfel  d b i s  zum Sozialismus" - so 

d i e  Übe rsch r i f t  des A r t i k e l s  von Messmann und Rückriem i n  der "Demokratischen 

Erziehung" . 
Das Problem l i e g t  a lso  dar in ,  daß "Mensch" von Buhr i n  diesem A r t i k e l  l e d i g l i c h  

a l s  al lgemeiner Gat tungsbegr i f f  verwendet w i r d  und der j e  einzelne Mensch ( a l s  

Besonderes) a l s  B e g r i f f  n i c h t  e x i s t i e r t .  Das f ü h r t  e r  später noch genauer aus. 

Die phi losophische Anthropologie se i  gegen d i e  b isher  h i e r  s k i z z i e r t e  marx i s t i -  

sche Pos i t i on  nur e i n  ideo log ischer  Ref lex der vom Untergang bedrohten bürger- 

l i c h e n  Existenz. Buhr nun we i te r :  "Aber es g i b t  den Menschen oder Wesen des 

Menschen a l s  gesch ich t l i che Tatsache überhaupt n i c h t  noch hat es s i e  j e  gege- 

ben," es se i  denn a l s  F i k t i o n  (S. 85). "Es gab und g i b t  immer nur den konkreten 

Menschen i n  se iner  na tü r l i chen  und gese l l scha f t l i chen  Bezogenheit. So wenig es 

h i s t o r i s c h  +J Menschen g i b t ,  so kann es deshalb rechtsmäßig e ine ph i losoph i -  

sche D i s z i p l i n  von $IJ Menschen oder $J Wesen des Menschen geben" (ebd. 1 .  Das 

he iß t ,  es e x i s t i e r t  e i n  Konkretum, das p r i n z i p i e l l  ke iner  Abst rak t ion  zugäng- 

l i c h  i s t ,  das i s t  d i e  Behauptung, d i e  Buhr i n  diesem Satz a u f s t e l l t .  I c h  wie- 

derho le  i h n  nochmals "Es gab und g i b t  immer nur den konkreten Menschen i n  se i -  

ner na tü r l i chen  und gese l l scha f t l i chen  Bezogenheit". 

Was i s t  aber e ine Abst rak t ion? - Aus dem g le ichen Wörterbuch entnehme i c h  dem 
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A r t i k e l  von Georg Klaus über Abstrakt ion:  "Die im  Resu l ta t  des Abstrakt ionspro- 

zesses entstehenden B e g r i f f e  s ind  Abstraktionen, d i e  von dem Sinnlich-Konkreten 

en t fe rn t  s ind" (1985, S. 42). 

F o l g l i c h  l a u t e t  d i e  Behauptung Buhrs: Bei der Betrachtung des Menschen i s t  e i ne  

Entfernung vom Sinnlich-Konkreten n i c h t  möglich und n i c h t  zulässig.  Dies h e i ß t  

aber n i ch t s  anderes, a l s  den Menschen i n  bestimmten Dimensionen se iner  Konkret- 

h e i t  f ü r  unerkennbar zu erklären; übrigens - und da i s t  es ganz a k t u e l l  - das 

g le iche Problem, i n  dem d i e  K r i t i s c h e  Psychologie landet.  An d ieser  S t e l l e  be- 

d ient  s i e  s i ch  dann a l s  Ersatz  f ü r  d i e  Ausarbeitung e ine r  eigenen marx is t ischen 

Persönl i chke i t s theo r i e  der Phänomenologie Graumanns (1985). Es dür fen keine 

Aussagen über Menschen, sondern nur m i t  Menschen gemacht werden, so l a u t e t  d i e  

Var iante Holzkamps (1983). 

Die Var iante von Buhr i s t  d i e :  Der e inze lne Mensch i s t  nur konkret  ex i s ten t ,  

keiner Abst rak t ion  zugänglich, was aber n i c h t s  anderes heißt ,  a l s  e ine besonde- 

r e  Var iante des Agnostizismus a l s  I n h a l t  marxi s t i  scher W i  ssenschaftsauff  assung 

zu verkünden. Die damit verbundene Verabso lu t ie rungdes Allgemeinen bezogen auf 

den Gattungsbegr i f f  Menschheit, d i e  i n  anderer Form auch i n  Buhrs Auffassungen 

zu "Ontologie" wiederkehrt, nennt das "Philosophische Wörterbuch" (Klaus/Buhr 

1985, S 60) unter  dem St ichwor t  "Allgemeines" ebenso knapp wie t r e f f e n d  "Dogma- 

tismus". Dies i s t  a lso  e i n  wei teres Problem al lgemeiner Ar t ,  auf das w i r  i n  der 

Argumentation Manfred Buhrs stoßen. 

Er behandelt nun d i e  Frage der Anthropologie we i t e r  am Be isp ie l  der Existenz- 

phi losophie Sartres,  dem e r  einen großen T e i l  seines A r t i k e l s  widmet. "Betrach- 

t e t  man d i e  Sartresche Forderung unter  systematischen Gesichtspunkten", so 

f ü h r t  Buhr aus, "so f ü h r t  s i e  auf das Verlangen an d i e  marx is t ische Ph i losoph ie  

hinaus, s i e  möge i h ren  Gegenstand um d i e  Problematik der Psychologie erweitern,  

gleichsam nebenher das Forschungsprogramm der Psychologie m i t  e r f ü l l e n .  Daß es 

eine marx is t ische Psychologie g i b t ,  b l e i b t  davon unberührt  und hat  m i t  der For-  

derung Sartres n i ch t s  gemein, im Gegenteil. Werden aus Sar t res  Forderungen 

l e t z t e  Konsequenzen gezogen, so müßte man e i g e n t l i c h  auch verlangen, da0 d i e  

marxist ische Phi losophie d i e  Astronomie, d i e  Physik, d i e  Chemie, e i g e n t l i c h  

auch d i e  Medizin usw. i n  s i ch  aufnimmt" (ebd., S. 86). 

Was deutet  s i ch  h i e r  an? - E r s i c h t l i c h  e i n  t i e f g r e i f e n d e s  Unverständnis der 

marxist ischen Phi losophie im  System der Wissenschaften. I c h  vermute nun, das 

i s t  n i c h t  näher ausgeführt, daß h i e r  der log ische Fehlschluß d e r a r t  begründet 

i s t ,  wie e r  auch be i  Holzkamp i n  der "Grundlegung" vol lzogen wird.  Dor t  w i r d  
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aufbauend auf dem d ia lek t i schen  Mater ia l ismus der h i s to r i sche  Mater ia l ismus zur 

e igen t l i chen  Universalwissenschaft  e r k l ä r t ,  d i e  nur und aussch l ieß l ich  auf den 

Menschen angewendet werden dür fe .  Es w i r d  n i c h t  gesehen, daß auf der Ebene des 

Mensch-Sei ns der d i a l e k t i s c h e  Mater ia l ismus d r e i  Ebenen spez i f i scher  Ausprä- 

gungsformen annimmt, nämlich 

1. d i e  des h i s to r i schen  Mater ia l ismus a l s  Erfassung der Gesetzmäßigkeiten 

der Geschichte und der Gesel lschaft ,  

2. d i e  des psychologischen Mater ia l ismus a l s  Erfassung der Gesetzmäßigkeiten 

der Prozesse des Psychischen und des Bewußtseins und 

3.  d i e  der D i a l e k t i k  der Natur auf einem neuen Niveau, nämlich a l s  D i a l e k t i k  

der menschlichen Natur. 

I c h  vermute, daß h i e r  be i  Buhr e ine ähnl iche Verkürzung v o r l i e g t ,  vergleichbar 

der von Holzkamp, der jede Psychologie aussch l ieß l ich  und nur aus dem h i  s t o r i -  

schen Mater ia l ismus a b l e i t e n  w i l l .  Wie gesagt, das kann i c h  n i c h t  nachweisen, 

aber es geht m i r  j a  an d iese r  S t e l l e  um e ine bestimmte A r t  von Theoriekonstruk- 

t i o n ,  n i c h t  um das e inze lne Problem Holzkamp oder Buhr. 

Nun können w i r  i n  d ieser  Angelegenheit e inen sehr guten Kronzeugen bemühen; 

d ieser  Kronzeuge he iß t  W. I. Lenin. 

I n  seinen Ausführungen über Lassa l le  i n  den Philosophischen Heften im Band 38 

der Werke (S. 335) f i n d e t  s i ch  folgendes Schema. 

Das Schema behandelt Wissensgebiete, d i e  f ü r  den Aufbau der Erkenntnistheor ie 

und D i a l e k t i k  unumgänglich s ind. A l s  solche Wissensgebiete benennt Lenin neben 

der Geschichte der Phi losophie d i e  Geschichte der einzelnen Wissenschaften, und 

- nun kommen e in ige  Fests te l lungen genau i n  der Richtung, i n  d i e  w i r  zu disku- 

t i e r e n  haben - d i e  Geschichte der ge i s t i gen  Entwicklung des Kindes, d i e  der 

ge i s t i gen  Entwicklung der Tiere,  d i e  der Sprache und i n  e ine r  Nachbemerkung "+ 
Psychologie, + Phys io log ie  der  Sinnesorgane." Nebenan i s t  angeführt "kurz Ge- 

sch ich te  der Erkenntnis überhaupt". Es geht ihm a lso  um d i e  Gesch ich t l i chke i t  

der höchsten Form der lebendigen o rgan i s i e r ten  Materie, d. h. der Bewußtseins- 

f u n k t i o n  des Menschen a l s  Prozeß, der i n  der Naturgeschichte ents teht  und theo- 

r e t i s c h  h ie rau f  fußend b e g r i f f e n  werden muß. Dies b i l d e t  das Fundament f ü r  d i e  

Ausarbeitung der Phi losophie a l s  Erkenntn is theor ie  und D ia lek t i k .  
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Abbildung 27: Lenins Tableau zum Aufbau von D i a l e k t i k  und Erkenntn is theor ie  

Dies en thä l t  noch e i n  wei teres Problem: Wenig später i n  diesem Konspekt s e t z t  

Ergo: 

Lenin D i a l e k t i k  und Erkenntn is theor ie  g le ich .  Aber s i e  s i nd  n i c h t  unmi t te lbar  

gleichgesetzt ,  sondern s i e  s ind  g le ichgesetz t  i n  e ine r  widersprüchl ichen Ein- 

he i t ,  denn d i e  D i a l e k t i k  se lber  a l s  Grundlage der Erkenntn is theor ie  kann s i c h  

nur i n  diesem exakt auf d i e  Naturgeschichte, auf d iese h i s to r i schen  Prozesse 

insgesamt bezogenen Erkenntni sprozeß entwickeln.  D. h. d i e  D i a l e k t i k  se lber  

braucht, um i h r e  Kategorien f i nden  zu können, e ine Befassung m i t  der gesamten 

Geschichte der Welt und der Menschheit, und zwar der Welt und der Menschheit 

dies die Wieaena- 
gebiete, aus denen 
sich Erkenntnis- 
theorie und Dia- 
lektik aufbaucii 

sollen 

' 

Geschichte der Philosophie 

n i c h t  a l s  Realgeschichte, sondern - das wissen w i r  aus dem Verhä l tn is  des Logi-  

schen und His tor ischen be i  Marx (MEW Bd. 42, E i n l e i t u n g  der "Grundrisse") - a l s  

eine g e i s t i g e  Rekonstruktion i n  i h r e r  log isch-h is tor ischen St ruk tur ,  a l so  i n  

Die grie- 
chische 

ihrem Werden und Gewordensein. Das he iß t  aber, d i e  D i a l e k t i k  - i c h  werde darauf 

noch kommen - f o r d e r t  g l e i c h z e i t i g  den Aufbau eines anderen W i  ssenschaftgebie- 

t e s  innerha lb  der marxist ischen Philosophie, das genauso u m s t r i t t e n  i s t  wie d i e  

„ ,, cinzclnen Wiesenschaften 
,, ,, geistigen Entwicklung 

Philo- 
sophie 
hat alle 

dieseMo- 
mente 
ange- 
deutet 

marxist ische Anthropologie, nämlich den Aufbau e ine r  Ontologie, a l so  e i n e r  

Theorie des Seins, und zwar e ine r  ma te r i a l i s t i schen  Theorie des Seins. 

des Kindes 
,, ,, geistigen Entwickiung 

der Tiere te der Erkennt- 
,, Sprache NB: nia überhaupt 

+ Psychologie 

Sinnesorgane 
+ Physiologie der 

biet desWissens 

Wie gesagt, Manfred Buhr meint, dann könne j a  d i e  marx is t ische Phi losophie auch 

Astronomie, Physik, Chemie oder Medizin i n  s i ch  aufnehmen, und verkennt damit 

d i e  ganz besondere Ro l le ,  d i e  i n  der Tat der Psychologie zukomnt und auf d i e  
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noch einzugehen i s t .  Eine solche Ro l l e  kommt i h r  deshalb zu, we i l  s i e  n i c h t  nur 

Einzelwissenschaft  i s t  und aus d ieser  heraus i n  der Zusamnenfassung der ver- 

schiedenen Psychologien Allgemeine Psychologie werden kann, wie das Wygotski 

a n a l y s i e r t  hat .  S ie  s teh t  g l e i c h z e i t i g  auch i n  einem bestimmten und d e f i n i e r t e n  

Ve rhä l t n i s  zur Philosophie, wie an e ine r  anderen S t e l l e  vergleichbar d i e  Po l i -  

t i s c h e  Ökonomie i n  einem solchen Verhä l tn is  zum h i s to r i schen  Material ismus 

s teh t .  S ie  i s t  zug le ich  auch e ine Hauptwissenschaft i n  der Erforschung e iner  

spez i f i schen Bewegungsform der Materie, d. h. der von lebendigen Indiv iduen 

r e a l i s i e r t e n  W i  derspi  egel ungsformen auf deren höchstem Niveau, a lso  des Bewußt- 

se ins  i n  der Tä t i gke i t .  Damit kommt i h r  e ine besondere R o l l e  f ü r  d i e  Entwick- 

lung des psychologischen Mater ia l ismus i n  der Phi losophie zu. 

