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HEINRICH BECK

WER IST MICHAEL?
ZUR GESCHICHTSMETAPHYSIK DES ENGELS.

Prof. Dr. Heinrich Beck, geboren am 27. April 1929 in Mnchen. Von
1947 — 1954 Studium der Philosophie (auch der Psychologie, Theo-
logie, Padagogik, Soziologie, Physik und Biologie) an der Universitat
Miinchen und Munster sowie am Berchmanskolleg in Pullach. Promo-
tion zum Dr. phil. 1954 und Habilitation fiir Philosophie an der Univer-
sitét Salzburg 1962; 1955 — 1956 Prafekt und stellvertretender Direk-
tor an zwei bayrischen Internaten fur Gymnasiasten; 1956 — 1979 Assiv
stent am Lehrstuhl ir «Theoretische Padagogik» an der Padagogischen
Hochschule in Vechta / Oldenburg, dann Assistent, auBerordentlicher
und ordentlicher Professor fr Philosophie an der «Padagogischen
Hochschule Bamberg der Universitéit Wrzburg», auBerdem Mitarbei-
ter der Katholischen Sozialakademie in Munster. Seit 1979 ist Prof.
Beck ordentlicher Professor fiir Philosophie an der Universitat Bam-
berg. Seit 1978 Schriftleiter des internationalen «Salzburger Jahr-
buches fur Philosophie» und seit 1981 Honorarprof. der Univ. San
Salvador von Buenos Aires.

Prof. Becks Forschungen beziehen sich auf Grundfragen zum philo-
sophischen Seins— und Gottesproblem und zur Philosophie der Kultur
und Erziehung; er hielt Gastvorlesungen und Kongrevortrage in
mehreren européiischen Landern und in Ubersee (Sommersemester 81:
Gastprofessor in Quito / Ecuador).

Buchveréffentlichungen: «Méglichkeit und Notwendigkeit. Eine Ent-
faltung der ontologischen Modalitatenlehre im Ausgang von Nicolai
Hartmann», (Pullach—)Mnchen 1961; «Der Akt-Charakter des Seins.
Eine spekulative Weiterfhrung der Seinslehre Thomas von Aquins
aus einer Anregung durch das dialektische Prinzip Hegels.», Munchen
1965 (in Spanisch: Pamplona 1968); «Der Gott der Weisen und Denker.
Die philosophische Gottesfrage.», 4. Auflage Aschaffenburg 1970 (in
Spanisch: Madrid 1968); «Anthropologischer Zugang zum Glauben.
Eine rationale Meditation», Salzburg / Mnchen 1979; «Philosophie
der Erziehung.» (Hrsg.), Freiburg / Basel/ Wien 1979; «Kultur—
philosophie der Technik. Perspektiven zu Technik — Menschheit
— Zukunft», Trier 1979
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Vorbemerkung

Die nachfolgende Erorterung ist bewuBt in den Zusammen-

hang des philosophischen Erkenntnisproblems gestellt. Denn

sie geht nicht von der Voraussetzung aus, das Thema sei abso-
lutes Reservat der Glaubenstheologie und grundsatzlich fiir
Philosophie unzuganglich, d. h. fr eine die Erfahrungsgegeben-
heiten auf ihre «letzten Griinde» hin aufschlieende rationale
Reexion. Eine Glaubensiiberzeugung ist ja auch nur dann

verantwortlich, wenn sie auf einen An—spruch erfahrener Wirk—

lichkeit antewortet, indem sie deren Sinnrichtung in sich

hineinnimmt und fiber die VViBbarkeitsgrenzen hinaus verdeut—
licht.

Die hier angegangene Frage zielt auf solche philosophisch—
theologische Grund-Erhellung der Erfahrungswirklichkeit.

1. Einleitung: Gibt es Engel?

Sieht man vom «Kinderglauben des Schutzengels» und von
einigen wenig beachteten Gebeten der kirchlichen Liturgie ab,
so spielen im theologischen BewuBtsein und im Handeln der
Gegenwart Engel kaum eine Rolle — obwohl ihre Wirklichkeit
nach christlichen und augerchristlichen, religiosen und
nichtreligiosen Quellen verbiirgt ist und insbesondere die
historische und die tiefenpsychologische Symbolforschung auf
Symbole der Engel stoBtl. Lediglich in einigen, vor allem
«religios sehr rechts» stehenden Gruppen, denen es um die

1 A. Engel in vorchristlichen Zeugnissen:
Ein friihester Beleg findet sich bereits bei HOMER, Od. XII, 374, 390; vgl. PLATO,
Krat. 407e # 408b. Hellenistische Autoren sprechen von Planetenengeln, so JULIAN
von Sonnen- und Mondengeln: Ep. ad sen. prop. AIhen. 275b, Hrsg. HERTLEIN 375.
B. Engel im AT:

Gen 16,7 ff; 22,11; Ex 23, 20 ff; Num 22,22 ff; Jos 5,13 f; Ri 6,11 — 22; Tob
5,4 ff; 12,5 ff; PS 34,8; 91,11 ff; Dan 3,49; Mal 3,1. » Vgl. E. LANGTON: The
ministries of the angelic powers according to the old Testament and later Jewish
literature (London 1937).
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Bewahrung traditioneller Formen geht oder denen die Gegen—

wart und Zukunft primér negativ und unter dem Aspekt der
Angst erscheint, wird z. B. der Erzengel Michael um Hilfe ange-
rufen. Es ist jedoch die Frage, 0b sich so ein geniigender, ja
berhaupt originérer Zugang erschlieBt. Noch grundlegender
ware Vielmehr zu fragen, 0b nicht unser VVirklichkeitsbewuBt—
sein und Aktionsradius wesentlich verkiirzt werden, wenn wir

nicht mit der Mbglichkeit einer Einwirkung «reiner Geist—
wesen» rechnen.

C. Engel im NT (Vgl. Register der Karrer—Ehersetzung):
I. Als geistige \Vesen: Mk 12, 25; Apg 23, 8; 2 Petr 2, 11 7 \‘0r Gottes Thron: Mt 18, 10;
Lk 1.19; Offb 7, 11; 8,2.
II. Chére der Engel: Eph 1. 21; 3, 10: K01 1. 16; 1 Petr 3. 22; einzelne Engel Init Namen:
Lk 1.19 26: Jud 9; Offb 12, 7.
III. Erscheinungen, Zeichen: .\II 1, 20 24: 2, 13 19: 28. 2 f: Mk 16, 5 ff; Lk 24, 4 ff; 1011
5. 4; 20, 12: Apg 5.19; 7. 35; 10, 3 ff; 12, T ff; 27. 23; 0b 1, 1; 22, 8 ff.
I\'. Engel iIn Dienst Christi: _\It4.11: 28. 2 — 7: Mk 1, 13: 16, 5 7 7; Lk 22, 43; 24, 4 7 7;
Job 20.12; F. des Erlésungsxx‘erkes: XII 28, 5; Lk 2. 13 f; 22, 43: Apg 1,10f: Hebr 1,14:
Offb 1,1; E. den GIéiubigen nahe: _\It 18.10; E. ohne von der Menschwerdung zu
einpfangen: Hebr 2, 16.
V. Engel des Gerichts: MI 13. 39 ff, 49 f: 24. 31: 25. 31: 1 Thess 4. 16: Offb 8, 2 ff; 14, 7
ff.
Vgla H. SCHLIER: Ma’chte und Gewalten im .\'euen Testament: Freiburg: Herder, 3.
Aufl. 1963: Alfons ROSENBERG: Wilhelm Stéhlin: Begegnung mit Engeln. Dokumente
religi‘o‘ser Erfahrnng. _\Iiinchen 1956. S. 71 ff. Ferner \‘gl. Johannes FEINER Michael
LOHRER (Hsg): Mysteriuni Salutis. GrundriB heilsgeschichtlicher Doginatik. Ein-
siedeln: Bd. II 1967, S. 943 7 1019: Die Welt der Engel und Déimonen als heilsge-
schichtliche .\lit— und Ifmwelt des Menschen: dort auch die Bibliographien Engel S. 994
— 995 und Dz’imonen 1018 7 1019; Karl RAHNER: Angelologie LThK. Freiburg: Herder.
Bd 1, 1957, Sp. 533 7 538; ders.: Déimonologie. ebda Bd. III. 1959. Sp 145 — 147: Johann
MICHL: Engel: in: Heinrich FRIES (Hsg): Handbuch theologischer Grundbegriffe. —
Mi‘lnchen: (dtv) Bd 1. 1970, S. 302 — 314.
D. Engel in psychoanahscher und tiefenpsychologischer Literatur
Sigmund FREL’D: Gesammelte Werke. - Frankfurt; Fischer (hier unter dem Schlagwort:
Déimonen): Ed. I 34; Bd. II/III 618 f. 592 f, 690; Ed. IX 33 7 35, 74 — 86, 106, 108, 112 f,
114; Bd. X 347; Bd. XII 97 f, 232. 248. 251. 253 f, 257; Bd. XIII 20 — 22. 36, 47. 318,
331: Bd. XIV 338, 402, 459: Bd. XV 177.
Carl Gustav JL'X‘G: Gesammelte Werke. Olten—Freiburg: Walter (entsprechend dem
Sachregister in den Einzelbénden):
Bd. 5: 31836. 444; Bd. 7: 72; Bd. 9:44. 67. 7693, 84, 1148, 157 f, 21033, 213, 230, 278; Bd.
10:401. 411. 420. 424. 464, 468 f; Bd. 11: 10. 62, 74 ff. 416, 423, 453. 455. 457, 659 f,
672; Bd. 12: 231, 234, 317. 326; Bd. 13: 43, 82 ff. 90 f, 93. 107, 131, 14751, 162118.
190226, 195235, 202. 203, 2155, 235, 259, 260, 303. 338 f, 342 f, 358, 365; Bd. 14: 1843,
212, 242-244, 260-261. 411; Bd. 17: 20, 31 f, 35, 40: Bd. 18: 249, 251. 253, 476, 711, 722
ff, 736. 742. 758.
Rudolf BOCK: Der Teufel — ein verdréingter Komplex? Diimonologische Aspekte der
Tiefenpsychologie. 7 in: Oskar SCHATZ (Hsg): Parapsychologie. Ein Handbnch. 7 Graz:
Styria 1976. S. 157 7 185.
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Méchte man eine solche Frage im Sinne des Titels dieser