Buhr s e t z t  s i ch  nun i n  seinem A r t i k e l  we i t e r  m i t  Sa r t re  auseinander. "Wenn Sar- 

t r e s  Forderungen nach e ine r  Anthropologie des Marxismus e ine wissenschaftsge- 

s c h i c h t l i c h e  und systematische Feh l l e i s tung  i s t " ,  so f ü h r t  Buhr we i t e r  aus und 

andererse i ts  seine damit zusammenhängende K r i t i k  am Marxismus n i c h t  zu t re f fend 

se i ,  der h i s to r i sche  Mater ia l ismus berücks ich t ige  n i c h t  den Menschen ( i c h  b i t t e  

genau hinzuhören - der h i s t o r i s c h e  Mater ia l ismus berücks ich t ige  n i c h t  den Men- 

schen), dann se i  d ies  darüber hinaus "eine Kompensation eigenen Unvermögens i n  

Ges ta l t  e ines aggressiven ge i s t i gen  Aktes" (ebd., S. 86). 

I c h  denke, i n  d ieser  Äußerung z e i g t  s i ch  e i n  wei teres allgemeines Problem: Das 

des Umgangs marx is t ischer  Wissenschaft m i t  i h r e n  wissenschaft l ichen Gegnern, 

nämlich i n  e ine r  A r t  und Weise, d i e  des Marxismus n i c h t  würdig i s t ,  i n  e iner  

antihumanen A r t  und Weise, wie e i n i g e  Gegner des Marxismus m i t  diesem umgehen, 

wenn s i e  Marxisten zu Psychopathen und Verbrechern abwerten. I c h  denke, so vor- 

zugehen, das kann n i c h t  unser Standpunkt sein. Es kann n i c h t  unser Standpunkt 

sein, a n s t e l l e  der w issenschaf t l i chen Analyse d i e  persönl iche Denunziation m i t  

Kategor ien der Psychopathologie vorzunehmen. Buhrs Unters te l lung von "Unvermö- 

gen i n  Gesta l t  e ines aggressiven ge i s t i gen  Aktes" müssen w i r  zurückweisen. Aber 

auch das s ind  wieder Nebengleise d ieser  Diskussion, d i e  aber i n  diese Neben- 

g l e i s e  geraten kann, genauso, wie s i e  i n  d i e  Verfälschung des Kant-Zi tates ge- 

ra ten  kann, wenn e i n  bestimmtes Ergebnis im Kopf b e r e i t s  vorhanden i s t ,  bevor 

der Gegenstand wissenschaf t l i ch  ana l ys ie r t  wurde. 

Dies i s t  nach Wygotski (1985 a) e i n  Grundproblem be i  der Herausarbeitung e ine r  

allgemeinen Wissenschaft e ines bestimmten Gegenstandes, i n  diesem F a l l e  der 

Psychologie. I n  e ine r  Vorgehensweise wie der von Buhr w i rd  d i e  j e  vorhandene 

e inze lw issenschaf t l i che Le is tung nur zum Anlaß der K r i t i k  genommen und n i c h t  
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zum Gegenstand der wissenschaft l ichen Analyse gemacht. Aber das sind, wie ge- 

sagt, Nebenprobleme, auf d i e  man aufmerksam machen s o l l t e ,  um d i e  eigene Be- 

g r i f f l i c h k e i t  zu schärfen. Das Hauptproblem l i e g t  an e ine r  anderen S t e l l e .  

Zugespi tzt  g r e i f t  Buhr noch einmal d i e  Hal tung der Existenzphi losophie i n  der 

Auseinandersetzung mi t Äußerungen von Bol lnow an. I c h  z i t i e r e :  "Die S i t u a t i o n  

des heutigen Menschen w i rd  von verschiedenen Beobachtern übereinstimmend durch 

das Bewußtsein e ine r  t o t a l e n  Ungeborgenheit i n m i t t e n  e i n e r  f e i n d l i c h  auf i h n  

eindringenden Welt gekennzeichnet. Der Mensch i s t  im  umfassenden Sinn heimat los 

geworden" (ebd., S. 88). I c h  nehme an, daß Buhr heute über diese S t e l l e  noch 

einmal nachdenken würde und müßte, we i l  s i ch  i n  den l e t z t e n  zwanzig Jahren e ine  

allgemeine h i s to r i sche  Tendenz geze ig t  ha t  - i c h  b l e i b e  i n  der Buhrschen Termi- 

no log ie  -, i n  der Tat heimat los gegenüber den klassischen Organisationsformen 

der Arbeiterbewegung zu werden. Dies bedeutet aber keineswegs, heimat los i n  den - 
Prozessen des Erkämpfens von Humanität zu werden. Das z e i g t  f ü r  d i e  BRD U. a. 

d i e  Analyse von Maase (1985) zur Lebensweise der Arbe i te rk lasse m i t  dem T i t e l  : 

"Leben e inze ln  und f r e i  wie e i n  Baum und b rüde r l i ch  wie e i n  Wald... ". Das ze i -  

gen Untersuchungen zum Jugendbewußtsein, aus denen ganz d e u t l i c h  e i n  höherer 

Entwicklungsgrad der Pe rsön l i chke i t  h e r v o r t r i t t ,  e i n  höheres Verantwortungsbe- 

wußtsein des j e  einzelnen Jugendlichen, das sehr v i e l e  i n d i v i d u e l l e  Zugänge zu 

f o r t s c h r i t t l i c h e n  Bewegungen, aber im Augenblick ke ine größeren p o l i t i s c h e n  

Organisat ionspotent ia le be inha l te te ,  obwohl auf der konkret  e inzelnen Ebene 

s i ch  d i e  Bewußtseinsprozesse gravierend verändern (Dörre 1987). Und auf ver-  

g le ichbare Prozesse bezogen h a t t e  i c h  das l e t z t e  Mal schon S6ve (1986) f ü r  

Frankreich z i t i e r t .  Und auch i n  den Analysen, d i e  Gorbatschow über d i e  Lage i n  

der Sowjetunion gegeben hat, kommt das zum Ausdruck und eben fa l l s  noch einmal 

i n  einem A r t i k e l  von Saslawskaja i n  "Wissenschaft i n  der UdSSR" (Hef t  5, 1987). 

Es s i e h t  so aus, a l s  habe d i e  Existenzphi losophie gerade auf Grund der besonde- 

ren Ro l l e  der I n t e l l e k t u e l l e n  i n  der bürger l i chen Gese l lschaf t  auch d i e  beson- 

dere Vereinzelung des I n t e l l e k t u e l l e n  zum rea len  Gegenstand gemacht, dabei 

aber, g l e i c h z e i t i g  darüber hinausgehend, r e a l e  Prozesse der Persön l ichke i tsent -  

w ick lung entdeckt, d i e  e r s t  j e t z t  massenhafte Prozesse werden. Wir werden auch 

darauf zurückkomnen. - Kurz: Eine solche Auffassung, wie von Buhr i n  d iese r  

K r i t i k  an Bollnow fo rmu l i e r t ,  f ü h r t ,  wenn man s i e  so stehen läßt ,  zwangsläufig 

dazu, daß d i e  sub jek t ive  Se i t e  der K r i se  im Kapital ismus, aber auch der 

durchaus kr isenhaf ten Prozesse i n  der Weiterentwicklung des Sozialismus, unbe- 

g r i f f e n  und unbegrei fbar b l e i b t .  
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I c h  h a t t e  vo rh in  schon auf folgendes verwiesen: Diese Auffassung, daß eine mar- 

x i s t i s c h e  Anthropologie n i c h t  zu läss ig  sei ,  k o r r e l i e r t  m i t  der Rückführung 

zah l re i che r  Einzelwissenschaften im  Rahmen des Marxismus auf den h is tor ischen 

Mater ia l ismus a l s  d i e  e i g e n t l i c h e  Universalwissenschaft .  Dieser se i  d i e  eigent-  

1 i che  und e n t f a l t e t e  Ausprägung des d ia lek t i schen  Material ismus. Dies f ü h r t  

auch dazu, d i e  Frage der Mögl ichke i t  und Notwendigkeit e i ne r  marxist ischen On- 

t o l o g i e  zu negieren. Dazu wieder Buhr i n  eben diesem Handbuch. Er geht davon 

aus, daß d i e  ontologische F rages te l l ung  durch d i e  Beantwortung der Grundfrage 

der Ph i losoph ie  beantwortet  se i  (S. 893). " A l l e  anderen durch d i e  Ontologie 

aufgeworfenen Fragen werden i n  der marx is t ischen Erkenntn is theor ie  behandelt". 

Und wiederum: Wie war das denn m i t  der z i t i e r t e n  S t e l l e  aus Lenins Lassal le-  

Konspekt? 

Wenn Erkenntn is theor ie  und D i a l e k t i k  i den t i sch  sind, wieso schre ib t  Lenin von 

'Erkenntnistheor ie 5 D i a l e k t i k '  und verweist  darauf, daß d i e  D i a l e k t i k  s i ch  

zu bewähren habe und zu entwicke ln  se i  i n  der Analyse des rea len w e l t h i s t o r i -  

schen Prozesses, i n  se iner  l o g i  sch-hi s tor ischen St ruk tur ,  d i e  m i t  dem Schema 

der Geschichte der Wissenschaften ansk i zz ie r t  i s t .  Buhr demgegenüber e r k l ä r t :  

"Zusammengefaßt : Die E i n h e i t l i c h k e i t  des Seins, se in  ewiges unveränderl iches 

Merkmal besteht e i n z i g  und a l l e i n  dar in ,  m a t e r i e l l  zu sein" (S. 894). 

Was i s t  aber m i t  der Verschiedenheit des Seins? - Denn d i e  Existenzform der 

Mater ie  i s t  d i e  Bewegung, und i n  der Existenzform der Bewegung en tw icke l t  s i ch  

d i e  Mater ie  se lbs t  i n  einem Selbstorganisationsprozeß. 

Die E i n h e i t l i c h k e i t  des Seins - ja;  aber ha t  d i e  Phi losophie n i c h t  auch nach 

der Verschiedenheit des Seins zu fragen? Diese Frage gerä t  v ö l l i g  unter  Buhrs 

Verdikt ,  und der Marxist ,  der s i e  i n  besonderer Weise aufgeworfen hat, Georg 

Lukacs, gerä t  eben fa l l s  un te r  Verd ik t .  Möglicherweise wurde Buhr d ies  heute 

auch anders schreiben. Jedenfa l ls  s teh t  i n  diesem A r t i k e l ,  d i e  "Ontologie des 

gesel 1 s c h a f t l  i chen Seins" von Lukdcs, a lso  se in  großes Spätwerk, se i  r e v i  s i o n i  - 
s t i s c h  und se i  "mi t  der revo lu t i onä ren  Weltanschauung der Arbe i te rk lasse unver- 

e inbar"  (S. 896). 

Nun, betrachten w i r  etwas näher, was Lukacs i n  d iese r  "Ontologie des g e s e l l -  

scha f t l i chen  Seins" vorhat.  Der Gesamttext (1984, 1986) i s t  d e r z e i t  i n  der DDR 

noch n i c h t  zugänglich, wohl aber das Kap i t e l  über Hartmann im  Rahmen des 1985 

be i  Reclam ver leg ten Sammelbandes ausgewählter S c h r i f t e n  von ~ u k s c s  m i t  dem 

T i t e l  "Über d i e  Vernunft  i n  der Ku l tu r " .  Aus diesem Kap i te l  über Hartmann und 

dem Schlußwort d ieses Bändchens geht sehr genau hervor, wie diese Ontologie des 
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gese l lschaf t l i chen Seins aufgebaut i s t .  S ie  z e r f ä l l t  i n  zwei große T e i l e  e ine r -  

s e i t s  i n  h i s to r i sche  Kap i te l ,  d i e  s i ch  m i t  den Problemen der Ontologie i n  der 

Philosophiegeschichte befassen - darauf gehe i c h  j e t z t  n i c h t  e i n  -, und zwei- 

tens i n  einen systematischen T e i l ,  der s i ch  i n  v i e r  Unterkap i te ln  aufbaut. Das 

e rs te  Unterkap i te l  l a u t e t  "Die Arbe i t " .  A rbe i t  i s t  a lso  d i e  zen t ra le  Kategor ie 

f ü r  Lukacs, um e ine Ontologie des gese l l scha f t l i chen  Seins zu schreiben, und 

zwar A rbe i t  i n  fo lgender Weise, wie es aus einem Z i t a t  aus der Autobiographie 

von Lukacs deu t l i ch  wird,  das i n  der Zusammenfassung dieses Buches wiederge- 

geben wi rd :  

"Nach Marx s t e l l e  i c h  m i r  d i e  Ontologie a l s  d i e  e i g e n t l i c h e  Phi losophie vor, 

d i e  auf der Geschichte bas ie r t .  Nun i s t  es aber h i s t o r i s c h  n i c h t  zwei fe lhaf t ,  

daß das anorganische Sein zuerst ,  und daraus wie, das wissen w i r  n i ch t ,  aber 

wann, das wissen w i r  ungefähr - geht das organische Sein hervor, und zwar i n  

dessen p f lanz l ichen und t i e r i s c h e n  Formen, und aus diesem b io log ischen Zustand 

geht dann später durch außerordent l i ch  v i e l e  Übergänge das hervor, was w i r  a l s  

menschliches gese l l scha f t l i ches  Sein bezeichnen, dessen Wesen d i e  t e l eo log i sche  

Setzung des Menschen i s t ,  das he iß t  d i e  Arbe i t .  Das i s t  d i e  entscheidendste 

neue Kategorie, we i l  s i e  a l l e s  i n  s i c h  f aß t .  Vergessen S ie  n i ch t ,  daß w i r  auch 

i n  a l l e n  möglichen Wertkategorien sprechen, wenn w i r  vom menschlichen Leben 

sprechen. Welches i s t  der e r s t e  Wert? Das e r s t e  Produkt? Entweder e n t s p r i c h t  

e i n  Steinschläge1 seinem Zweck, oder e r  en tsp r i ch t  seinem Zweck n i ch t .  I n  dem 

einen F a l l  w i r d  e r  we r t l os  sein. Wert und Wer t l os igke i t  kommen auch i n  der b io -  

logischen Existenz noch n i c h t  vor, denn e i g e n t l i c h  i s t  der Tod e i n  ebensolcher 

Prozeß wie das Leben. Zwischen ihnen g i b t  es keinen Wertunterschied. Der zweite 

grundlegende Unterschied i s t  das "Sol len" . . . das he iß t ,  d i e  Dinge verändern 

s i ch  n i c h t  von selbst ,  n i c h t  i n f o l g e  spontaner Prozesse, sondern i n f o l g e  bewuß- 

t e r  Setzungen. Die bewußte Setzung bedeutet, daß der Zweck dem Ergebnis voraus- 

geht. Das i s t  d i e  Grundlage der gesamten menschlichen Gesel lschaft .  Jener Ge- 

gensatz, der s i ch  zwischen Wert und Nicht-Wert, zwischen Zustande-Gebracht-Ha- 

ben und Zustande-Gekommen-Sein spannt, macht e i g e n t l i c h  das ganze menschliche 

Leben aus" ( ~ u k a c s  1985, S. 518 f .). 

Das he iß t :  Lukacs baut seine Ontologie des gese l l scha f t l i chen  Seins auf e i n e r  

allgemeinen Ontologie der Entwicklung, ganz modern gesagt, der Se1 bs toran i  sa- 

t i o n  der ma te r i e l l en  Welt i n  der Naturgeschichte auf, f o l g t  a lso  genau Lenins 

Anregung im Lassalle-Konspekt, und a r b e i t e t  dann a l s  wesent l i ch  neue Dimension 

auf menschlichem Niveau d i e  Dimension der A rbe i t  heraus. 
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W i r  wo l len  nun sehen, wie e r  diese Dimension se iner  Ontologie anlegt,  we i l  es 

damit auch d e u t l i c h  wird, wo e r  k r i t i k w ü r d i g  und k r i t i k b e d ü r f t i g  i s t .  

H i e r  geht e r  i n  v i e r  Kap i t e l n  vor, a lso  erstens "Die Arbe i t " ,  zweitens "Die 

Reproduktion", d r i t t e n s  ''Das I d e e l l e  und d i e  Ideo log ie"  und v ie r tens  "Die Ent- 

fremdung". Das he iß t ,  Lukacs baut seine Ontologie des gese l l scha f t l i chen  Seins 

auf jener  Basis auf, d i e  w i r  h i e r  i n  der l e t z t e n  Vorlesung a l s  Grundposit ion 

f ü r  d i e  Sozialpsychologie e r a r b e i t e t  haben. Wir haben nämlich gef ragt :  Wie 

s t e l l t  s i ch  der g e s e l l s c h a f t l i c h e  Lebensprozeß f ü r  d i e  j e  einzelnen Menschen 

dar, i n  d ieser  D i a l e k t i k  von h i s t o r i s c h e r  I n d i v i d u a l i t ä t s f o r m  a l s  ob jek t i ve r  

g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Logik und von A k t i v i t ä t s m a t r i x  a l s  i n d i v i d u e l l e r  Entwick- 

lungsmögl ichkei t ,  m i t  S6ve gesprochen. Es ze ig te  s i ch  m i t  dem Ansatz von Wig- 

ger-Kösters und Kuckhermann, daß s i ch  der menschliche Lebensprozeß aus d ieser  

S i ch t  a l s  Prozeß von Reproduktionszyklen d a r s t e l l t .  

Das he iß t  aber, damit w i r d  e ine andere Perspekt ive fi Marxismus gewählt; s i e  

b l e i b t  innerha lb  des h is to r i schen  Material ismus, hat  aber einen anderen Zu- 

schn i t t .  Während d i e  Perspekt ive f ü r  d i e  Analyse % gese l l scha f t l i chen  Gesamt- 

a r b e i t e r s  ohne Zweifel  d i e  Produkt ion i s t  (und auch b le iben muß), w i rd  der Aus- 

gangspunkt der Analyse f ü r  d i e  sub jek t iven Prozesse fi gese l l  scha f t l i chen  Ge- 

samtarbei ter  d i e  Reproduktion - sowohl d i e  Reproduktion des i n d i v i d u e l l e n  Sub- 

j e k t s  wie d i e  des k o l l e k t i v e n  Subjekts. Und genau jenen Standpunkt, den w i r  

beim l e t z t e n  Mal a l s  t ragend f ü r  d i e  Sozialpsychologie e r a r b e i t e t  haben, genau 

jenen Standpunkt hat meines Erachtens auch ~ u k a c s  vor Augen, wenn e r  m i t  der 

A rbe i t  beginnt, zur Reproduktion übergeht, dann zum Idee l l en  und Ideologischen 

und s c h l i e ß l i c h  zur Entfremdung kommt. Das he iß t ,  ~ u k a c s  Entwurf e i ne r  Ontolo- 

g i e  des gese l l scha f t l i chen  Seins e r f o l g t  un te r  dem Gesichtspunkt der Reproduk- 

t i o n  der S u b j e k t i v i t ä t ,  i s t  aber n i c h t  e ine Ontologie des gese l l scha f t l i chen  

Seins un te r  dem Gesichtspunkt der a r b e i t s t e i l i g e n  Reproduktion a l s  Ganzes. 

H ie r  wäre dann im  entwicke l ten  Marxismus möglicherweise e i n  anderer Ansatz auf- 

zugre i fen  und v e r t i e f t  durchzuführen, das i s t  der Ansatz, den Tjaden (1977) i n  

der Z e i t s c h r i f t  "Das Argument" s k i z z i e r t  hat, i n  dem es ihm um den Zusammenhang 

von "Evo lu t ions theor ie ,  Gesel lschaftsformat ion,  Weltgeschichte" geht. Er arbe i -  

t e t  d o r t  den spez i f i schen Prozeß des Gesell scha f t l i chen  aus der allgemeinen 

Mensch-Natur-Dialektik heraus, aus der das Naturvermögen der A rbe i t  d i e  Ökono- 

mie aus der Ökologie entstehen l äß t ,  wobei aber Naturverhä l tn isse und d i e  Öko- 

l o g i e  a l s  Basis e rha l t en  bleiben. Die D i a l e k t i k  von Produkt ivkrä f ten  und Pro- 

dukt ionsverhä l tn issen kann f o l g l i c h  daher b e g r i f f e n  werden, daß Ökonomie und 

Ökologie i n  Widersprüche t re ten ,  d. h. a lso  d i e  Reproduktion der Menschen se l -  
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ber durch d i e  Ökonomie un te r  den gegebenen Produktivkraftbedingungen be i  be- 

stimmten Produkt ionsverhäl tn issen anfängt ges tö r t  zu sein. Dann t r e t e n  Produk- 

t i v k r ä f t e  und Produkt ionsverhäl tn isse i n  Widersprüche und verlangen nach neuen 

Lösungen. Dies scheint  m i r  dann schon eher e i n  Weg zu se in  (zur  Weiterentwick- 

lung vg l .  Tjaden 1990). 

I c h  sk i zz ie re  dies h i e r  nur, um zu zeigen, daß e ine  Ontologie auch nach d ieser  

Frage h i n  zu entwickeln i s t .  Insgesamt muß i c h  das Problem der Ontologie m i t  

skizzieren, wei 1 n a t ü r l i c h  d i e  Frage auftauchen wird,  welchen P l a t z  denn d i e  

marx is t ische Anthropologie im  System der Wissenschaften hat.  Wird s i e  e i n  Tei 1 

der Phi losophie se in  oder n i c h t ?  

Meine Pos i t i on  dazu, d i e  i c h  im  folgenden dann näher entwicke ln  werde, i s t  d i e  

folgende: Sie w i r d  n i c h t  T e i l  der Phi losophie sein,  i h r e  Ergebnisse werden a l s  

T e i l  der Ontologie i n  d i e  Ph i losoph ie  eingehen, a l s  Ergebnisse, d i e  einen be- 

stimmten Tei 1 bereich sk izz ieren,  wie e r  h i e r  be i  Lukacs b e r e i t s  aufger issen 

wurde. Aber h ie rzu  gehören n a t ü r l i c h  neben der Entwicklung e ine r  Anthropologie 

e ine wei te re  Entwicklung der D i a l e k t i k  der Natur und aber auch der Soz ia l -  und 

Gesellschaftswissenschaften und damit der gesamten Fragen, d i e  m i t  der Entwick- 

lung von Gesel lschaften a l s  Ganzes und der Rea l is ie rung des gese l l scha f t l i chen  

Gesamtarbeiters zusammenhängen. Das s ind  zum T e i l  aber Fragen, d i e  außerhalb 

der Anthropologie stehen, auf jeden F a l l  aber d i e  Ontologie tangieren. - Soweit 

zu e in igen systematischen Aspekten. 

Es i s t  nun in teressant ,  den Ansatz von Buhr m i t  einem anderen Ansatz zu kon- 

f r on t i e ren ,  der i n  jüngster  Z e i t  zu e in igen vergleichbaren Problemen ph i  loso- 

phi  sch argumentiert. I c h  nehme diese Konf ronta t ion  deshalb vor, wei 1 se lbs tver -  

s tänd l ich  davon auszugehen i s t ,  daß d ieser  Ansatz von Buhr genauso wie der An- 

satz von Sandkühler (19871, auf den i c h  j e t z t  eingehe (und n a t ü r l i c h  auch der  

Ansatz von Lukacs) im Marxismus und n i c h t  außerhalb des Marxismus s teh t  und 

deshalb auch gek lä r t  werden muß, wie im  Marxismus d i e  e ine  oder d i e  andere Auf- 

fassung zustandekommen kann, was d ies  f ü r  ob jek t i ve  Gründe hat.  Darauf w i l l  i c h  

g le i ch  eingehen, nachdem i c h  d i e  Argumentation von Sandkühler e i n  Stück w e i t  

dargestel  1 t habe. 

I c h  beziehe mich auf einen Aufsatz, der gerade erschienen i s t ,  und zwar i n  der 

"D ia lek t i k "  14. Dies i s t  e i n  Aufsatz zu Humanismus, Wahrheit und Mora l i t ä t .  I c h  

g r e i f e  daraus e in ige  Gedanken auf, d i e  f ü r  unser Problem w i c h t i g  sind, und 

sk i zz ie re  i h n  n i c h t  a l s  Ganzes nach. 