Betrachtungen ernst nehmen, so stellen sich manche

Schwierigkeiten entgegen. Eine erste ist erkenntnistheore—

tischer Art. Nach einem Wissenschaftsmethodischen Prinzip

hat jede Erkléirung von Erfahrungstatsachen mit den uns bisher

bekannten Gesetzen auszukommen, solange dies méglich ist,

d. h. hier VOI‘ allern mit den traditionellen Strukturen der

Physik, Biologie, Psychologie und Medizin, wie der Geschichts—

11nd Geisteswissenschaften. Allein, will man sich nicht von

vornherein einem etablierten Erkléirungssystem unterwerfen,
so léiBt sich nie grundsétzlich ausschlieen, dag es Erschei—

nungen gibt, die auf Ursachen jenseits unseres Erfahrungs—

bereichs hinweisen; eine kritische Einstellung verlangt Offen—
heit. In solcher Perspektive sind die eingangs zitierten Queen
zu beachten.

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich aus der neuzeitlichen
Wissenschaftsgeschichte. Wie in der Geschichte des Denkens
mit guten Argumenten allméhlich immer deutlicher heraus—
gearbeitet wurde, ist unter Engel ein reines Geistwesen zu
verstehen, d. h. ein kérperloses Ich, das von der in Raum und

Zeit ausgedehnten Welt wesentlich verschieden, von ihr unab—

héngig 11nd ihr berlegen ist; es bedarf somit zu seinem voll—
sténdigen Sein keiner physischen Leiblichkeit.2 Aussagen ber

2 DaB Engel leibfreie Wesen sind, setzt sich konsequent erst mit THOMAS V011
Aquin durch. Wegen der in der Schrift berichteten Engel—Erscheinungen nahm man
zunéchst bis ins 4. Jahrhundert im allgemeinen einen EngeliLeib \‘on subtiler Art an.
Noch Augustinus favorisierte die Ansicht, die Engel beséBen einen therischen Leib.
(Wenn die griechischen Véter die Engel als leiblos, d. h. imlnateriell bezeichneten,
meinten sie das relativ; denn sie lieBen nur Gott als rein geistig geltenv). GREGOR \‘0n
Nyssa bildete eine erste Ausnahme. Den Gedanken der reinen Geistigkeit der Engel fin-
den wir eindeutig bei Pseudo-Dionysios AREOPAGITA um 500 in seinem Werk «Die
himmlische Hierarchie» (De coel. hier. 6, 2; 7, 9; auch De eccl. hiel‘. 1, 2; 6, 3). Dem
folgten vor allem GREGOR d. Gr. und MAXIMUS Confessor. Nach THOMAS von
Aquin (8. Th. 1 q. 50 — 64; 106 — 114; De subst. sep.; Vgl. H. MEYER: Thomas von Aquin
(21961) 277 f) ist die Natur der Engel durch und durch geistig. Er bezeichnete sie als
von der Stoffwelt «getrennte Substanzen» im Sinne von «fr sich bestehende Formen».
Wenn aber die spezifische Seinsform oder Wesenheit des Engels nicht durch Steff-
lichkeit auf mehrere individualle Tréiger verteill und so begrenzt ist, danu stellt jeder
Engel eine ganze eigene Spezies dar (Identitét von Wesenheit und Subjekt). Solche
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Engel bedeuten daher Meta—physik.3 Metaphysische Sétze aber
sind nach gewissen Meinungen in der Neuzeit nichts als «leere
Konstrukte aus reinen Begriffen», da sie nicht in der Erfahrung
wurzelten; so aber héitten sie keinerlei Realitéitsbezug zu
beanspruchen.4

Solche Kritik mag gegem’iber manchem spétmittelalterlichen
oder friihneuzeitlichen Systemdenken angebracht sein; sie trifft
aber nicht auf jede Art von Metaphysik zu und entspricht vor
allem nicht deren ursprnglichen methodischen Ansatz.
ARISTOTELES z. B. erschloB die Existenz von bermateriellen
und zeitlosen Geistwesen im Ausgang von der Erfahrung: In
dieser zeigt sich die materielle Welt als im Ubergang zu stets
neuen Formen anorganischen, organischen und sinnlichen wie
geistigen Seins. Indem diese Formen in der Welt erst ent—
stehen, also vorher in ihr nicht da waren, andrerseits aber
auch nicht aus nichts kommen kénnen, so mssen sie ihren

Ursprung jenseits der materiellen Welt haben. Es sind also
bermaterielle und berweltliche, d. h. rein geistige Prinzipien
anzunehmen, die den WeltprozeB grundlegend formen und die
sinnhaften Strukturen einstiften. ARISTOTELES nannte sie
«géttliche Grnde» oder «das Géttliche». Dabei nahm er

wesenhafte Unstofflichkeit schlieBt jedoch nicht aus (sondern ist geradezu die Bedin—
gung dafr), daB der Engel den Stoff in stoffberlegener Weise bewegt und in ihm
wirkt, ja gelegentlich — wenn es seinem Auftrag entspricht — einen Leib annimmt, um in
der stofichen Welt zu «erscheinen». Damit eliminierte THOMAS die von DUNS
SCOTUS und BONAVENTURA vertretene augustinische Anschauung von einer die
Geistsubstanz mitkonstituierenden «geistigen Materie». — Vgl. R. HAUBST, in LThK III,
21959, Sp. 868 — 869. Dort weitere Literaturangaben Sp. 872.

3 So wurde die «Engellehre» noch Anfang des 18. Jh. in philosophischen Lehr~
bchern als Teil der «Speziellen Metaphysik» behandelt; vgl. A. GOUDIN: Philosophia
iuxta Divi Thomae dogmata (Mediolani 1674) pars III Met. p. 33. 3: De angelis;
Philosophia aulica Guilelmi 0 Kelly (Neo-Pragae 1701) pars IV: Met q. 7: De angelis. —
Vgl. auch H. M. NOBIS: Art. «Engellehre» in: Joachim RITTER (Hrsg.): Historisches
Wérterbuch der Philosophie. - Basel—Stuttgart: Schwabe Bd. 11. Sp. 500 — 503.

4 Vgl. z B. I. KANT, Kritik der reinen Vemunft B 74 (A 50); B 75 (A 51); B 87/88 (A
63); B 88 (A 63/64); B 352 (A 295); B 352 (A 296). — KANT nimmt hingegen selbst in
anderem Zusammenhang und im Rahmen seiner Unterscheidung eines «mundus sensi—
bilis» und eines «mundus intelligibilis» reine Geistwesen an. Vgl. z. B. seine «Vor-
lesungen ber Psychologie», mit einer Einleitung «Kants mystische Weltanschauung»
hsg. von Carl du PREL, Leipzig 1889.

Grenzgebiete der Wissenschaft 2-1982 Jg. 31
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entsprechend der in der Erfahrungswirklichkeit festzustellen—

den (und z. T. antagonistischen!) Vielzahl wesenhafter Formen

und Gebilde auch eine Vielzahl gottlicher Urbilder und fermen-

der Gotter an — wenn er auch hinzufiigte, daB ein der Macht

nach «erster» oder «hochster» Gott fr die Einheit oder
Ron-formation aller Formen, fr die Welt als Gesamtordnung

verantwortlich sein msse.5

Als von der bewegten und zeitlichen Welt verschieden sind

sie selbst nicht als zeithaft bewegt, sondem als zeitlos zu
betrachten; ARISTOTELES nennt sie die grundlegend ersten und

nicht mehr von einem andern bewegten Bewegenden. Sie sind
jedoch nicht in sich selbst unbewegt oder Starr und leblos.
Denn als bermaterielle Prinzipien sind sie geistiger Natur.