Dieser Aufsatz hat den genauen T i t e l  "Rechte des Menschen und M o r a l i t ä t  i n  der 
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Wissenschaft - Humanismus, Wahrheit, F o r t s c h r i t t " .  Sandkühler untersucht se in  

Thema i n  mehreren Schr i t ten .  Er beginnt m i t  einem Schema, das w i r  be i  Buhr 

schon i n  se iner  Leugnung kennengelernt hat ten. Er  beginnt m i t  der E inhe i t  und 

der Krise des Bewußtseins i n  der heut igen S i t ua t i on .  Er f ü h r t  aus, daß Kr isen 

im  gese l l scha f t l i chen  und i n d i v i d u e l l e n  Bewußtsein keine zu vernachlässigenden 

Faktoren sind, sondern o b j e k t i v e  Momente m i t  m a t e r i e l l e r  Wirksamkeit, d i e  der 

Untersuchung b e d ü r f t i g  s ind.  "Es geht heute, kurz  gesagt, um den i n  unserer 

h i s to r i schen  Z e i t  ausschlaggebend w i c h t i g  gewordenen Sektor der Natur des Men- 

schen. Diese bewußtseinsbegabten, handlungsmächtigen, vergese l lschaf te ten Men- 

schen, i n  dessen gese l l scha f t l i chen  Bewußtsein e i n  g loba le r  i n t e l l e k t u e l l e r ,  

e i n  Wissenszusammenhang zu z e r f a l l e n  begonnen ha t :  d i e  lebensnotwendige innere 

E inhe i t  se iner  Vors te l  lungen von Natur, Menschsein und Geschichte" (Sandkühler 

1987, S. 29). 

ES i s t  a u f f ä l l i g ,  daß i n  den M i t t e l punk t  des Denkens tritt, w i r  könnten a l s  

Menschen schei tern,  we i l  w i r  d i e  Natur n i c h t  meistern.  "Mi t  der E inhe i t  des 

Wel tb i ldes  und im  Z e r f a l l  des W i  ssenschaftsbi  ldes  z e r f ä l l t  das Menschenbild, 

das humanistisch n i c h t  gegen Natur, sondern nur m i t  der Natur gedacht werden 

kann, deren q u a l i t a t i v  ausgezeichnete Momente w i r  s ind" (ebd. 1. 
Damit l e g t  Sandkühler n a t ü r l i c h  auch schon einen Grund dar, warum das Menschen- 

b i l d  z e r f ä l l t :  Wenn es gegen d i e  Natur und n i c h t  m i t  der Natur gedacht w i rd  

(d ies  sch l i eß t  d i e  menschliche Natur ein,  W. J.). Wie s ind i n  d ieser  S i tua t ion ,  

i n  d ieser  Kr ise ,  im  Z e r f a l l e n  des Menschenbildes Maßstäbe zu gewinnen? - Diese 

Maßstäbe s ind  l e t z t l i c h  mora l ischer  Art ,  aber es g i b t  k e i n  moralisches Urmeter, 

an dem d i e  Menschheit i h r e  Moral en tw icke ln  und messen könnte. Es l i e g t  v i e l -  

mehr e ine  K r i s e  der Maßeinheit "Humanität '  vor  - so Sandkühler. 

I n  einem weiteren Absatz "Wissenschaft l iche R a t i o n a l i t ä t  im  Absei ts"  untersucht 

e r  zwei o f t  genannte mögliche Auswege aus der Kr ise,  d i e  e r  aber a l s  Symptome 

der K r i s e  und n i c h t  a l s  Auswege kennzeichnet. Er kennzeichnet beide an der Dis- -- 
kussion über Tschernobyl. Der e ine "Ausweg" l i e g t  dar in ,  ökonomistisch zu argu- 

mentieren, m i t  " ja ,  aber", daß d i e  s o z i a l i s t i s c h e n  Eigentumsverhältnisse im 

allgemeinen solche Katastrophen besser verhindern würden a l s  d ies  im K a p i t a l i s -  

mus der F a l l  se i .  Der andere, s c i e n t i s t i s c h e  "Ausweg" ver langt  auf Grund d ieser  

Katastrophe e ine neue E t h i k  i n  der Wissenschaft. 

Sandkühler a r b e i t e t  nun aber heraus, daß Wissenschaft per se keine E th i k  hat, 

sondern daß es Menschen sind, d i e  s i ch  e th i sch  verhal ten,  daß es a lso  um eine 

neue E t h i k  & Bewußtsein der Wissenschaft ler  geht und n i c h t  i n  der Wissen- -- 
schaft ,  daß e ine  Auffassung, d i e  l e t z t e r e s  annimmt, e ine s c i e n t i s t i s c h e  Lösung 
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i s t .  

I n  einem weiteren Absatz unternimmt e r  e i n  Plädoyer f ü r  Humanismus und f ü h r t  

aus: "Als normalsinnig und ve rnün f t i g  bezeichne i c h  denjenigen, be i  dem der i n  

seinen Wirkungen so of fenkundig menschl i chke i t sw id r i ge  Antagonismus der Klas- 

sengesel lschaft  Widerspruch p rovoz ie r t  und der p rak t i sch  handel t  i n  den Per- 

spekt iven des aufgehobenen Antagonismus. Humanismus bedeutet, s i ch  im  Handeln 

zur Überwindung des Status quo vom a n t i z i p i e r t e n  Z i e l  der b e f r e i t e n  Menschheit 

l e i t e n  zu lassen und d i e  M i t t e l  vom a n t i z i p i e r t e n  Z i e l  her zu beu r te i l en "  (S. 

35) .  Das scheint  m i r  e i n  we i te res  und ganz entscheidendes K r i t e r i u m  f ü r  d i e  

D e f i n i t i o n  von Humanität zu sein.  

Von da aus s t e l l t  Sandkühler nun d i e  Frage: Was i s t  der Mensch? "Was s ind  d i e  

Mi ndestbedi ngungen e ine r  Bestimmung des Menschen und der Mensch1 i c h k e i t ,  d i e  

zur Voraussetzung der Begründung und Recht fer t igung moral ischer Normen werden 

können?" (S. 36) und behandelt d ieses Problem i n  einem Absatz "Wissen - Handeln 

- Hoffen - der Mensch". Er geht von Kant aus, im  Unterschied zu Buhr aber von 

a l l e n  v i e r  Fragen: Was kann i c h  wissen? Was s o l l  i c h  tun? Was d a r f  i c h  hoffen? 

Was i s t  der Mensch? 

"Nach Kant i s t  d i e  Phi losophie e ine  Wissenschaft," - i c h  z i t i e r e  j e t z t  Sandküh- 

l e r  - ''von unserer höchsten Maxime des Gebrauchs unserer Vernunft"  ... "sofern 

man unter  Maxime das innere  P r i n z i p  der Wahl un te r  verschiedenen Zwecken ver-  

s teht . "  ... "Der wahre Philosoph muß a l so  a l s  Selbstdenker einen f r e i e n  und 

selbsteigenen, keinen sk lav isch nachahmenden Gebrauch von se iner  Vernunft ma- 

chen" (S. 38). Soweit Sandkühler. 

Wenn w i r  an d ieser  S t e l l e  uns i n s  Bewußtsein führen, daB von Gramscis Auffas- 

sung her (und auch von unserer Auffassung von marx is t ischer  Psychologie he r )  

jeder Mensch Philosoph i s t ,  aber n i c h t  jeder Mensch d i e  soz ia le  Funkt ion  eines 

Philosophen hat, w i rd  d i e  Konsequenz deu t l i ch ,  zu der Sandkühler gelangt.  

Kants Fragen s ind wegweisend, "wei 1 s i e  d i e  Abs t rak the i t  vermeiden, an welcher 

der B e g r i f f  Menschheit l e i d e t "  (damit i s t  i n  d ieser  Frage e ine k l a r e  Gegenposi- 

t i o n  zu Buhr bezogen, W. J.). "Sie kennen e i n  Ich,  w i l l  meinen, w i r  a l l e  s i n d  

berecht ig t ,  jeder i s t  be fugt  und v e r p f l i c h t e t  zur Autonomie des Ich-Wissens, 

des Ich-Handelns, des Ich-Hoffens, des Ich-Menschseins. Das Hohelied des I n d i -  

vidualismus? - Im Gegenteil. Es g i b t  keine hä r te re  Absage an menschliche S o l i -  

d a r i t ä t ,  keinen schlimmeren Verz ich t  auf Hoffnung a l s  d i e  Mißachtung der Auto- 

nomie selbstbewußter Ind iv iduen.  Gelungene I n d i v i d u a t i o n  i s t  Bedingung f ü r  er-  

f o l g r e i c h  vergese l lschaf te te  so l i da r i sche  Praxis, daß auch d i e  Umkehrung dieses 

Satzes r i c h t i g  i s t ,  we i l  Mündigkeit e r s t  i n  so l i da r i sche r  Erfahrung ents teht ,  
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e n t l a s t e t  n i c h t  von der Verp f l i ch tung,  jeder  habe seinen Selbstentwurf  nach 

al lgemeingül t igem humanistischem Maßstab zu verwirk1 ichen" (S. 39). 

Und Sandkühler f ä h r t  f o r t ,  daß der Wissenschaft ler  e r s t  i n  der soz ia len Funk- 

t i o n  des I n t e l l e k t u e l l e n  zum wissenschaf t l i chen Indiv iduum a l s  Bürger werde. 

Und indem e r  Bürger werde, könne e r  nunmehr Wahrheit a l s  Z i e l  der Wissenschaft 

und Humanität a l s  Z i e l  seines prak t ischen Handelns i n  der M o r a l i t ä t  seines wis- 

senschaf t l i chen Handelns wahrnehmen (ebd., S. 45). 

Das i s t  deshalb e ine  sehr w i ch t i ge  Bestimmung, we i l  w i r  im folgenden auf den 

h i s to r i schen  Hintergrund der beiden Bestimmungen von Sandkühler und von Buhr 

kommen. Für den h i s to r i schen  Hintergrund der Bestimmung von Buhr g i l t  e i n  ande- 

r e r  B e g r i f f  der P a r t e i l i c h k e i t  a l s  i h n  Sandkühler f o r m u l i e r t .  Sandkühler ver- 

z i c h t e t  auf  den B e g r i f f  der P a r t e i l i c h k e i t  zugunsten der Autonomie = selbst -  

bewußten Individuums, d i e  e r  i n  der genannten Weise begründet, und s e t z t  an 

i h r e  S t e l l e  das Ve rhä l t n i s  von Wahrheit und Humanität, verklamnert durch d i e  

M o r a l i t ä t  des Handelns, und i c h  denke, zu Fug und Recht. Das i s t  d i e  Kantsche 

Perspektive, d i e  be i  Marx im  kategor ischen Imperat iv  aufgehobene Kantsche Per- 

spekt ive,  d i e  i n  der Tat d i e  P a r t e i l i c h k e i t  e r s t  s i c h e r t  auf der Basis der 

Wahrheit und Humanität, nämlich ".. a l l e  Verhä l tn isse umzuwerfen, i n  denen der 

Mensch e i n  ern iedr ig tes ,  e i n  geknechtetes, e i n  verlassenes, e i n  verächt l i ches 

Wesen i s t "  (MEW Bd. 1, S. 387). 

Nun s t e h t  f ü r  uns aber d i e  Frage: Wie kann es denn dazu kommen, daß d e r a r t i g  

unterschied1 i che  Auffassungen i n  e ine r  gemeinsamen Weltanschauung, i n  einem 

spez i f i schen phi losophischen Zugang zu f i nden  s ind? Und h i e r  f i n d e  i c h  d i e  

beste Antwort, auf  d i e  i c h  b isher  gestoßen bin,  be i  Georg Lukacs i n  dem Werk 

"Die Eigenart  des Ästhetischen". I n  dem 16. Kap i t e l ,  auf  das i c h  mich beziehe, 

behandelt Lukacs "Basis und Perspekt ive der Befreiung".  

Das grundlegende Problem, um das es h i e r  geht, i s t  das des Verhäl tn isses von 

Wahrheit und P a r t e i l i c h k e i t ,  von O b j e k t i v i t ä t  und P a r t e i l i c h k e i t ,  das Buhr i n  -- 
e i n e r  anderen Weise a l s  Sandkühler auf faßt .  Lukacs ana l ys ie r t  es i n  der Ausein- 

andersetzung m i t  dem Stal in ismus, gegen den e r  d i e  Perspekt ive der Katharsis,  

der i n d i v i d u e l l e n  umfassenden Entwicklung im  Rahmen der E inhe i t  der Gattung 

s t e l l t .  I c h  w i l l  auch h i e r  e i n  Stück aus füh r l i ch  z i t i e r e n ,  we i l  i c h  denke, daß 

es e ine  außerordent l ich w i ch t i ge  und außerordent l ich a k t u e l l e  S t e l l e  f ü r  den 

marx is t ischen Wissenschaftsprozeß i s t .  Die Z i t a t e  f i nden  s i ch  auf Se i t e  828 ff. 
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im zweiten Band (Luk6cs 1987). 

"Was heute al lgemein a l s  Personenkult bezeichnet wird,  i s t  a l so  e i n  v i e l  um- 

fangreicheres und umfassenderes Phänomen, a l s  man gewöhnlich meint. Es handel t  

s i ch  um e ine spezi f ische, neue Form des Sektierertums. Lenin ha t  m i t  Recht e i n  

wicht iges Wesenszeichen der Sek t i e re r  d a r i n  e r b l i c k t ,  daß s i e  a l l es ,  was s i e  

s i ch  se lbs t  g e i s t i g  e r a r b e i t e t  haben, was s i e  f ü r  r i c h t i g  hal ten,  a l s  se lbs t -  

vers tänd l ich  i n  d i e  ob jek t i ve  W i r k l i c h k e i t  p r o j i z i e r e n "  (S. 828). 

Und e i n  Stück we i te r :  "Dies äußert s i c h  theore t isch,  j a  methodologisch vor a l -  

lem i n  der Verur te i lung jeder phi losophischen und h i s to r i schen  O b j e k t i v i t ä t  a l s  

Objektivismus, der d i e  P a r t e i l i c h k e i t  metaphysisch ausschließend gegenüberge- 

s t e l l t  wird."  I ch  ergänze: Und zum anderen f ü h r t  es zur Negierung j e g l i c h e r  

O b j e k t i v i t ä t  i n  Forschungen, d i e  n i c h t  der " P a r t e i l i c h k e i t "  v e r p f l i c h t e t  s ind.  

Die gesamte Auseinandersetzung m i t  der bürger l i chen Wissenschaft r e d u z i e r t  s i c h  

i m  wesentl ichen j ewe i l s  auf zwei Dinge: S ie  a l s  kapi ta ladäquate und apo loget i -  

sche Wissenschaft zu denunzieren und n i c h t  mehr nach dem Objektbereich zu f ra -  

gen, den diese Wissenschaft untersucht.  I c h  denke, das i s t  der zweite Fehler,  

den ~ u k a c s  h i e r  aber n i c h t  ausdrück1 i c h  benennt. 

"F re i l i ch " ,  so Lukacs wei te r ,  "hat Lenin dem apologetischen Objekt iv ismus d i e  

marx is t ische P a r t e i l i c h k e i t  gegenübergestel l t .  Er f a ß t  aber diese noch so auf:  

der marx is t ische M a t e r i a l i s t  ' f ü h r t  seinen Objektivismus t iefgehender und v o l l -  

ständiger durch' a l s  der bü rge r l i che  angebliche Objektivismus. Die P a r t e i l i c h -  

k e i t  von Wissenschaft (und Kunst) en t s teh t  so be i  Lenin aus der d ia lek t i schen  

Hochspannung von O b j e k t i v i t ä t  und Parteinahme zu einem f ruch tba r  bewegenden 

Widerspruch, be i  S t a l i n  dagegen besteht s i e  aus der Verur te i lung jeder  unbefan- 

genen Betrachtung o b j e k t i v e r  W i r k l i c h k e i t  i n  Wissenschaft (und Kunst 1" (ebd.). 

Lukacs f ü h r t  d ies  we i t e r  aus, und i c h  f o l g e  ihm noch e i n  Stück wei t .  " I n  der 

theoret ischen und prak t ischen A k t i v i t ä t  S t a l i n s  verschwinden demzufolge d i e  

D i f fe renz zwischen Perspekt ive und R e a l i t ä t  , zwischen P r i n z i p  und Praxis, zwi - 
schen Zielsetzung, Aufgabe und Verwirk l ichung. Indem der Personenkult s i ch  a l s  

eine unbeschränkte Macht su i  gener is k o n s t i t u i e r t ,  ve r l ang t  er,  daß jede se iner  

Manifestat ionen n i c h t  nur a l s  j e w e i l i g e  vo l lendete  Rea l isa t ion ,  Weiterbi ldung 

e tc .  der soz ia l i s t i schen  Theor ie anerkannt, sondern daß s i e  zug le ich  a l s  be- 

g e i s t e r t  e r f ü l l t  d a r g e s t e l l t  werde. Die Theorie, d i e  Wissenschaft des Marxismus 

s o l l  s i ch  auf d i e  Komnentierung solcher Dekrete beschränken, auf Propaganda und 

Ag i ta t ion ,  auf das Verkünden i h r e s  unwiderstehl ichen Siegeszuges" (S. 828 f . ) .  

"Daß unter  solchen Umständen e ine  Weiterentwicklung der marx is t ischen Wissen- 

schaft  vor al lem auf dem Gebiet der Theor ie der Gesel lschaft ,  der Ökonomie und 
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Phi losophie außerordent l ich erschwert und gehemmt wurde, daß d i e  Theorie d i e  

Fäh igke i t  ve r l o r ,  d i e  neuen Phänomene i n  Basis und Überbau adäquat zu erfassen, 

w i r d  dadurch vers tänd l ich"  (ebd. 1. Und d i e  Analysen der sowjetischen Wissen- 

s c h a f t l e r  über d i e  Entwicklung der Gesel lschaftswissenschaften im  l e t z t e n  Jahr- 

zehnt unters t re ichen das nur zu deu t l i ch .  

Lukbcs kommt nun aber zum "e igen t l i chen  Problem": Er f ü h r t  aus: "Es i s t  k l a r ,  

daß e ine  wi rk1  i c h  konkrete theore t ische Bestandsaufnahme und K r i t i k  auch i n  

d iese r  Frage Aufgabe der Geschichte se in  muß. Aber auch i n  e ine r  solchen not-  

gedrungen starken Verallgemeinerung kann f e s t g e s t e l l t  werden: Gerade jenes Mo- 
ment der  B e r u f s t ä t i g k e i t  im  Sozialismus, d i e  diesem i n  sub jek t i ve r  H ins ich t  zur 

größeren Überlegenheit gegenüber dem Kapital ismus v e r h i l f t ,  d i e  lebendige Be- 

wußthei t  von der Verbindung der eigenen Leistung m i t  dem geplanten Gemeinwohl 

der Höherentwicklung der Gese l lschaf t ,  der Menschheit, das Bewußtsein des Sinns 

d ieser  A rbe i t  f ü r  d i e  eigene Pe rsön l i chke i t  und i h r e  v i e l s e i t i g e  und ve r t i e fen -  

de En t fa l t ung  muß so verlorengehen oder mindestens i n  hohem Grade abgeschwächt 

werden" (S. 829). Und es kommt noch e ine spez i f i sche Nuance h ine in .  "Da Theorie 

und Propaganda im Geis t  des Sozialismus i n t e n t i o n i e r t  sind, da s i e  dementspre- 

chend e ine marx i s t i sch - l en in i s t i sche  Terminologie haben müssen, ... muß s i ch  

der Abstand zwischen o f f i z i e l l e r  Theor ie und ta t säch l i che r  Prax is  auch a l s  W i -  

derstand gegen d i e  Theor ie se lbs t  i n  den Gedanken und Gefühlen v i e l e r  Menschen 

äußern" (S. 829 f . ) .  

~ u k a c s  f a ß t  das zusammen, es geht ihm j a  um Basis und Perspekt ive der Be- 

f re iung,  und argument ier t  e i n  Stück später:  " I n f o l g e  des E in f lusses der S t a l i n -  

schen Theor ie und Prax is  mußte d i e  L i t e r a t u r  im  Kampf um das r e l i g i ö s e  Bedürf- 

n is ,  um d i e  l e t z t e  Befreiung von der r e l i g i ö s e n  Gebundenheit des Menschen, ge- 
rade auf i h r e  mächt igste Waffe, nämlich auf i h r e  ka thar t ische Wirkung verzich- 

t en "  (S. 830). 

Und h i e r  z e i g t  sich, daß e r  einen ähnl ichen Ka tha rs i s -Beg r i f f  verwendet, wie 

w i r  i h n  be i  Wygotski, be i  Leontjew oder be i  Gramsci kennengelernt haben; näm- 

l i c h  "der Werk ind i v i dua l i t ä t  w i r d  im  Rezeptiven e i n  B i l d  der Welt entgegenge- 

hal ten,  d i e  ihm a l s  seine eigene entgegenbl ickt ,  zug le ich  jedoch ihm schlagar- 

t i g  i n s  Bewußtsein hebt, daß seine Vorstel lungen über diese Welt n i c h t  oder 

wenigstens noch n i c h t  deren Wesen e r r e i c h t  haben. I n  der Katharsis ents teht  

a lso  e ine  Erschütterung des a l l t ä g l i c h e n  Weltbi ldes,  der gewohnten Gedanken und 

Gefühle über den Menschen, über se in  Schicksal, über d i e  Motive, d i e  i h n  be- 

wegen, e ine Erschütterung jedoch, d i e  i h n  i n  e ine  besser verstandene Welt, i n  

d i e  r i c h t i g e r  und t i e f e r  e r faß te  d i e s s e i t i g e  W i r k l i c h k e i t  zurück führ t "  (S. 
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830). 

Darum geht es ~ u k 6 c s .  Das i s t  aber genau jene Perspektive, d i e  Sandkühler auf-  

gezeichnet hat a l s  d i e  Autonomie der f r e i e n  Ind iv iduen im  Prozeß der Herausbi l -  

dung der Humanität, a l s  Verknüpfung von Wahrheit und Humanität i n  e i n e r  mora l i -  

schen Haltung, deren Kern n a t ü r l i c h  der Prozeß der Kathars is  se in  muß. Und d ie -  

ser Prozeß muß im  Konkreten, d. h. im  A l l t a g  der Menschen o r g a n i s i e r t  werden, 

worauf j a  U. a. Gorbatschow m i t  dem Zusammenhang von p o l i t i s c h e r  und mora l i -  

scher Avantgarde-Funktion e x p l i z i t  verwiesen hat.  

Das he iß t  also, h i n t e r  dem Problem, auf das w i r  be i  der Mögl ichke i t  und Notwen- 

d i g k e i t  der Begründung e i n e r  marxist ischen Anthropologie gestoßen s ind  -, h in -  

t e r  diesem Problem l i e g t  d i e  Geschichte der Entwicklung des Sozialismus a l s  

Gesel lschaftsformat ion und des Marxismus. Es l i egen  Probleme dahinter,  denen 

w i r  uns s t e l l e n  müssen und d i e  i n  einem guten d ia lek t i schen  Sinne aufgehoben 

werden müssen. D. h. im Ve rhä l t n i s  O b j e k t i v i t ä t  und P a r t e i l i c h k e i t  ha t  k ü n f t i g  

im Marxismus wieder das zu gel ten,  was e i g e n t l i c h  immer zu ge l t en  gehabt hätte,  

daß d i e  Wahrheit Voraussetzung& P a r t e i l i c h k e i t  ist und n i c h t  d i e  P a r t e i l i c h -  

k e i t  d i e  Voraussetzung der Wahrheit. Und um diese Wahrheit geht es, und das 

mußte h i s t o r i s c h  f r e i g e l e g t  werden, um p o s i t i v  über d i e  Mögl ichkei ten e i n e r  

marxist ischen Anthropologie sprechen zu können. Denn d ies  i s t  schon das gesamte 

Semester mein Thema. Aber es war h i e r  nochmals notwendig, d i es  d i f f e r e n z i e r t  i n  

der Auseinandersetzung m i t  Hauptrichtungen der marx is t ischen Phi losophie heute 

zu tun. Und der be i  Buhr und Sandkühler aufgezeigte Widerspruch f i n d e t  s i ch  

übe ra l l .  Es i s t  e i n  h i s t o r i s c h  aufgegebener Widerspruch aus der Geschichte der 

Arbeiterbewegung, m i t  dem s i c h  beide Se i ten  auseinanderzusetzen haben. So wie 

das Sandkühler hervorhebt: wo d i e  M i t t e l  durch das Z i e l  des Humanismus, a l so  

der Perspekt ive der b e f r e i t e n  Menschheit se lbs t  a l s  humane bestimmt werden müs- 

sen. 

I c h  kann damit zu der Frage übergehen: Welchen Ste l lenwer t  könnte e ine  marxi-  

s t i sche  Anthropologie im  System der Wissenschaften haben? 

2 .  Zum Verhä l tn is  von psychologischem Mater ia l ismus und marx is t ischer  -- 
Anthropologie 

I c h  ha t te  ja. versch iedent l i ch  schon darauf verwiesen, daß d i e  marx is t ische An- 

th ropo log ie  n i c h t  m i t  dem Programn des psychologischen Mater ia l ismus gleichge- 

se t z t  werden kann. Und auch i n  diesem Proramm des psychologischen Mater ia l ismus 
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werden w i r  e i n  Stück d i f f e renz ie ren  müssen, denn es scheint  m i r  so, a l s  ob die- 

ses Programm auf zwei Ebenen auftaucht.  Es taucht  zunächst auf der Ebene e iner  

allgemeinen Psychologie auf, so wie Wygotski (1985 a) s i e  anlegt. Die Psycholo- 

g i e  bedarf  e ine r  allgemeinen Theorie, d i e  Wygotski von ihrem wissenschaftstheo- 

re t i schen  Status her a l s  Phi losophie der Einzelwissenschaften kennzeichnet. Sie 

macht i n  der Psychologie d i e  einzelnen psychologischen Gebiete und d i e  Ergeb- 

n isse d ieser  Gebiete zum Gegenstand i h r e r  Forschung. Sie knüpf t  a lso  von der 

Tierpsychologie über d i e  Allgemeine Psychologie a l s  Psychologie des normalen 

Erwachsenen, d i e  Entwicklungspsychologie und d i e  K l i n i sche  Psychologie das 

theo re t i sch  verbindende Kategoriennetz nach den naturwissenschaft l ichen Regeln 

der indukt iv -ana ly t ischen Methode. 