Deren Wirklichkeit aber bedeutet grundlegend Denken und

Sich—selber—Denken, und das heiBt: Selbstbewegung. Geistig—
gottliche Wirklichkeit ist also reine Selbstbewegung in einem
zeitlos—ewigen Vollzug, ist «reine Energie» 6

5 Vgl. den aristotelischen Gottesbeweis in Metaphys. X11 (1), insbes. den gesamten
Zusammenhang von 1073 a 14 - 1074 b 8 (LB. 1073 a 32); auch 1072 a 21 ff. Die
Gotter sind die «Sterngeister» (oder «Sphérengeister») des Himmels. Durch die um-
kreisende Bewegung der Gestirne halten sie das Geschehen und Leben auf der Erde in
kosmischem Gleichgewicht und gottlicher Harmonie. Die Gesamtordnung des Himmels
geht zuletzt auf einen héchsten Gott zurck, der aber unmittelbar nur die Sphéiren-
gottheiten bewegt und erst durch diese auch die Erde. Das bewegende, formende
Wirken der Gotter besteht darin, durch ihre Vollkommenheit das Geschehen auf der
Erde zu sich emporzuziehen (Zielurséchlichkeit des Guten). Werner IAEGER, in:
Aristoteles. Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung. - Berlin 1923, 21955, S.
383 — 392, ist allerdings der Ansicht, daE die von uns mitzitierten Stellen, sowie
mehrere Hinweise auch in Phys. VIII 6 auf die Méglichkeit mehrerer Bewegungs-
prinzipien als nachtrégliche Zusétze angesehen werden mssen. (Nicht hingegen meint
dies Ingemar DURING, in: Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens.
Heidelberg 1966, S. 215). Doch dadurch verlieren diese Stellen nicht an Argumen-
tationskraft, sondern konnen als Bereicherung aufgefaBt werden, fr die ARISTOTE-
LES offenbar einen AnlaB sah. AuBerdem wire auf die Kongruenz mit dem allgemeinen
«polytheistischen» Weltbild hinzuweisen; hnliche Vorstellungen finden sich z. B. bei
den Semiten, im Islam (vgl. z. B. Koran, 4. Sure, Abs. 173; etwa nach der Ubertragung
von Ludwig ULLMANN, neu bearbeitet und erléutert von L. W. WINTER, Mnchen
1959, S. 89), im Hinduismus 11nd Buddhismus, bei den amerikanischen Indianem und in
der Sufi-Mystik. Uber den starken Symbolgehalt dieser Sichtweisen gibt es keinen
Zweifel und die eigentlich rationale Komponente ist von der Einkleidung in das zeit-
bedingte Weltbild zu unterscheiden.

6 Ebda.; ferner 1071 b 21; 1074 b 34 — 35. — Im Ausgang von diesen und éhnlichen,
ursprnglich semitischen (bis ins Spétmittelalter festgehaltenen) Vorstellungen wurden
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Es ist aber zu bezweifeln, ob ARISTOTELES mit dieser

Argumentation das Géttliche tatséchlich schon im vollen und
eigentlichen Sinne erreicht hat — wenn man, wie z. B. in der
christlichen Denktradition, «Gott» nicht die Bildung der Welt
aus einem von ihm unabhéngig schon existierenden «Welten—
stuff» zuschreibt, sondern ihre Erschaffung «aus nichts»: Er

bringt die Welt nicht in ihre jeweilige Form, sondern in die
Existenz iiberhaupt; Oder er bringt nicht lediglich Formen in
ihr, sondern sie ihrer ganzen Existenz nach hervor. 7 In dieser
Sicht wird man sagen diirfen, daB ARISTOTELES eher die

Existenz einer Hierarchie von Engeln bewiesen hat.
Séitze fiber Engel sagen jedenfalls nicht etwas irgendwie

Statisch-Starres, sondern geistige Form-Energien aus. Insofern
deren Sein fiber das Physisch-Zeitliche hinausgeht und «hinter
diesem» steht, handelt es sich bei solchen Séitzen um «Meta-
Physik»; sofern es sich aber im Physisch—Zeitlichen auswirkt
und die Geschichte der Welt wesentlich mitformt, um eine Ge—

schichts—Metaphysik des Engels.8

die rein geistigen Sternenbmveger in der friiht‘hristlichen Theologie 11nd Philosophie
als die Engel bezeichnet und ilmen Herrschaft ber den K05111os, die Himmel und die
Elemente zugeordnet (\‘gl. ATHENAGORAS. Suppl. 10). auch die Schutzherrschaft ber
gauze Vélker und ber die Kirche (\‘gl. HEPQIAS. \‘is. 3. 4. 11. Den sieben Planten~
géttel‘n emsprechen in der jiidisch-Christlichen \‘orstellung die sieben Erzengel (Vgl.
die philosophische Engellehre bei JAMBLICHOS. PROKLOS und spiter ORIGENES:
Stobaeus, Ecl. 1, ~19; PROCLOS, 111 Tim. V, 319; ORIGENES, Prime. 1. 8, 1).

T Mit der Formulierung der Erschafmg «aus nichts» interpretiert erstmals 2 Makk
7. 28 den biblischen Schijpfungsglauben. wéihrend Weish 11. 17 noch V011 einem form-
losen Staff als Substrat der Schépfung spricht. Sie wird der Sache match in 10h 1. 3
aufgegriffen und erscheim in der friihesten christlichen Literatur (vgl. Herm 1. 1) als
Selbstverstéudlichkeit (\‘gl. weitere Belege R663 \~ 1-178). \"gl. fernet‘ I. Vat” wonach
Gott als Schépfer des A115 die Welt ihrem ganzen Seinsbestand nach aus nichts hervor-
gebracht hat: D 1781 ~ 1784, 1801 ~ 1805. — Zu einer entsprechenden rationalen
Argumentation christlicher Philosophie \‘gl. AL‘GL‘STINCS, De immort animae \111 14:
THOMAS \‘011 Aquin. S. c. Gent. 1 13 und 14; 11 6 — 10 und 15 — 27; Quaest. disp. de Pot.
1 — 5: S.theol.1-l-l — 46 und 10-1.

8 \'gl. den Gedzmken einer «kosmischen Liturgie der Engel» bei Erik PETERSON:
Von den Engeln. Stellung 11nd Bedeutung der 111. Engel im Kultus. . Miinchen 1935.
21955. Ferner die Engeldarstellungen in der Kunst. z. B. auch in der Ostkirche. Dazu:
Heinrich und Margarethe SCHMIDT: Die \‘ergessene Bildersprache christlicher Kunst.
Ein Fhrer zuni \‘erstéudnis der Tier», Engel- und Mariensymbolik, Miinchen 1981.
Peter Lambom WILSON: Engel in Kunst. Folklore und Literatur. Aus d. Engl. v. Lise-
lotte MICKEL, Stuttgart 1981.
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2. Grundlegung: Uberzeitliche Wirkh'chkeit und evolutiv—
geschichtliches Wirken von Engeln.

Einen Hinweis auf die Existenz von Engeln vermitteln somit

zunéichst alte Quellen religiésen und auBerreligiésen Glaubens
verschiedenster Gattung und entsprechende Symbole in den

unbewuBten Tiefenschichten der Seele, die in Bréiuchen der

Vélker, Mythen und Triumen greifbar werden und als Aus—

druck von allgemeinen, aber weithin verschtteten Mensch-

heitserfahrungen gedeutet werden kénnen. Die Existenz von
Engeln wird aber auch durch rationale philosophische
Argumente nahegelegt. Diese haben in jenen einen umfassen-
den menschlichen Hintergrund, jene aber gewinnen durch
diese das Kriterium eines verbindlicheren Realitétsbezugs.

So ist zunéichst das philosophische Ergebnis im Hinblick auf
das Wesen und Wirken von Engeln und besonders ihren Unter-
schied zum eigentlich Géttlichen nochmals vertiefend und
differenzierend zusammenzufassen.

In der Welt entstanden und entstehen neue Arten und
Gattungen von leblosen, von lebendigen und voh bewuBten
Seinsformen. Diese werden als solche durch die einzelnen
Individuen, die an ihnen partizipieren, nicht grundlegend
hervorgebracht, sondern nur weitervermittelt, z. B. von den
Vorfahren an die Nachkommen. Die alle Individuen einer Art
préigende und umfassende Seinsform wird so von allen gemein—
sam empfangen — anféinglich vom «ersten Glied», von den
folgenden vielleicht «voll-kommener»; sie ist dann durch den
fortlaufenden Generationsproze immer mehr im Kommen. Sie
kann dabei aber nicht aus nichts kommen. Also sind von der
Welt verschiedene Wesensgri'mde anzunehmen, die nicht im
«Stoff der Welt», sondern in sich selbst subsistieren, d. h.
unstoffliche reine Geistenergien oder Engel, die als personale
Urformen (Archetypen) und Vor—bilder des Seienden im Welt—
prozeB Wirksam sind.
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Ihre Existenz jedoch verdankt die Welt nicht dem formenden
EinfluB von Engeln, sondern Gott. Denn die Existenz ist keine

Form, sondern deren Voraussetzung; nur unter der Bedingung,
daB die Welt dabei berhaupt ist, kann sie so Oder

anders sein und geformt sein. Wéihrend sie von einer Form in
andere bergeht, strémt ihr die Existenz fortwéhrend zu —

nicht von einem Form—, sondern Seinsgrund, der das Sein als

solches aber allem zukommt was berhaupt ist — allem Stoff,

allen Individuen und allen stofichen wie unstofflichen
Formen — , so umfat dieser Seinsgrund berhaupt alles. Er ist
im Gegensatz zu Engeln schlechthin unbegrenzt und allméichtig
— Gott. Also: Wéihrend die Welt unter dem in—formierenden
EinfluB geistiger Formgrnde sich entwickelt, wird sie mit
diesen zusammen in ihrem gleichzeitigen U'berhaupt-Sein fort-
wéihrend von Gott het‘vorgebracht.9

Man kénnte versucht sein, einzuwenden: Wenn die Welt

stets unter irgendwelchen Formen existiert und gemB diesen
von Gott ins Sein gerufen wird, so sind die Formgrnde als
«gbttliche Ideen» in Gott selbst anzunehmen und Engelwesen
verzichtbar. Doch dann mBte ebenso gelten: Da jedes Indivi-
duum die spezifische Form seiner Art in einer einmaligen
Auspréigung reprisentiert, in der es von Gott erschaffen wird,
so griindet auch .diese in géttlichen Ideen und ihre Hervor-
bringung Oder Vermittlung durch die Eltern, d. h. die elterliche
Zeugung selbst, ware berflssig. Da jedes So—Sein unter
artspezifischem und individuellem Aspekt von Gott in seinem
Uberhaupt-Sein bewirkt wird, so sind beide Aspekte in gétt-
lichen Ideen notwendig ur-vorgebildet und sowohl Engel (die
das artspezifische Sosein prz'igten) als auch Eltern (die die
jeweilige individuelle Naturkonkretion vermittelten) in einem

9 Zur weiteren Erléuterung vgl. H. BECK: Der Akt—Charakter des Seins. Eine
spekulative Weiterfhrung der Seinslehre Thomas von Aquins aus einer Anregung
durch das dialektische Prinzip Hegels. - Mnchen 1965; und ders.: Der Gott der Weisen
und Denker. Die philosophische Gottesfrage. - 4. Aufl., Aschaffenburg 1970 (dort 5.
Kapitel).