Das i s t  aber e i n  Stück doch etwas anderes - so scheint  es m i r  zu se in  oder muß 

etwas anderes se in  - a l s  d i e  Frage e ine r  Ontologie des Bewußtseins, auf d i e  

l e t z t e n d l i c h  dann d i e  Befassung m i t  dem psychologischen Materialismus i n  der 

Phi losophie zurückführt .  Denn d i e  Befassung m i t  dem psychologischen Ma te r i a l i s -  

mus und m i t  der Entstehung des Bewußtseins bedeutet j a  n i c h t  nur d i e  Erkennt- 

n i s theo r ie  zu fundieren, sondern es b l e i b t  auch d i e  D i a l e k t i k  zu fundieren. 

Dies ver langt  aber e ine Ontologie des Bewußtseins a l s  Ausdruck der Naturge- 

sch ichte  des Psychischen, z. B. wie be i  Leontjew (1973) angelegt. 

Damit dieses aber ge l i ng t ,  bedarf  es gerade auch f ü r  d i e  Einzelwi ssenschaft, 

damit s i e  n i c h t  i n s  Spekulieren gerät, der Befassung m i t  der Ganzhei t l i chke i t  

des Menschen, so wie das Leontjew (1979) i n  dem schon mehrfach z i t i e r t e n  Ebe- -- 
nenproblem benannt hat, daß nämlich d i e  Existenz des ganzheit l ichen Menschen 

nach der Re f l ek t i on  der biot ischen, der psychischen und der sozialen Ebene ver- 

1 angt, daß diese Ebenen aber n i c h t  e in fach aufeinander reduzierbar s ind oder 

s i c h  e in fach überlagern, sondern daß d i e  Existenz der j e  höheren Ebenen von der 

j e  niederen Ebenen abhängig i s t ,  aber d i e  j e  höheren d i e  niederen determinie- 

ren. Dieser Prozeß ere ignet  s i ch  i m  Verlauf der Ontogenese außerdem s p i r a l f ö r -  

mig, d. h. d i e  j e  höheren Ebenen bekommen zunehmend e i n  j e  höheres Gewicht i n  

der Ontogenese. Dies i s t  zu beachten. D. h., um d i e  Eigenart  des Psychischen 

überhaupt zu begreifen, müssen g l e i c h z e i t i g  d i e  Übergänge vom Biot ischen zum 

Psychischen und vom Sozialen zum Psychischen mode l l i e r t  werden. Dies übers te ig t  

d i e  Mögl ichkei ten der Psychologie. Es gehört genaugenommen schon i n  den Themen- 

bere ich e ine r  Wissenschaft, deren Kern d i e  Psychologie b i l den  kann, d i e  aber 

n i c h t  Psychologie i s t .  Dies i s t  z. B. i n  der Auffassung von Ananjew (19741, dem 

i c h  h i e r  fo lge, d i e  marx is t ische Anthropologie. 
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Hierbei  müssen w i r  beachten, daß i n  diesen verschiedenen Ebenen das Ve rhä l t n i s  

von Allgemeinem, Besonderem Einzelnem s i ch  j ewe i l s  ändert und deshalb auch - 
zum Gegenstand untersch ied l icher  Wissenschaften werden kann. Diese müssen wie- 

der w issenschaf t l i ch  zusammengeführt werden, und zwar auch auf e i n e r  f ü r  d i e  

Einzelwi  ssenschaft re levanten Ebene, und n i c h t  nur  f ü r  d i e  Phi losophie; denn 

diese Einzelwissenschaften führen i n  Praxisbereiche, so z. B. a l s  Medizin, a l s  

Psychotherapie, a l s  angewandte Sozialpsychologie (z.  B. i n  den i n  d ieser  Sek- 

t i o n  entwicke l ten  Trainingsmethoden), i n  der Pädagogik, i n  der Behindertenpäda- 

gogik. Spätestens h i e r  i s t  es unabdingbar, s i c h  m i t  der b io log ischen wie der 

sozialen Ebene g l e i c h z e i t i g  zu befassen und n i c h t  das Ganze nur auf  d i e  psych- 

ische Ebene zu reduzieren. Allgemeines und Besonderes s ind  auf diesen Ebenen 

aber j e  untersch ied l ich .  

- Auf der gese l l scha f t l i chen  Ebene i s t  das Allgemeine "Menschheit a l s  Prozeß" 

und das Besondere u.a. der Lebenszusammenhang konkre ter  Menschen. 

- Auf der  psychischen Ebene se lber  i s t  der Mensch das Allgemeine, i n  seinen 

Naturmögl ichkei ten,  gekennzeichnet z. B. durch den allgemeinen Arbei tsbe- 

g r i f f  a l s  al lgemeinster B e g r i f f  zur Kennzeichnung des Niveaus der  psych- 

ischen Systeme, das j e  Besondere i s t  h is tor isch-ontogenet isch ebenso wie 

auch i n  der S t ruk tu r  der psychischen Prozesse konkret  b iographisch aufzu- 

spüren. 

- Auf der medizinisch-biologischen Ebene i s t  das Allgemeine möglicherweise 

d i e  S t ruk tu r  des Gesamtorganismus und das Besondere v i e l l e i c h t  d i e  Organi- 

sa t i on  e ine r  bestimmten Ze l le .  

- Auf der ze l l b i o l og i schen  Ebene s ind das Höchste, was a l s  Allgemeines be- 

t r a c h t e t  werden kann, S t ruk tu r  und Verhal ten der Ze l le ,  aber das Besondere 

der biochemische Prozeß e i n e r  M ik ros t ruk tu r  der Z e l l e  usw. usf. 

Es bedarf n a t ü r l i c h  f ü r  d i e  darüber hinausgehenden Zusammenhänge e i n e r  s p e z i f i -  

schen D i a l e k t i k  der Durcharbeitung und Zusammenfassung, d i e  außerhalb des Ver- 

mögens e ine r  Einzelwissenschaft  steht,  d i e  aber t rotzdem n i c h t  Problem der Phi-  

losophie i s t ,  we i l  es auch h i e r  j ewe i l s  um d i e  Lösung von e inze lw i ssenscha f t l i -  

chen Fragen geht (z. B. i n  der Pädagogik oder im  Gesundheitswesen). 

I n  diesem Kontext, so verstehe i c h  Ananjew (1974) i n  seinem Buch "Der Mensch 

a l s  Gegenstand der Erkenntnis", ha t  d ieser  seine Analyse angelegt. Er geht da- 

von aus, daß im gegenwärtigen W i  ssenschaftsprozeß e ine  Umwand1 ung s t a t t f i n d e t ,  
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d i e  auf  e ine  allgemeine Wissenschaft vom Menschen verweist .  H ierbe i  benennt e r  

d r e i  Tendenzen (S. 10). 

1. Der Mensch werde zum allgemeinen Problem der gesamten Wissenschaften; 

2. es f i n d e  e ine zunehmende Di f fe renz ierung der wissenschaft l ichen E r fo r -  

schung des Menschen s t a t t ;  

3. und es werden Tendenzen zur I n t e g r a t i o n  verschiedener Wissenschaften, 

bezogen auf den Menschen, vermerkt. 

Es i s t  nun in teressant ,  wie Ananjew d i e  R o l l e  der Psychologie bestimmt. "Die 

Q u a l i f i z i e r u n g  des Problems Mensch zu einem allgemeinen Problem der gesamten 

gegenwärtigen Wissenschgaft verändert  d i e  S te l l ung  der Psychologie im System 

der Wissenschaften grundlegend, we i l  d i e  Psychologie zum Bindegl ied zwischen 

a l l e n  Gebieten der Erkenntnis des Menschen, zum M i t t e l  der Vereinigung von 

Te i lgeb ie ten der Natur- und Gesel lschaftswissenschaften i n  der neuen synthet i -  

schen Humanwissenschaft wird.  Entscheidend bestimmt w i r d  d i e  I n t e g r a t i o n  d ieser  

Wissenschaften, d i e  m i t  dem Prozeß i h r e r  wei teren Spez ia l is ie rung verbunden 

i s t ,  vom F o r t s c h r i t t  der phi losophischen Theor ie über den Menschen" (ebd., S. 

16). Das i s t  wiederum e ine r  der Gründe, warum i c h  meine, daß neben der marxi- 

s t ischen Anthropologie d i e  we i te re  Ausarbeitung der Ontologie i n  der Philoso- 

ph ie  dr ingend angezeigt i s t .  

Und Ananjew noch einmal: "Na tü r l i ch  muß d i e  Grundlage e ine r  solchen allgemeinen 

Theor ie d i e  Phi losophie werden, f ü r  d i e  der Mensch das große ewige un i ve rse l l e  

Problem i s t "  (ebd., S. 17). Es s t e l l e n  s i ch  a lso  neue Forderungen an d i e  ph i l o -  

sophische Lehre vom Menschen, an d i e  marx i s t i sch - l en in i s t i sche  Philosophie. Und 

diese neuen Forderungen und d i e  Behandlung dieses Problems müssen n a t ü r l i c h  

jede Form von Agnostizismus ausschließen, wie s i e  s i ch  etwa i n  der modernen 

i d e a l i s t i s c h e n  Phi losophie äußere, insbesondere im Ex is tent ia l i smus (ebd., S. 

19). 

Aber: "Die Spekulat ion m i t  den Schwier igkei ten der Erkenntnis und der Uner- 

f o r s c h t h e i t  von einzelnen Se i ten  und Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Ent- 

wicklung s t e l l t  e i n  w ich t iges  Moment von Agnostizismus dar, der n a t ü r l i c h  n i c h t  

durch dek la ra t i ve  Erklärung überwunden werden kann, daß a l l e  grundsätzl ichen 

Probleme der Humanwissenschaften lösbar  und d i e  Gesetzmäßigkeiten der menschli- 

chen Entwicklung erkennbar s ind.  Indessen be i  der K r i t i k  des gegenwärtigen Exi-  

s ten t i a l i smus  g i b t  es se i tens  e i n i g e r  marx is t ischer  Philosophen zuweilen solche 
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dek lara t iven Erklärungen, s i e  erzeugen I 1  lus ionen derar t ,  daß ta t säch l i che  un- 

gelöste Probleme a l s  ge lös t  angesehen werden, und reduz ieren m i tun te r  d i e  Ge- 

samtheit der zu i h r e r  Lösung notwendigen Wissenschaften auf d i e  Soz io log ie"  

(ebd. 1. 

Was i n  der b isher igen Diskussion, d i e  so ve r fäh r t ,  noch weitgehend verdeckt 

i s t ,  i s t  der Bezug e ine r  marx is t ischen Anthropologie auf d i e  k lass ische bürger-  

l i c h e  Philosophie, und zwar insbesondere auch auf d i e  m a t e r i a l i s t i s c h e  bürger- 

liehe Philosophie, wie das Ananjew am Be isp ie l  von Tschernyschewskis ''Anthropo- 

logischem Pr inz ip "  (1956) herausarbe i te t .  Aber d ieser  ( h i s t o r i  sch -ma te r i a l i s t i -  

sche) Reduktioni smus i n  der marxist ischen Wissenschaft, den i c h  oben genannt 

habe, hat s i c h e r l i c h  auch zur Folge, daß Spinoza im  Marxismus nahezu v ö l l i g  

vergessen wurde, obwohl Wygotski (1985 C )  versucht, se in  Programm e i n e r  marxi-  

st ischen Psychologie insbesondere auf ihm aufbauend zu begründen und obwohl 

Franz Mehring noch schre ib t ,  daß ihm Spinoza immer a l s  der revo lu t ionäre ,  wei- 

terdenkende Philosoph erschienen i s t  im  Verg le ich  zu Kant, den e r  eher f ü r  p h i -  

l i s t e r h a f t  h ä l t .  - Nun gut, das U r t e i l  kann man der Geschichte überlassen; es 

ze ig t  aber, daß Spinoza auch im Marxismus schon einmal anders eingeschätzt  wur- 

de. 

Zu Tschernyschewski selber.  Was Ananjew wesent l i ch  an ihm herauszuhebt, i s t  

(und das g i l t  e r s t  r ech t  f ü r  Spinoza) "d ie  monist ische Auffassung vom Menschen 

a l s  Ganzem, d i e  Überwindung des psychophysischen Dualismus, das Bestreben, d i e  

E inhe i t  des Gese l lschaf t l i chen und des Natür l i chen i n  der S t ruk tu r  des Menschen 

zu enthül len,  der höchster, komp l i z i e r t es te r  Organismus und gese l l scha f t l i ches  

Individuum zugleich i s t '  (ebd., S. 20 f . ) .  