82 Heinrich Beck

absoluten Sinne nicht notwendig; Allmacht ist auf anderweitige
Mitwirkung nicht angewiesen. Jedoch hat «Uberfliissigsein»

auch —und grundlegend — einen positiven Sinn: Es entspricht

dem Allméichtigen, im MaEe des Méglichen «fiber sich hinaus

zu flieBen», andere Wesen hervorzubringen und gemé ihrer

Wirklichkeit an seinem Wirken teilnehmen zu lassen; warum
sollte absolutes Ver—mégen nicht grundséitzlich Mégen bedeu—

ten? 80 ist es in einem tiefsten Sinne natiirlich, daB ebenso wie

fiir die individuelle Bestimmung der Natur des Seienden in der

Welt jeweils Eltern existieren und mitverantwortlich sind, so

fr bergreifendere Aspekte Engel. Dann gilt: Wiihrend das
lndividuum von seinen Eltern in seiner individuellen Natur

gezeugt und von seinen Engeln in allgemeineren Strukturen

seines Wesens gepréigt Wird, gibt Gott gleichzeitig die Existenz:
ihm, den Eltern und den Engeln.

Es ist also anzunehmen, daB die Entwicklung des Kosmos in
den durchgreifenden Strukturen der Materie, des Lebens und
des BewuBtseins (d. h. der Kultur) durch das immanente
Wirken transzendenter Geistwirklichkeiten wesenhaft mitbe—
stimmt Wird. Dies macht nicht nur den Aufbau und die Bewe—
gung sinnvoller dynamischer Ordnungen, sondern auch
gewisse negative Erscheinungen versténdlich, die nicht auf den
Menschen zuriickgehen kennen:

Wenn z. B. die Katze die Maus zu Tode éngstigt und quilt, so
liegt solches Verhalten in ihrer Wesensstruktur begrndet.
Diese aber ist nicht ein Produkt des Menschen, sondern

wurzelt ontologisch tiefer und erdgeschichtlich friiher. Sie ist
als solche aber auch nicht direkt und unmittelbar von einer all—
mégenden géttlichen Allmacht herleitbar. — Oder grundsétz—
licher gesagt: Die Natur drckt in ihrer Wesensstruktur —
vorgéngig zu jedem bewuféten sinnwidrigen Verhalten des
Menschen — eine gestérte Sinnordnung aus. Widersinn aber
setzt als seine Grundlage den Sinn voraus, dem er Widerspricht
(und sagt diesen in seinem Begriff notwendig mit aus); nur
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dieser Sinn, nicht aber seine Negation ist auf den reinen gett—
lichen Sinngrund zuriickzufiihren. Woher dann die Negation
und Per—version des Sinns? Denn Widersinn bedeutet nicht
lediglich ein Ausbleiben von Sinn (einen Un—sinn), sondern
einen «Sinn wider den Sinn als solchen». — Ebenso: Jede gestér—
te Ordnung muE grundlegend Ordnung sein, um gestért sein zu
kennen, und griindet in dieser Hinsicht in Gott. Die Gestértheit
in Sinnwidrigkeit (die Dysteleologie») ist aber offenbar in der
substantiellen VerfaBtheit der Natur mitangelegt. Dies weist
nicht auf einen bloBen «Zufall» oder «Unfall» hin, sondern auf
eine der Natur vorausgehende («trans—zendente») anlegende
Macht. Es weist hin auf eine Perversion des einwirkenden
Urbildes, eine Verkehrung in der archetypischen Sinnwirklich-
keit.

Nun determiniert zwar nicht, wohl aber disponiert die
materielle Natur auch die individuellen und menschheitlichen
geistigen Ereignisse in der Geschichte, die einen ahnlichen
Eindruck begriinden. Wenn z. B. bei einem Streit eine Zersté—
rung menschlicher Beziehungen angerichtet wird, die «niemand
so gewollt» hatte, und die Wirkung eine ihr adaquate Ursache
verlangt: VVO liegt die Instanz, welche die in den Beteiligten
unbewuBt bereitliegenden Frustrationen, Aversionen und
Aggressionen bei situativer Gelegenheit zusammenfgt und
das «Material» in die «entsprechende Form» bringt? Woher
empfangt die Vielheit negativer Elemente diese gerichtete
Einheit? Dazu paBt die mit immer faktisch vorhandenen
Neigungen zu destruktiver Reaktion — Uberheblichkeit, HaE
und Neid, Schadenfreude, maloser Vergeltung, Lust am

Qualen etc. — zu machende Erfahrung: Sobald man einwilligt,
verliert man iiber sich die Kontrolle und erlebt sich «wie von
einer héheren Gewalt» fortgerissen. Ahnlich gehen zunehmen—

de kollektive Erscheinungen wie Kriege und Massenhinschlach—
tungen, atomares Wettriisten, verfiihrende und hypnotisieren—
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de Ideologien, in ihrer verheerenden Wirkung fiber die Absicht
und die Macht aller beteiligten Personen hinaus. Sie zeigen

einen eindeutigen Richtungssinn — den Widersinn.10

Die «Energie», d. h. die Wirk—lichkeit der reinen Geistwesen,

verhélt sich wie ein entweder ordnendes Oder aber beirrendes

Licht, das sich der Welt mitteilt und im Spiel der Evolution gut

oder bo'se mit—spielt, sowie im individual- und menschheits-

geschichtlichen Formungsproze der Sprache, der Ideen und

der Intentionen mit—in—formiert. Dieser permanente EinfluB ist

fur die Eigenwirklichkeit und Eigentétigkeit des Seienden in

der Welt nicht determinativ, sondern dispositiv, d. h. die guten,

gemé den gottlichen Schopfungsideen einieenden Engel
begnstigen sinnvolle Entwicklungen der Natur und verant—

wortliche Entscheidungen des Menschen und wirken so

befreiend, die bosen jedoch wirken auf sinnwidrige Entwick—

lungen und Entscheidungen hin und respektieren so nicht die
selbstverantwortliche Freiheit — was sich aus dem bereits ange—
fhrten Zusammenhang nahelegt, aber auch aus parapsycholo—
gischen Phiinomenen wie Besetztheit, Umsessenheit und
Besessenheit.11 Die dispositiven Einwirkungen und Methoden
umgreifen und durchdringen dabei die kognitive und affektiv—

10 Vgl. zuni Zusainmenhang H. BECK: Deutung des Bosen. Eine philosophie-
geschichtliche und geschichtsphilosophische Erorterung. - In: I. do VRIES / W. BRUG—
GER (115g): Der Mensch vor dem Anspmch der Wahrheit und der Freiheit. - Frankfurt
1973, S. 135 — 150. (Dort auch weitere Literatur).

11 Vgl. z. B. J. B. HEINRICH (fortgef. von C. GUTBERLET): Dogmatische Theologie. —
1O Bde, Mainz 1881 — 1904, Ed. 5 (21888). Zu modernen Iheologischen und psychologi~
schen Aspekten: Johann MICHL: Satan. - in: Handbuch theolog. Grundbegriffe, Bd. IV,
S. 22 7 35; Alois WINKLIIOFER: Traktat iiber den Teufel. — Frankfurt 1961; Karl
Ludwig SCHMIDT: Luzifer als gefallene Engelmacht. — in: Theologische Zeitsclu‘ift.
Basel 7 (1951) 161 — 179; Meinrad I_IMBECK: die “Turzeln der biblischen Auffassung
vom Teufel und den Diirnonen. - in: Concilium. 11 (1975) 161 7 168; Charles MEYER:
Die lehramtlichen Verlautbarungen iiber Engel und Teufel. - in: Conciliuni 11 (1975). S.
184 — 188; Jean-Pierre JOSSUA, «Die alte Schlange wurde gestiirzt» (Offb 12. 9). — in:
Conciliuni 11 (1975) 207 7 214; Walter KASPER / Karl LEHMANN (Hsg): Teufel 7
Déinionen 7 Besessenheit. Zur \‘Virklichkeit des Bosen. - Mainz 21978; und (unter beson-
derer Bezugnahme auf den sog. «Fall Klingenberg»): Klaus P. FISCHER / Hartmut
SCHIEDERMAIR: Die Sache niit dein Teufel. Teufelsglaube und Besessenheit zwischen
Wahn und Wirklichkeit. - Frankfurt 1980. Zu weiteren parapsychologischen Kriterien:
Wim C. von DAM: Déiinonen und Besessene. - Aschaffenburg 21975. 7 Zn kultur~ und
zeitgeschichtlichen Aspekten: Anton BOHM: Epoche des Teufels. 7 Stuttgart 1955.
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voluntative Wesensstruktur des Seienden und Sind (in aufstei—

gender bzw. absteigender Folge) jeweils: a) entweder Aufhel—
lung und Erleuchtung (vgl. den Botenengel Oder «Angelus»)
Oder Verwirrung («Dia—bolos»), b) entweder Fhrung («Schutz—
engel» als X’Vegbegleiter) Oder Ver—fhrung (bzw. auch: entwe—
der «Heim—suchung» Oder «Ver—suchung»), C) entweder Ermuti—
gung und Stéirkung (vgl. «Engel beim Kreuz») Oder Entmutigung,
Angstigung und Léhmung (z. B. als hypnotische Faszination) bis
zur Vergewaltigung und zeitweisen Verdréngung des Ich (meist
einer schrittweisen Einwilligung des Betroffenen folgend).

Das reine Geistwesen als ber der Weltmaterie in sich selbst
subsistierende Urform ist dabei als einfaches Bei—sich—Sein
Oder reine Selbstgelichtetheit aufzufassen, und seine positive
Oder negative Gesinnung als einfache und Véllige Ent—
schiedenheit, als sich selbst Véllig durchdringender («per
sonierender») und bestimmender Akt. Allgemein aber gilt: Je
einfacher, geschlossener und entschlossener ein Seiendes in

sich ist und andern gegenbersteht, mit desto mehr Durchdrin—

gungs» und Umfassungskraft kann es auch nach auen Wirken.
A150 sind die Engel gerade durch ihre wesenhafte Uberlegen—
heit und Freiheit gegenber dem materiell—geschichtlichen
Kosmos umso tiefer auf ihn bezogen — im Sinne einer
«Annéherung durch Abstand».12 In diesem Sinne wirken sie
nicht durch ein ihrem Wesen nur éuEerliches (ak-zidentelles
Oder gelegentliches) Handeln ein, sondern sind sie ihm durch

ihre sub—stantielle VVirk—lichkeit zugeordnet — und ebenso er
ihnen durch eine ent—sprechende sub—stantielle Formbarkeit.

12 Zur Bedeunmg dieser Formel als generelles natur~ und geschichtsontologisches
Analogieprinzip: Hans ANDRE: Annéherung durch Abstand. Der Begegnungsweg der
Schépfung. - Salzburg 1957: und ders.: Ausbergungs— 11nd Schutzhllenereignungen in
der Schépfung. — in: F. POGGELER (Hsg.): Innerlichkeit und Erziehung (Gedenkschr.
Gustav Siewerrh). - Freiburg 196—1. — Zur Einfiihrung in André \‘gl. H. BECK: Namr 7
Geschichte — Mysterium. Die Materie als \‘ermittlungsgrund der Seinsereignung im
Denken \‘On Hans Andre. - in: Salzb. Jahl‘b. fr Philos. XII'XIH (1968.69) 95 — 129.

Grenzgebiete der \Yissenschaft 2—1982 Jg. 31
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Beide bilden nach ihrer tiefsten ontologischen Bestimmung

eine gemeinsame dynamisch-energetische Seins- und Begeg—

nungsordnung, die als solche in Gott griindet.

Auf der Grundlage eines solchen Aufhellungsversuchs zum

Wesen und geschichtlichen Wirken von Engeln kann sich nun

das Besondere der Per—son eines Michael herausheben. Wer ist

er?

3. Die Frage des Michael — keine Behauptung

Der Engel als reines Geistwesen durchdringt und bestimmt

sich dutch seinen Entscheidungsakt durch und durch in
seinem Wesen; er ist das, wozu er sich entscheidet, vollkom—

men. Michael aber bestimmt sich durch eine Frage: «Wer ist
wie Gott?» Also laBt sich sagen: Michael ist seine Frage; er ist

der «Wer ist wie Gott?» in Per~son.
Der Ausdruck «Mi—cha—el» bedeutet in hebraischer Sprache:

«Wer ist wie Gott?» Ein Name benennt aber das Seiende in
seinem Wesen: Also kann man nicht sagen, daB die Frage des
Michael etwas seinem Wesen Zusatzliches Oder Auerliches
sei, Oder daB er sie nur bei bestimmten Gelegenheiten — den
Begegnungen mit dem Bésen — gestellt hatte. Wenn von einem
Engel gesagt wird: «Er ist Michael», so heiBt dies: «Er ist die
wesenhafte Wirk—lichkeit: Wer ist wie Gott?» Noch weniger
handelt es sich hier um eine rein «rhetorische» Oder bloBe
Schein—Frage. Eine solche ware nicht nur dem Sprecher (d. h.
Michael) selbst augerlich, sondern auch seinem gesprochenen
Wort, da dieses ja dann in Wahrheit eine Behauptung und die
Frage nur deren éuBere Form Oder bloen Schein darstellte.
Vielmehr entspricht gerade die Frage seiner ontologischen
Wahrheit. Denn da ein Engel ein begrenztes Wesen ist, weiB er
auch nur begrenzt, was der unbegrenzte Gott ist: d. h. er weiB

es mehr nicht, als daB er es weiB; somit ist die Frage nach Gott
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einem Engelwesen (wie jedem Geschépf) angemessen. Sie
driickt die Anerkennung eben dieses Verhéltnisses der eigenen

Begrenztheit zur Unbegrenztheit Gottes aus und bedeutet eine
suchende Hinwendung zu Gott; Michael ist das archetypisch
subsistierende Unterwegs zu Gott.13

13 Nach dem AT ist Michael einei‘ der liéchsten Engel. Er ist auch der himinlische
Fiirst und Scliutzhei‘r (11nd das bedentet wohl letztlich: der Archetyp) Israels (also des
\"olkes, das seiner geschichtlichen Bestiinmung nach den Weg Genes zu bahnen liatte):
Da1110,l3.21;12,l.

Im auBerkanonischen Schrifttuin gilt er als Erzengel (gruen 20, T: aeth Hen 71. 3:
gr .-\pk Bar 11, 8: Apk .\10s 1 22 38 43). als einer der \‘ier héchsten Engel (aetli Hen 9.
l; 10,] 4 9 11: JQ.\I 9, 15 f; Apk Mos 40) bzw. einer dei‘ scchs Oder sieben Engels—
fiirsten (aeth Hen 20, 5 u. a.) mid als Fiirsprecher dei‘ Israeliten bei Gott (ebda 89, 76;

Test Lev 5, 6; Test Dan 6. 2 u. a.,).

Im NT erscheinl Michael noch deutlicher als der Widerpan des Teufels. Er streitet mit
ihm uni den Leichnam des Moses (Jud 9) und er stiirzt als Anfiihi‘ei‘ seiner Engel ihn
und seine Engel nach einein siegi‘eichen Kampf V0111 Hiinmel auf die Erde [\‘gl. Apk 12.
T e 12: «17) End es enlbrannte ein Kainpf im Himniel. Michael und seine Engel (er-
hoben sich). um Krieg zu fiihren mit dem Drachen. auch der Drache und seine Engel

kanipften. (8) Aber sie verinochten nicht (slandzuhalten). und es wnrde im Himmel kein
Plazz inehr fiir sie gefundcn. (9) End gestiii'zt uni‘de der groBe Drache, die alte Schlan—

ge, die der Teufel heiEl und der Satan, der die ganze Welt verfiihrt; gestrzt wurde er
auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm gestiirzt. (10) End ich htirte eine
machtige Stininie iin Hiinmel rnfen: Nun ist das Heil und die Kraft Lind dai Reich
unseres Gotles und die )Iacht seines Gesalbten angebrochen: denn gestrzt wnrde der
Anklager nnserer Bi‘iider. der sie \‘or unsei‘em Gott Tag und Nacht \‘erklagt. (11) [Ind
sie liaben ihn besiegt kraft des Blutes des Lanimes und kraft des \Yortes ihres Zeugnis—
ses...». Diese Stelle ist \‘orgebilder ini AT Ezechiel 28, l ff. 7 \‘gl. auch Lk 10. 18. wo
Jesus sagt: «Ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel stiirzen».] Dabei handelt
Michael. entsprechend seiner Rolle als Filrst Israels. des Gottesvolkes. als Engel der
Geineinde Jesu Ivgl. Apk 12. 10 ff).
Im nachbiblischen frhchristlichen Schrifttum ist er als der Engel des christlichen
\‘olkes Fiii‘bittei‘ und \‘erIeidiger gegen das Bése (anch Heiler. Blaser zum Gericht,
Seelenwager eIC.l; insbesondere steht er den Sterbenden bei und geleitet ihre Seelen in
den Himinel. éihnlich dem griech. Gott und Getterboten (d. h. Logosbringer) Hermes (lat.
Kierkun \‘gl. auch den agypt. Wissensgou Thom. In dieser Funktion iSI Michael 815
«Hermes» , also \‘ielleicht auch anKerhalb des jdischen und christlichen BewuBIseins
bekannt; \‘gl. Hugo RAHXER: Griechische Mythen in christlicher Deutung, Darmstadt
1957: ferner prinzipiell ber die entstehungsgeschichtliche .tlichkeit unserer Engels-
vorstellungen mit dem Gétterglauben das oben im Zusammenhang mit ARISTOTELES
Gesagte. Die Lobv und Dienstfunktion der «Getter» ist allerdings noch nicht so deutlich
wie die der «Engel» — obwohl auch die heidnischen Mythen einen obersten «Gétter-
vater» kennen und 2. B. das AT in Job 1. und 2. Rap. die Engel «Sbhne Gottes» nennt. In
philosophischer Sicht jedenfalls miissen. wie oben (\‘gl. «Grundlegung») hervorgeht. die
«Gétter», bzw. «Engel» als «Geschépfe aus nichts» bezeichnet werden. a Zn Belegen ber
die einzelnen «Funktionen» Michaels, \‘gl. den Artikel «Michael» Yon J. MICHL in LThK,

Freiburg 21961; ferner die Denningen bei Alfons ROSENBERG: Michael und der
Drache. - OlIen und Fi‘eiburg/Br. 1956; und bei Stanislas FL‘MET: Michael: 5, Quien
COIllO Dios'?. , Madrid (Ed. Rialp).