Damit ha t  Ananjew a l s  Programm das bestimmt, was Wygotski zum T e i l  b e r e i t s  a l s  

Weg besch r i t t en  hat te .  I c h  habe d ies  am Anfang d iese r  Vorlesung a l s  d i e  Notwen- 

d i g k e i t  der Überwindunp der verschiedenen Dual ismen da rges te l l t ,  d i e  uns Ph i l o -  

sophie und Fachgeschichte ü b e r l i e f e r t  haben. Die R o l l e  der Psychologie i s t  da- 

be i  e ine  außerordent l ich w ich t ige .  S ie  s t e l l t  " e i n  s t a r k  verzweigtes System 

theore t ischer  und angewandter D i sz ip l i nen  dar, d i e  s i c h  im  Grenzbereich zahl-  

r e i che r  Wissenschaften entwickeln".  Ananjew nennt U. a. Mathematische Psycholo- 

g i e  und Psychophysik, Kosmische und Ingenieurpsychologie, Psychophysiologie und 

Neuropsychologie, Medizinische Psychologie, Verhal tensgenet i  k, Entwicklungspsy- 

chologie, Pädagogische Psychologie, Psycho l ingu is t ik ,  Sozialpsychologie (ebd., 

s. 33). 

Ananjew bestimmt im  folgenden d i e  S te l l ung  der Psychologie m i t t e l s  eines Sche- 
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mas der Wissenschaften,das e r  dann we i te r  v e r f o l g t  und m i t  verschiedenen ande- 

ren  Schemata ergänzt (ebd., S. 40). 

Abbildung 28: Die Psychologie im  System der Wissenschaften 
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Das Schema ü b e r n i m t  e r  von Kedrow. I n  ihm werden Verbindungen zwischen den 

d r e i  Hauptzweigen der Wissenschaft gekennzeichnet, so Ananjew. Und e r  z i t i e r t  

Kedrow zur Psychologie: "Zwischen a l l e n  d r e i  Hauptzweigen (nämlich den Natur- 

wissenschaften, den Sozialwissenschaften und den philosophischen Wissenschaf- 

ten; W. J. ) s teh t  d i e  Psychologie a l s  selbständige Wissenschaft. Sie untersucht 

d i e  psychische T ä t i g k e i t  des Menschen von der naturgesch ich t l i chen Se i te  ... 
und von der soz ia len Sei te.  ... Aber noch enger i s t  i h r e  Verbindung m i t  der 

Logik" (Ananjew ebd., S. 39). 

I c h  denke, dieses Schema geht i n  d i e  r i c h t i g e  Richtung. Aber auch h i e r  w i rd  man 

noch einmal neu d i sku t i e ren  müssen. Wenn es r i c h t i g  gedacht i s t ,  was i c h  zur 

Frage Psychologischer Material ismus, Marx is t ische Anthropologie, Ontologie usw. 

ausgeführt  habe, müßte d i e  Psychologie i n  diesem System e ine eigene S t e l l e  ha- 

ben, e i n  v i e r t e r  Strang von Hauptwissenschaften se in  im  Sinne der Ausbildung 

des psychologischen Material ismus, unter  den dann a l s  Hauptwi ssenschaft der 

psychologischen Wissenschaften d i e  Psychologie se lbs t  f ä l l t ,  aber wo es auch 
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Verknüpfungen m i t  der Pädagogik oder anderen D i s z i p l i n e n  g i b t .  Wir brauchen das 

n i c h t  auszudiskutieren, wo im Rahmen der Wissenschaf tsk lass i f i ka t ion  d i e  Ein- 

ordnung d ieser  Wissenschaft se in  w i rd .  Das i s t  e ine  Frage, deren Lösung s i c h  

durch d i e  zukünft ige Entwicklung ergeben wi rd .  

Auf jeden F a l l  w i rd  d ies  n i c h t  so sein, wie es E1 konin (19871, den i c h  sonst 

sehr schätze, i n  se iner  E in le i t ung  zum zweiten Band der Wygotski-Ausgabe be- 

schrieben hat.  Er e r k l ä r t  dor t ,  d i e  Pädologie dü r fe  es e i g e n t l i c h  n i c h t  geben, 

da eine Wissenschaft n i c h t  nach "einzelnen Objekten" e i n g e t e i l t  werden könnte. 

Nun, i c h  denke, d ieser  Frage kann man gelassen entgegensehen. Wissenschaften 

werden grundsätz l ich  von der Gliederung der ob jek t i v - rea len  Welt bestimmt und 

sind i n  i h r e r  G1 iederung e i n  h i s to r i sches  Produkt im  Erkenntnisprozeß, bezogen 

auf diese ob jek t i v - rea le  Welt. Und es h inde r t  uns überhaupt n i ch t ,  auch wenn 

das Pro jek t  e i ne r  marxist ischen Anthropologie möglicherweise über d i e  Frage der 

Pädologie d i s k r e d i t i e r t  worden i s t  (was noch zu untersuchen wäre), s i e  i n  neuer 

und spez i f i s ch  marx is t ischer  Form zu begründen. Denn es i s t  k l a r :  E in  Bestand- 

t e i l  e i ne r  marxist ischen Anthropologie w i r d  d i e  marx is t ische Anthropologie % 
Kindes sein, und das i s t  n i c h t s  anderes a l s  es d i e  Pädologie zu se in  versucht 

hat, f r e i l i c h  z. T. m i t  ungenügenden M i t t e l n .  Soweit a lso  zum K l a s s i f i k a t i o n s -  

problem. 

I c h  denke, daß damit kurz  a n d i s k u t i e r t  i s t ,  wo der Standort  e i ne r  marx is t ischen 

Anthropologie se in  könnte. 

3. I n h a l t e  marx is t ischer  Anthropologie, Ergebnisse der Vorlesung, o f fene -- 
Probleme 

Was s ind  nun d i e  I n h a l t e  e i n e r  marx is t ischen Anthropologie? - I c h  denke, v i e -  

les, was i c h  i n  d ieser  Vorlesung en tw icke l t  habe, g ing  j a  über d i e  Psychologie 

hinaus. Es wurden Inha l tsbere iche aufgegr i f fen ,  d i e  i n  Verbindung m i t  der Psy- 

chologie behandelt werden müssen, d i e  aber b e r e i t s  t i e f  i n  diesem Prozeß der 

Entwicklung e iner  synthet ischen Humanwissenschaft a l s  marx is t ische Anthropolo- 

g i e  hineinführen, so etwa d i e  Diskussion um d i e  Se lbs torgan isa t ion  der Materie, 

d i e  i n  der Form, wie i c h  s i e  h i e r  r e f e r i e r t  habe, von Biologen f o r m u l i e r t  wor- 

den i s t ,  von Maturana und Varela bzw. von Roth, oder d i e  m a t e r i a l i s t i s c h e  Auf- 

lösung d ieser  Fragen, wozu i c h  Anochi n und Berns te in  bemüht habe, Marxisten, 

aber Psychophysiologen bzw. Physiologen und n i c h t  Psychologen. 

An anderer S t e l l e  habe i c h  Po l i t i kw issenschaf t ,  S taats theor ie  i n  der Theor ie 

von Gramsci, sowie Ku l t u r theo r i e  herangezogen, und im  Kontext von Persönl ich- 
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k e i t s t h e o r i e  den Übergang zwischen Ku l t u r  und Persön l ichke i t  und Persön l ichke i t  

und K u l t u r  behandelt. Auch d ies  f ü h r t  b e r e i t s  we i t  i n  den Bereich e ine r  marxi- 

s t ischen Anthropologie h ine in .  

Und auch d i e  Behandlung des Sprachproblems über den t r a d i t i o n e l l  psychologi- 

schen Rahmen hinaus, nämlich im  Kontext des sprachl ichen und soz ia len Verkehrs, 

oder d i e  A r t  und Weise, i n  der i c h  h i e r  d i s k u t i e r t  habe, wie Sozialpsychologie 

i n  Zukunft angelegt werden könnte, i s t  i n  engerem Sinne keine psychologische 

Diskussion. 

Eine im  engeren Sinne psychologische Diskussion ha t  d o r t  vorgelegen, wo w i r  uns 

m i t  Kategor ien der psychischen Bewegungsform der Mater ie  se lbs t  beschäf t ig t  

haben, a l so  z. B. m i t  der Kategor ie Widerspiegelung, m i t  der Kategor ie Tät ig -  

k e i t ,  soweit w i r  nach Se i ten  des Subjekts h i n  untersucht haben, wie d i e  Natur- 

geschichte der T ä t i g k e i t  a l s  Naturgeschichte der Entwicklung des Abbildes 

s t a t t f i n d e t .  Das i s t  i n  der Tat dann an d ieser  S t e l l e  e ine  psychologische Fra- 

ge. Oder es geschah i n  der Analyse der Kategor ie des Sinns. Aber diese Fragen, 
d i e  im  e rs ten  und allgemeinen T e i l  g rundsätz l ich  na tu rh i s to r i sch  gek lä r t  wurden 

- auch im  V o r g r i f f  auf  e i ne  Ontologie der psychischen Funktionen -, diese Fra- 

gen s ind  j a  dann mehr und mehr i n  komplexen Zusammenhängen insbesondere nach 

der soz ia len Se i t e  h i n  behandelt worden. 

I nso fe rn  hat  diese Vorlesung e i n  doppeltes Programn zu entwickeln versucht, d i e  

Notwendigkeit und Mögl ichke i t  e ines psychologischen Mater ia l ismus und e ine r  

allgemeinen Psychologie im  Wygotskischen Sinne, aber auch d i e  Notwendigkeit und 

Mögl ichke i t ,  e ine  marx is t ische Anthropologie zu begründen ( v g l  . h ie rzu  auch 

i n h a l t l i c h  Jantzen 1990 d) .  

Dabei ge l t en  se lbs t ve rs tänd l i ch  d i e  methodologischen Pr inz ip ien,  d i e  Wygotski 

i n  der Frage des Umgangs m i t  wissenschaft l ichen Ergebnissen und Theorien ent-  

w i c k e l t  hat .  

An d i e  S t e l l e  e ine r  äußerl ichen K r i t i k  muß d i e  Anerkennung der Ergebnisse und 
Theorien der Einzelwissenschaften a l s  S t o f f  der Forschunqt re ten.  E rs t  von h i e r  -- 
aus kann d i e  Mögl ichke i t  der K r i t i k  b e s t i r n t  werden (vg l .  Wygotski 1985 a).  

Zunächst muß es darum gehen, i n  den j ewe i l i gen  Theorien d i e  äußerste Grenze des 

B e g r i f f s  zu bestimmen. Diese Grenzen entstehen dor t ,  wo B e g r i f f e  über eine ver- 

a l lgemeiner te  Beschreibung hinaus 

1. a l s  E r k l  ärungspr inzip verwendet werden und 



Kapi te l  12 Se i t e  353 

2. durch Überdehnung i h r e s  Anwendungsbereichs i h r e  Erklärungsmögl ichkei t  

wieder abnimmt. 

Dies i s t  insbesondere an jener  S t e l l e  der F a l l ,  wo Theorien zu allgemeinen Phi- 

losophien werden, d i e  l e d i g l i c h  auf einem B e g r i f f  gründen. 