88 Heinrich Beck

Michael stellt nicht eine Behauptung auf; er behauptet nicht,

ist nicht die Behauptung: «Niemand ist wie Gottl». Worin liegt

der Unterschied?

Eine Behauptung ist auch Selbstbehanptung dessen, der sie

ausspricht. Jeder Satz bedeutet eine Setzung, durch die der

Betreffende sich auch selber setzt — und dem Hérenden

aus—setzt. Dieser blickt und trifft dann nicht primér auf den

Behauptungsinhalt, sondern ebenso auf den (sich) hier Behaup-

tenden.

Bei der Frage aber tritt der Sprechende véllig zuriick und der

Hbrende ist genétigt, auf die gefragte Sache zu blicken, um die
Antwort selbst zu finden. Er ist es nun, der die Behauptung zu
fallen und darin auch sich selbst — angesichts der Sache! — zu
behaupten hat.

Nun richtet Michael nach der Uberlieferung seine Frage an
Luzifer als den Engel, der sich selbst wie Gott behauptet.14
Dadurch wird dieser gezwungen, auf die Wirklichkeit zu
blicken, auf die sich seine Behauptung bezieht, und jetzt unver-
wischbar die Wahrheit zu erkennen. So mu Luzifer im Lichte
der VVahrheit sich selbst verurteilen.

Darin ist fr den Engel eine gewisse «Analogie der Zeit ausge—
driickt: «Zuerst» Wird der Engel als ein personenhaftes Geist-
wesen mit Erkenntnis— und freier Entscheidungsféhigkeit von

Alle Funktionen und Taten Michaels sind im Zusainmenhang mit dem in seinem Namen
ausgedriickten Wesen zu sehen. Indem er durch seine Frage das Bése vertreibt und
Gott und das Heil heranléBt, verbindet sich z. B. seine Funktion cles Gerichtsengels Init
dei‘ des Wegbereiters 11nd des Heilers.

14 DaB Luzifei‘ der ist, der «sein will Wie Gott», \vird unmittelbar daraus crkennbar,
(1218 Michael seine Frage an ihn richtet. Es ergibt sich aber auch (laraus. daE Luzifer,
die «alte Schlange», die Stammeltern durch die Behauptung verfiihrt: «Wenn 1111:...
\verdet 1hr sein wie Gott» (Gen 3, 5). Wenn néimlich in der Behauptung sich der
Behauptende in seinein Wesen aussagt (was insbesondere bei einem reinen Geistwesen
gilt), so léKt sich folgern, daB Luzifer der ist, der aus sich heraus sein will wie Gott,
ohne aber in Wirklichkeit zu sein wie Gott; er ist in seinem Wesen der Verleumder
(Diabolos) und Widersacher (Satanas) (\‘gl. auch 1 Petr. 5, 8), zu dem er sich selbst
bestimmt, der «Fiirst der Finsternis» (vgl. Eph. 2, 2 ff und 6, 2; vgl. auch Jes 14, 11 — 15;
ferner Jud 5, 6 und 2 Petr 2, 4). Da der unbegrenzte Gott die absolute LlnCl unbegrenzte
Wahrheit ist, bedeutet eine unangemessene Selbstbehauptung wie Gott, die Verdrehung
unbegi‘enzter \Vahrheit.
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Gott geschaffen, womit er bereits — 1. — intuitiv unmittelbar

und anfangshaft die sinnhafte Grundstruktur der Wirklichkeit
erkennt; «sodann» entscheidet er sich — 2. — 'ir oder gegen die-
se und bestimmt damit sich selbst vollends in seiner Seinsver-
fassung; dadurch wird nun auch eine vollends bestimmte Wirk-
lichkeitserkenntnis méglich, in der er «schlieBlich» — 3. — sich
als Sinn akzeptiert oder als Widersinn verwirft. Die Abfolge
dieser drei Momente vollzieht sich jedoch beim reinen Geist-
wesen, das nicht unter den Bedingungen der materiellen Raum-
Zeit—Welt steht, in der wesenhaft vollkommeneren Wirkeinheit
und Identitéit der reinen «Selbstbewegung» und somit instantan,
d. h. als drei ineinanderhngende Akte.15 — Wenn sich der
Geist allerdings durch eine sinnwidrige Entscheidung (im 2.
Schritt) in eine schlechte Verfassung bringt, um so der den 3.
Schritt einleitenden vollen Erkenntnis (und Anerkenntnis) des
Wirklichen zu entfliehen, so ist diese wohl noch einer Vermitt-

lung féihig (und bedrftig) - die im Falle Luzifers durch die
Frage des Michael geschieht.

Zwar wird in der zitierten Stelle, Apk 12, 7 ff, nicht unmittelbar
berichtet, daB der hohe Engel sich gegen Gott empért habe und
dadurch zum Drachen geworden sei. Doch wenn man sich im wissen—
schaftstheoretischen Ansatz nicht von vomherein «bibelpositi—
vistisch» auf eine mehr oder weniger bloEe Beschreibung des Berich—
teten beschrénkt, sondern in prinzipieller «meta—physischer» Offen—
heit nach den Bedingungen seiner Méglichkeit fragt, so kommt
versténdnisgrundlegend in den Blick: Der Natur des geschaffenen
Geistwesens (wie auch der des Schépfers) entspricht es, daB dieses
durch eigene freie Entscheidung sich selbst in seiner Seinsverfassung
bestimmt — sei es zum «guten Engel» oder zum «Drachen». Dann aber
ergeben sich im Seinsvollzug des Geistwesens die genannten drei
konstitutiven Schritte.

15 Das entspricht seinem Wesen als reine Geistenergie, als reine Selbstgelichtetheit
und Selbstbestimmung; zu dieser vgl. bereits die Aussagen des ARISTOTELES (siehe
unsere «Einleitung»; auch die «Grundlegung»), ferner THOMAS von Aquin S. theolog.
I q 62 a 5; q 63 a 5; oder M. J. SCHEEBEN: Kath. Dogmatik. < Freiburg 1961, Ed. III/4,
73.
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Zum 1. Schritt: Eine freie Entscheidung setzt (a) die Existenz des

Geistwesens und seiner Erkenntnis- und EntsCheidungsféhigkeit
voraus, die es seinem Schopfer verdankt, und (b) eine erste, uninittel—

bar sich anschlieende Erkenntnis dessen, worauf die Entscheidung

sich beziehen 5011. Der lnhalt dieser doppelten Voraussetzung der
guten wie der bosen Entscheidung ist selbst noch nichts moralisch
Gutes Oder BOSes, wohl aber ontologisch Gutes — wobei besonders zu

sehen ist, daB der angelegte Sinn der freien EntsCheidungsféihigkeit ja

nicht die bose, sondern die gute Entscheidung 151. In diesem ontolo—

gischen Sinne also léBt sich sagen, daE die bOSen Geistwesen «vor»
ihrer Erhebung gegen das Gute gut waren. Man kann jedoch nicht
annehinen, daB sie anféinglich eine Zeitlang eine gute (und dann erst
spéter eine bose) Entscheidung getroffen héitten und so auch ini
moralischen Sinne, d. h. der Gesinnung nach zunéchst gute Engel
gewesen wiren: Denn so besagten sie iin strengen Sinne zeithafte und
nicht rein geistige Wesen; wenn ein Wesen néimlich durch seine
Entscheidung sich in seinem Sein schon vollends bestimmt, fehlt die
Voraussetzung, sie widerrufen zu wollen.

Zum 2. Schritt: Sowohl aufgrund philosophischer Arguinentation
(unter Beriicksichtigung auch tiefenpsychologischer Aspekte, vgl.
oben unsere «Grundlegung»), als auch der angefiihrten Bibeltexte sind
«gute» und «bé'Jse» Geistwesen anzunehmen. Daraus folgt, daB durch
ihre eigene freie Entscheidung sich die einen zu einer sinn—vollen und
guten, die andern aber zu einer sinn—widrigen und bosen lVirklichkeit
bestimmen, oder die einen zum «Engel» im engeren Sinne des Wortes,
die andern zum «Dimon» bzw. «Drachen». (Das Schone im GleiBneri—
schen und Schillernd—Zweideutigen, das Attraktive im Verfiihreri—
schen und Verfénglich—Todbringenden des Drachens erkléirt sich aus
der ursprnglichen ontologischen Positivitét der Wirklichkeit, die
hier ins Negative pervertiert ist). lndem sich Luzifer durch seine
negative Entscheidung selbst zum Drachen macht, eignet ihrn also die
«Drachennatur» bereits «vor» der Begegnung mit Michael, wie es auch
dem Bericht vom Engelkampf in Apk 12, 7 ff entspricht.

Zum 3. Schritt: Durch die Frage des Michael wird die volle Selbst—
erkenntnis und daraus die Selbstverwerfung und Flucht, der «Smrz»
erzwungen. Der verschiedene Grad von Erkenntnis im 1. und 3.
Schritt entspricht dabei jewcils deIn Grad der Seinsbestimmtheit des
Geistwesens. Im 1. Schritt, d. h. «vor» der Selbstbestinimung, ist auch
die Erkenntnis noch nicht unentrinnbar, sondern reicht gerade so
weit, daB die freie Selbstbestimmung in positiver Oder negativer
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Entscheidung méglich wird. Mit dein vollen Bestimnitsein (lurch den
2. Schritt wird dann auch die volle Erkenntnis méglich (und durch
die Michaelsfrage notwendig), die das Nicht-fiir-wahr—halten—Wollen
der Wahrheit einer absoluten Lcherlichkeit (vor der Wahrheit und
vor sich selbst) preisgibt.

VViirde Michael nicht als Fragender, sondern Behauptender
vor Luzifer treten, so wéire dieser nicht unentrinnbar zur

Selbstkonfrontation mit der Wirklichkeit veranlaBt, und Viel—

leicht nur zu seiner umso nachdriicklicheren Gegenbehauptung
gereizt. Und falls Michael seinem geschaffenen Wesen nach
gegenijber Luzifer einem niedrigeren Seinsrang angehértelG,
kénnte Luzifer in seiner fiber-heblichen Selbstbehauptung
sogar sich bestétigen und — menschlich gesprochen — ber
Michael lachen.

Durch die auf ihn gerichtete Frage aber wird er gerichtet.
Nicht Michael ist es, der ihn richtet — dieser urteilt ja nicht —,

auch nicht unmittelbar Gott. Durch die Frage des Michael
hindurch trifft ihn der Lichtstrahl der Wahrheit, und in ihm

richtet er sich selbst.
Die Frage ist zwar keine Behauptung, sondern soll zu einer

solchen erst hinfiihren. Wohl aber setzt sie ein anféingliches
und unausdriickliches Wissen um das Erfragte voraus; sonst

m‘ite der Fragende fiberhaupt nicht, wonach er frag“: und
kénnte die Frage gar nicht stellen. WiiBte er es schon voll—
kommen, so wéire die Frage fiberfliissig und somit nicht mehr

méglich; WiiBte er es noch nicht einmal unvollkommen, so were

die Frage ohne Inhalt und sornit noch nicht méglich. — In
diesem Sinne weiB Michael also immer schon, wer Gott ist und

16 Die Voraussetzung bei aifer, sich absolut ber alle Engel bis zur Gleichheit iniI
Gott zu erheben (\‘gl. bier bes‘ 185. 1—}, 11 — 15), lag InOglicherweise in einer ent-

sprechcnden Rangstellung unter ihnen. (Aufgrund der genannten Bibelstelle \vurde
dem Anfiihrer des Aufi‘uln‘s gegen Gott (161‘ Name )Iorgenstern = Luzifer (Lichttréger)
beigelegt). Der neuplatonisch-christliche Mystiker Pseudo~Dionysius AEROPAGITA.
(lessen \Vei‘k iiber die Hierarchie der Engel starken EinfluB ausgeiibt hat (von ihni z. B.
auch abhéingig GREGOR dei' GroBe nnd DANTE), ordnete den kéinpferischen Erzengel
einer niedrigeren Rangslufe zu als die kontemplativen Cheruben und Sei‘aphen. 211
denen I.n7.ifer \‘on seiner ontologischen Bestiinmung her gehbrte; denn deren einfacher
\Yesens—Akt ist das «DreimaH—leilig». die reine \\'irk-lichkeit des Lobens. (Vgl. De coel.
hier. 6. 2: T. 9; De eccl. hier. 1. 2: G. 3: u. 3.).
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wer Wie Gott ist — namlich, wie es seinem eigenen begrenzten
(und anfanglichen) Wesen entspricht, anfanglich und unvoll-
kommen und in einer ganz und gar der Frage fahigen und

bediirftigen Weise (was er durch die Tatsache seines Fragens

zum Ausdruck bringt). Luzifer hingegen fragt nicht nach Gott;
er berspringt mit der Frage auch seine eigene Endlichkeit und

kann deshalb vor der Frage, die die Wahrheit durchlaBt, nicht

standhalten.
So verhalt sich die Frage gewissermaen wie ein «Kanal», der

die Wahrheit in einem originaren Sinne per—sonal vermittelt
und transparent macht. Die Frage ist das reine Medium
(Dia—phanum) Oder die reine (rezeptiv—produktive) Potenz i111
Bereich des Geistes. Da nach dem Gesagten der Engel sich
selbst durch seine Frage wesenhaft bestimmt und dann seine
Frage ist, so folgt: Er macht sich zur reinen Durchlassigkeit
und potenten Leere, zum per—sonalen Nichts, das die Wahrheit

unbegrenzt durchwirken 1am; diese Wird so seine ganze VVirk-

lichkeit. Er halt sie nicht fest, sondern gibt sie so, wie er sie
empfangt; er gibt sich ihr hin, ohne von sich her irgendeine
Selbstbestimmung entgegenzusetzen, und stellt sich ihr unein—
geschrankt zur Ver-fiigung. So macht er sich zurn (arche-
typischen) «Dien—Mut» fiir Wahrheit und Sinn im VOll entschie—
denen «Gegen—Satz» zu (arche—typischer) sinn—widriger Resi—
stenz.

Darum ist Michael der geistige Arclietyp der Stofflichkeit
und der Weiblichkeit.

4. Die Frage des Michael — der Weg der Inkarnation

Die Frage des Michael lautet nicht: «Wer ist G0tt?», sondern:
«Wer ist wie Gott?» lndem Luzifer sich durch sie in seiner
Pseudo—Identitat fortwahrend durchschaut 11nd vernichtet, vor

ihr nicht Stand halt und ver-geht, geht die Frage (wie ein «Blitz»
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Oder ein «Schwert») durch ihn hindurch. Aber wenn niCht

Luzifer — wen meint sie eigentlich? Wer ist in Wahrheit wie
Gott? Die Frage zielt wesenhaft auf den Logos. Luzifer wird nur
wie «zu—fiillig» von ihr getroffen, sofern er sich vor den Logos
bzw. an seine Stelle stellt.17

Sie fragt — d. h. auch: hort — dorthin, wo «jemand» ist Wie
Gott; dies aber kann nur ein Wort Gottes sein, in dem er sich
vollkommen ausspricht und das tn vollkommen gleich ist. Da
die Frage nicht formuliert: «Was?», sondern «Wer?», so wird

das Wort als Person angesprochen, d. h. als gerade auch in
dieser Hinsicht gleich mit Gott.

Im Bereich der reinen Geistwesen vermittelt die Frage des
Michael die Vollendung der Selbsterkenntnis und Selbstbeur—
teilung, also der Selbstbestimmung (d. h. den «3. Schritt» der
Selbstverwirklichung). Somit vermittelt sie bei den Engeln, die

sich (im «2. Schritt») geméiB der VVahrheit und dem Logos

bestimmt haben, die volle Selbstannahme und Identifizierung
mit sich selbst, d. h. die volle eigene Wirklichkeit und ent—
sprechend die volle Wirksamkeit nach auBen; sie vermittelt

aber bei denen, die sich (nicht nur un-logisch, sondern) logos—
widrig entschieden haben, die Selbstverwerfung. Solche
Vermittlung zu sich selbst bedeutet Fhrung zu sich selbst und
— unmittelbar im ersteren Falle — zu entsprechender Aktion

17 Da die Frage in der Begrenztheit des Engelwesens (d. h. in der Kontingenz des 1.,
2. und 3. Schrittes des konstitutiven Selbstvollzugs) gn‘indet und wesenhaft nicht auf
Luzifcr. sondern auf den Logos geht, so were sie wohl auch gestelll worden, wenn
Luzifer sich nicht fiir den Logos ausgegeben hé'me: so bekain sie lediglich noch ihren
«Kampf—Charakter» (dei‘ — im Linterschied zu ihrem «Such—Charakter» — nicht iln‘ tiefstes
Wesen ansmacht). — Frage ist Bewegung zum Licht: dessen Durchbruch aber besteht in
der «\\‘esenseldentifikation», indeln ein Eines sich gleich einem Andern herausstellt, im
Akt des «GleicheSeins» (\‘gl. bei PLATON das Hohlengleichnis. in Politeia 507 b ff.; bei
AL‘GL'STINL'S Soliloq. 1.1.3 und De Trin. 7.3.4: bei HEGEL die Parallelitéit von «unend~
licher Gleicliheit des Selbstbmvulétseins mil sich» und dem Licht. in: Enzykl. d. philos.
\Yiss. §§ 275 e 78 mil Zusz’itzen. bes. S. 158 Ausg. Hegels séimtl. \Verke mm H.
GLOCKXER. Stuttgart. Bd. IX 21958). Somit deutet der Name Luzifer («Licht-Irger»)
auf eine urspriinglich besondere Néihe dieses Engels zum Logos hin — 11nd auf den
Charaktel‘ der Pl‘fung. in die er durch sein geschaffenes Wesen gesiellt war: héitte er
sich wesens-gemé (= «logisch») cntschieden, so \véire diese urspriingliche Néhe in die
\‘olle Wirklichkeit gekonnnen.



94 Heinrich Beck

nach auBen; dadurch kommt Michael eine grundlegende

Fiihrungsfunktion unter den Engeln zu.
Die Frage verhalt sich wesentlich Wie ein «Kanal» oder

«Weg», durch den das, worauf sie sich richtet, herankommen

kann. Indem Michael nach dem Logos fragt, ruft er ihn herbei

und laBt ihn in Klarheit hervortreten. Insofern kann man von

einer Pl‘asentation des Logos aus der Michaelsfrage in der

Sphare der Engel (2 «im Himmel») sprechen.18
Durch dieses Hervortreten jedenfalls wirkt der Logos als

Richtgrund und «Herr» der Engel: Insoweit diese ihn als

solchen frei annehmen, befreit er sie damit zu ihrer vollen

Identitat und «Herr—lichkeit»; Entscheidung gegen ihn aber

bedeutet auch Entscheidung gegen sich selbst (Selbstver—
fluchung).