I c h  er innere  an Wygotskis Polemik zur Ges ta l t t heo r i e  (1985, S. 81 1, i n  deren 

Überstrapazierung a l  l e n  Naturprozessen "Gesta l t "  a l s  erklärendes P r i n z i p  zu- 

grundegelegt wird: " a l s  Got t  d i e  Welt erschuf, sagte er, es werde Gesta l t ,  und 

es ward Gestalt ' .  Aber n i c h t  nur d i e  übermäßige Ausdehnung von Beg r i f f en  g i l t  

es zu k r i t i s i e r e n ,  sondern es g i l t  auch genau und exakt d i e  Grenze jedes Be- 

g r i f f s  a l s  Erk lärungspr inz ip  im  Rahmen der insgesamt aufzubauenden Verallgemei- 

nerung zu bestimmen. Theor ie i s t  a l so  über den Bereich hinaus zu denken, f e r -  

tigzudenken, wo i h r e  Verfasser bezüg l ich  adäquater Kategor ien n i c h t  wei terge- 

kommen sind. Den Erkenntnisgehal t  jeder  Theorie, jeder  Kategor ie aufs äußerste 

auszuschöpfen, um i h r e n  Wahrheitsgehalt &größtmöglichem Umfang p o s i t i v  aneis-  

nen zu können - das wäre der  methodologische Weg, den Wygotski vorsch lägt .  
--P 

Trotzdem b l e i b t  beim j e t z i g e n  Stand d ieser  Vorlesung e ine  V ie l  zahl o f f ene r  Pro- 

bleme und unbeantworteter Fragen. I c h  w i l l  e in ige ,  d i e  i n  Zukunft v e r t i e f t  zu -- 
klären  werden, wenigstens i n  Kürze benennen: 

- Das Verhä l tn is  von Klasse und Hegemonie, so wie w i r  es be i  Gramsci auf-  

genomnen und untersucht haben - da0 a l so  der Klassenkampf im  Überbau s t a t t f i n -  

det  -, bedür f te  nach dem Kap i te l  über Sprache und Sozialpsychologie e i n e r  e r -  

neuten und v e r t i e f t e n  Erörterung. Denn es z e i g t  s ich,  daß das Problem des Klas- 

senkampfes i n  d i e  Herausbildung der  f ü n f t e n  Quasi-Dimension des Bewußtseins und 

i n  d i e  Ideo log ie förmigke i t  des Wortes m i t  e ingeht ( v g l  . ~o lo ' i i nov ) .  Das heißt ,  

daß auch i n  den Prozessen der inneren D i a l e k t i k  im  Ve rhä l t n i s  von " I c h '  und 

' I c h  a l s  Du" Probleme des Klassenkampfes m i t  ausgefochten werden. So g i b t  es i n  

der L i t e r a t u r ,  U. a. be i  Tuch01 sky, zah l re iche entsprechende Ste l len ,  d i e  

h ie rau f  verweisen. D. h. d i e  A r t  und Weise, wie das Ve rhä l t n i s  von Klassenherr- 

schaf t  und Hegemonie s i ch  - gerade nach der zweiten und soz ia len Geburt der  -- 
Persönl ichke i t  - i n  den Köpfen d a r s t e l l t  und o r g a n i s i e r t  und wie i n  diesen Pro- 

zessen Humanität a l s  Maßeinheit durchgesetzt werden kann ( vg l .  Sandkühler 

19871, i s t  e ine  außerordent l ich w i ch t i ge  und o f fene Frage, d i e  k ü n f t i g  von 

e ine r  marxist ischen Anthropologie, Psychologie und Sozialwissenschaft  zu behan- 

deln i s t .  
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- E in  we i te res  Thema, m i t  dessen Behandlung w i r  überhaupt n i c h t  am Ende s ind 

oder zu f r ieden se in  können: Ausgehend von Lukics, der durch den kathart ischen 

Prozeß e ine  bestimmte Form von R e l i g i o s i t ä t  zu überwinden sucht, zurückgrei fend 

auf Marx' und Engels' Aussagen über Re l i g i on  ( vg l .  auch Marx und Engels 19871, 

daß der Atheismus d i e  einfache Negation, der Sozialismus d i e  r e a l e  Negation der 

Re l i g i on  sei, i s t  darüber nachzudenken, wie der Sozialismus i n  d ieser  Beziehung 

g e s t a l t e t  werden so1 l t e ,  bzw. wie der K u l t u r b i  ldungsprozeß, der i n  den Sozia- 

l ismus h ine in füh r t ,  auszusehen hätte.  K u l t u r  muß a l so  i n  e ine r  v ö l l i g  neuen 

Weise b e g r i f f e n  werden. I c h  würde Überlegungen h ie rzu  z. B. be i  Peter Weiss 

sehen oder i n  anderer progress iver  L i t e r a t u r .  Theoret isch s ind diese Probleme 

jedoch noch sehr unzureichend behandelt. W i r  hä t t en  uns über v i e l e  o f fene Fra- 

gen auseinanderzusetzen, und zwar im  i n t e r d i s z i p l i n ä r e n  Dia log der Fächer und 

Zugänge, d i e  vor a l lem um d i e  Fragen von Rel ig ion ,  Ästhet ik  und E th i k  kreisen. 

- Eine wei te re  Problematik, d i e  i c h  h i e r  aber überhaupt n i c h t  behandelt ha- 

be, i s t  d i e  folgende: Gese l l scha f t l i che  Ind iv idua l i tä ts formen,  a lso  d i e  objek- 

t i v e  soz ia le  Logik i n  den Reproduktionsprozessen, s i nd  es, welche d i e  Subjekt- 

werdung determinieren. I h r e  Basis se lbs t  i s t  andererse i ts  jedoch der Prozeß der 

Subjektwerdung ( v g l  . Seves B e g r i f f  ' ' Jux tas t ruk tur "  1. Eine soz ia l  de termin ier te  

S t e l l e  i n  d ieser  Subjektwerdung, d i e  h i s t o r i s c h  m i t  d i e  ä l t e s t e  i s t ,  aber durch 

d i e  v ie l fachen Umformungen im  gese l l scha f t l i chen  Verkehr deshalb auch v i e l -  

l e i c h t  d i e  kompl iz ie r tes te ,  i s t  d i e  Problematik der Famil ie.  Von e ine r  e- 
risch -ma te r i a l i s t i schen  Theor ie der Fami l i e  s i nd  w i r  gegenwärtig unendl ich we i t  

en t f e rn t ,  auch wenn i n  der modernen Fami l ien therap ie  e in ige  w icht ige  St ruk tur -  

p r i n z i p i e n  von Fami l i e  herausgearbei tet  wurden, auch wenn es e in ige  Forschungen 

g i b t ,  d i e  Engels' A rbe i t  "Vom Ursprung der Famil ie,  des Privateigentums und des 

Staats"  (MEW Bd. 21) fo r tse tzen.  

Das ve r l ang t  aber auch zwangsläufig, Engels' "Ursprung der Famil ie ' '  so zu l e -  

sen, wie e r  w i r k l i c h  zu lesen i s t .  Denn sofern  man i h n  g ründ l i ch  und e rns tha f t  

l i e s t ,  i s t  f es t zus te l l en ,  daß e r  h i e r  von zwei Klassentei lungen sp r i ch t .  Die 

e r s t e  Klassentei lung i s t  d i e  zwischen Mann und Frau. Im Anschluß daran s t e l l t  

Engels aus füh r l i ch  dar, w ie  s i c h  j e t z t  d i e  Eigentumsverhältnisse verkompl i z i e -  

r en  und entwickeln,  so daß es s c h l i e ß l i c h  nur noch des Organs bedarf, das diese 

Eigentumsverhäl tn isse man i fes t i e r t ,  nämlich des Staates. Entstehung des Pa- 

tri archats a l s  e r s t e r  K l  assentei  1 ungsprozeß i s t  demnach n i c h t  i den t i sch  m i t  dem 

Entstehen der K lassente i lung durch d i e  Einführung des Staates, sondern geht 

d ieser  vorweg. Das h e i ß t  aber auch danach zu fragen, wie das In teresse nach der 
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Aufhebung der ers ten K lassente i lung von e ine r  Klasse r e p r ä s e n t i e r t  i s t  und se in  

kann, d i e  zwar das allgemeine In teresse an der Aufhebung des Staates, aber noch 

n i c h t  per se das allgemeine In teresse an der Aufhebung des Pa t r i a r cha ts  ha t  und 

haben kann. I c h  verweise h ie rzu  exemplarisch auf d i e  I n te rven t i on  von I rene  

D ö l l i n g  i n  den "Weimarer Bei t rägen" (1987, He f t  12). 

I c h  w i l l  n i c h t  verhehlen, daß i c h  be t ro f f en  b i n  von dem, was i c h  i n  d ieser  Fra- 

ge h i e r  i n  der DDR e r l e b t  habe. Wie h i e r  - um d ies  nur anzudeuten - z u t i e f s t  

sex is t ische Witze von Genossen e r z ä h l t  werden, b i s  h i n  zu Witzen, d i e  man be i  

uns nur noch i n  Burschenschaften f i n d e t ,  ohne daß das p rob lema t i s i e r t  wird,  wie 

jede selbstbewußte Frau h i e r  s o f o r t  a l s  "Emanze" d e k l a r i e r t  w i r d  - das i s t  be i  

uns v ö l l i g  anders. Eine solche Wortwahl könnte s i ch  be i  uns k e i n  Genosse mehr 

l e i s ten .  Der würde rausgeschmissen aus jeder Versammlung, wo e r  d ies  t ä t e .  Dies 

w i l l  i c h  auch i n  a l l e r  D e u t l i c h k e i t  sagen, wenn S ie  m i r  das gestat ten.  

Und ebenso i s t  d i e  Unter repräsenta t ion  von Frauen i n  Lei tungsfunkt ionen i nne r -  

halb der Arbeiterbewegung e i n  schwerwiegendes Problem. Und i c h  denke, d i e  D i -  

mension von Weib l ichke i t  i n  der Wahrnehmung der Welt und der Wissenschaft w i r d  

eine Frage sein, d i e  e ine marx is t ische Psychologie und Anthropologie zukün f t i g  

fundamental zu beschäft igen hat.  

I c h  b i n  gebeten worden, wenn es m i r  mögl ich sein, h i e r  i n  der Vorlesung darüber 

Näheres zu re fe r i e ren .  I c h  f ü h l e  mich aber z. Z. n i c h t  kompetent genug dazu. 

I c h  weiß, daß h i e r  e i n  umfangreiches Arbeitsprogramm dah in ters teck t .  I c h  müßte 

mich systematisch i n  d i e  f em in i s t i sche  L i t e r a t u r  einlesen, was i c h  vorhabe, 

aber dazu muß i c h  e r s t  noch andere Dinge abschließen, so daß i c h  sagen muß: An 

d ieser  S t e l l e  b i n  i c h  persön l ich  über forder t .  Zudem s t e l l t  s i ch  n a t ü r l i c h  d i e  

Frage, inwiewei t  i c h  a l s  Mann be rech t i g t  b in,  s t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  Frauen d iese 

Forschungen darzuste l len .  Die Behandlung d ieser  Fragen muß Forschungsprogramn 

i n  den nächsten Jahren, i n  den nächsten Jahrzehnten se in  im  In teresse der Auto- 

nomie des Subjekts und der f r e i e n  Ind iv iduen i n  e i n e r  f r e i e n  Gesel lschaft .  

- E in  wei teres Problem, das ungelöst  i s t ,  i s t  das Ve rhä l t n i s  von Natur und 

Technik. Es i s t  be i  uns sehr d e u t l i c h  i n  der t i e f e n  Auseinandersetzung i n  unse- 

r e r  Par te i  um Tschernobyl auf  d i e  Tagesordnung gekommen, ebenso d i e  Verantwort- 

b a r k e i t  der Atomtechnik. I c h  w i l l  auf  e rkenntn is theore t ische Probleme verwei- 

sen, d i e  h i e r  h ine insp ie len  und d i e  behandelt werden müssen i m  Rahmen e i n e r  

mater i  a l i s t i s c h e n  Anthropologie, um das Ve rhä l t n i s  Mensch - Natur - Gesel l -  

schaf t  neu denken zu können. Es wurde argumentiert, es s e i  m i t  dem Marxismus 

n i c h t  vereinbar, p r i n z i p i e l l e  Techni k k r i t i  k zu üben, denn der Marxismus bein- 
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h a l t e  e ine  Theorie, zu deren Grundlagen es gehöre, daß d i e  p r i n z i p i e l l e  Erkenn- 

b a r k e i t  der Welt und damit d i e  p r i n z i p i e l l e  Beherrschbarkei t  der Technik ge- 

geben se i .  Das i s t  nur  zum T e i l  r i c h t i g .  I n  der Tat ve r t re ten  Marxisten d i e  

Auffassung ( v g l  . Lenin),  daß w i r  im  Prozeß der Menschheitsentwicklung das "Ding 

an s ich"  aus den Naturprozessen herausholen und es zum "Ding f ü r  uns" machen. 

Damit erwerben w i r  e inen zunehmenden Bestand an Wissen im Sinne ob jek t i ve r  

Wahrheit, d i e  aber imner r e l a t i v  i s t ,  nur im  h i s to r i schen  Prozeß gegen unend- 

l i c h  zu abso lu ter  Wahrheit s t reb t .  Soweit zur  Frage der Erkennbarkei t  der Welt. 

Was i s t  aber m i t  der Umsetzung der Erkenntnis? Indem w i r  i n  Naturprozesse e in-  

gre i fen ,  setzen w i r  h i s t o r i s c h  ausgeschaltete oder neue Naturkonstanten i n  Be- 

wegung, d. h. w i r  e rwe i te rn  d i e  Beschaffenhei t  des "Dings an sich" dort ,  wo es 

noch lange n i c h t  zum "Ding f ü r  uns" geworden i s t .  Und d ies  i s t  genau das Pro- 

blem des Zusamnenhangs von Wissenschaft und Technik - n i c h t  nur im  Zusamnenhang 

m i t  Tschernobyl, sondern i m  Zusammenhang m i t  den gesamten Umweltkatastrophen, 

auf d i e  w i r  uns zubewegen. 

Auch h i e r  haben w i r  v e r t i e f t  und erneut nachzudenken: Welche S te l l ung  hat der 

Mensch h i e r  einzunehmen, ohne nun i n  e ine d i f f u s e  Techni k f e i n d l  i c h k e i t  zu ver- 

f a l l e n ?  Wie kann Technik im  Einvernehmen m i t  der Natur und der Natur des Men- 

schen en tw icke l t  werden und n i c h t  gegen d i e  Natur und gegen d i e  Natur des Men- 

schen? 

Das a l so  wären o f fene Fragen, zu denen i c h  e i n i g e  Andeutungen machen wo l l t e .  
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