Die Michaelsfrage ruft den‘Logos herbei und lafét ihn als
Richtgrund und Herrn herankommen — dorthin, wo seine Herr—
schaft und Herrlichkeit noch aussteht. Dies trifft aber letztlich
Natur und Geschichte, fiir die das Geschehen im «Himmel»

archetypische Bedeutung hat. So eroffnet die Michaelsfrage
dem Logos den Weg in die Welt; die Einstrahlung ihrer disposi—
tiven geistigen Lichtenergie in den Forni— und Informations—

prozeB der Materie in Evolution und Geschichte (vgl. das hier
unter «Grundlegung» Gesagte) bahnt dem Logos den VVeg zur
Inkarnation.

l8 Diese Préisentation ist moglicherweise als eine Art «Inkarnation» oder «Inkorpora-
lion» des Logos in der Sphare der Engel aufzufassen, sodaE der Logos nun aus der
Michaelsfrage (und der Antwort Gottes) auch als Engel «geboren» und ein Engel wrde,
Michael sich also als ein empfangender und gebéirender Persongrund verhielte (d. h.
als «Materia» und «Mater» des Logos in dessen Engelwesenheit, als «L'I‘bild N'Ial‘iensm. —
Falls man dies annehmen mochte, so freilich nur in einem sehr analogen und uneigenr
lichen Sinne: Denn aufgrund seiner essentiellen geistigen Einfachheit kann ein Engel
seine Engelwesenheit nicht weitergeben, der Logos sie also nicht i111 eigentlichen Sinne
von Michael her empfangen. Sondern es ware nur denkbar, daB Gott aus Anla dei'
Michaelsfrage und «durch sie hindurch» den] Logos eine Engelwesenheit unmittelbar
erschaffen hatte, dainit dieser unter den Engeln und als «Herr der Engel» in Erschei»
Hung treten kénne. Aber wic auch immer die Présentation des Logos bei den Engeln
aufzufassen ist: Im Hervortreten des Logos durch die Michaelsfrage geschieht ein
Vorent‘mrf und Hinweis auf die Inkarnation in der Raum-Zeit—Welt; und dem (im
doppelten Sinne?) inkarnierten Logos «dienen die Engel» (\‘gl. MI 4, 1] mid Mk 1, 13;
auch Lk 22, 43).
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Eine gewisse Resonanz lieBe sich im Fernen Osten in philo-
sophisch—ideellen Geistesbewegungen erblicken wie der des
Lao—tse oder des Buddha: Nach dem ersteren soll die Einstim—
mung des Lebens auf das TAO als «unbegrenzte Sinnharmonie
des Kosmos» den Geist weiten; nach dem Buddhismus soll die
Meditation des KUON den Geist zur Transzendenz aufbrechen.
Im Westen ist vor allem auf die griechische Philosophie und
besonders die Figur des SOKRATES hinzuweisen, der eine

«Kunst des Fragens» als «Geburtshilfe (Maeutik) fr den Logos»
entwickelte. (Seine Methode der «logischen Ironie» 15m sich

sogar in einer gewissen Parallele zur asiatischen Meditation
des KUON sehen).

Die zum Logos hinfiihrende und den Logos heranfhrende
Einwirkung der Michaelsfrage richtete sich zuletzt auf das Volk
Israel, dessen geschichtliche Aufgabe es war, inmitten der

Verwirrung und des Dunkels der heidnischen Welt «Platz—
halter» des Erlosers zu sein. Die Juden verstanden sich als die
«Kinder Abrahams». Abram aber bestimmte sich zu Abraham
durch die Entscheidung, Gott mehr zu glauben als seinen

eigenen widerstreitenden Gedanken und Gefiihlen, da ihm
einerseits ein Sohn verheiBen war, auf den Gott den Bund
grnden wollte, er andererseits dann aber gerade diesen toten

sollte.19 Abraham traf die Entscheidung, sich Gott bedingungs—
los anzuvertrauen und zur Verfiigung zu stellen — womit er die
Michaelsfrage in der Dimension der Geschichte kontinuierte;

denn die Bestimmung von «Kindern» ist es, das Leben des
Vaters (und das bedeutet: seine geistige «Ek—sistenz) fortzu-
setzen.

Diese in der vorbehaltlosen Hingabe empfangnisbereit geoff—
nete und im Kampf der Geschichte hoffende und harrende
Existenz kulminiert in Maria. Mit ihr erreicht der durch die

19 Vgl. Gen 17, 15 — 22 (Gott verheiBt Abraham den Isaak) und Gen 22, 1 — 20 (Gott
befiehlt ihm zunachst, diesen zu opfern; er verhindert dann aber durch einen Engel die
Totung, als er den Glauben sieht).
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Geschichte herankommende Logos sein Ziel, indem er aus ihr
als Mensch persdnlich geboren wird. Ihre Entscheidung ist der
des Abraham ahnlich: Entgegen ihren eigenen widerstreiten—

den Gedanken und Gefiihlen20 stellt sie sich Gott zur
Ver-fiigung. Der «Alte» Bund ist durch den Glaubensakt eines
Mannes gegriindet, der «Neue» durch den einer Frau.

' Die Empfangnis und Befruchtung dieser Bereitschaft

geschieht als Hereinvermittlung des Logos aus dem arche—
typischen Raum durch die Botschaft des Erzengels Gabriel

((1. h. hebr.: «Starke Gottes»). Ist Michael der geistige Archetyp
der Frau, so Gabriel der des Marines; er Wird daher bei

manchen Werken der Kunst in Ahnlichkeit mit einem Phallus
dargestellt. Durch den geistigen «Kanal» der Frage des Michael
kommt der «Lichtstrahl» der Botschaft des Gabriel; «durch
Michael hindurch» kommt Gabriel. Gabriel gibt gewissermaféen
die Erfiillung des Michael; beide verhalten sich wie AuBen und
Innen. Die Engel sind als geistig—personale Gemeinschaft zu
sehen.

5. Die Frage des Michael — eine permanente Herausforderung
und Einladung

Die durch Mitwirkung der Engel vermittelte Inkarnation des
Logos ist das metaphysische Thema der Evolution und der
Weltgeschichte. Sie wurde zuletzt durch den besonderen
geschichtlichen Auftrag der Juden vorbereitet und in Jesus von
Nazareth Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit ist mit Jesus aber
erst grundgelegt und begonnen; ihre weitere Ver-wirklichung
und Ver—voll—kommnung (d. h. ihr volleres Kommen) ist von da
an immer Aufgabe der Zu—kunft.21 Dies bedeutet aber auch, daB
die Wirklichkeit des Michael, an der die Juden partizipierten,

in den Christen sich fortsetzt.22

20 Vgl. Lk 1, 34: «Wie soll dies geschehen, da ich von keinem Manne weiE?»
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Im Hinblick darauf gewinnt die Michaelsfrage nun noch eine
neue geschichtliche Dimension: die der Beantwortung, die sie
in der Geschichte der Menschheit nach Christus erfz'ihrt. Nach-
dem sich die Hoffnung erfiillt und Maria empfangen hat, ist
Christ—sein als Fortsetzung des Empfangens auch Fortsetzung
der Wirklichkeit des Empfangenen in den Christen, d. h. eine
Fortsetzung des Lebens Christi selbst.23 Da aber Christus als
der menschgewordene Logos ist «wie Gott», bedeutet die
Michaelsfrage nun eine Einladung an alle, Christ zu werden;
sie ruft alle in Christus zusammen: «Wer (alles) ist wie Gott?».

Als die fr die Welt im Prinzip bereits beantwortete und
erfiillte Frage léiBt sie den Logos nun noch voller heran-
kommen. In diesem Sinne kommt Michael eine Fhrungsrolle
in der Geschichte zu: Er fiihrt sie zur Entscheidung.

Diese archetypische Disposition in der Auseinandersetzung
mit dem Widersinn spiegelt sich zunéichst wiederum in um-
fassenden, ja weltumspannenden geschichtlichen Ideenbewe-
gungen, die das praktische Handeln bestimmen Bedeutet es
mehr als einen bloBen Zufall, daB sie in der Mehrzahl von
Deutschen begriindet wurden, wie THOMAS V. Aquin (Mutter

war Deutsche), LUTHER, HEGEL, MARX, FREUD, EINSTEIN,

HEIDEGGER, BUBER, ADORNO, HORKHEIMER u. a., — die

wiederum zum groBen Teil Iuden gewesen sind?

2] Vgl. das Weinstock-Reben-Gleichnis Jesu, Joh. 15, 1 — 18 (bes. V. 5: «Ich bin der
Weinstock, Ihr seid die Reben»). Von daher ist das Thema der Geschichte die Kontinua—
tion der Inkamation und der in Apk 12, 7 ff geschilderte arche—typische Engelskampf
im Hinblick auf die an ihm par‘tizipierende Weltgeschichte sowohl vor-zeitlich als auch
end-zeitlich zu verstehen.

22 Ebenso ist damit der englische GruE des Gabriel ber Maria an alle Christen
gerichtet und meint alle, die in Folge—Ahnlichkeit mit ihr sich Gott offnen und an—ver-
trauen. — Das bedeutet, wie sich in diesem Zusammenhang zumindest von der dt.
Sprache her sagen léBt, auch ein sich «An-ver-loben», d. h. ein ganz sich hingebendes
Loben und Ge-loben — was der ursprngliche Sinn von «Glauben» (ahd. «Galuban»)
ausdrckt. Ein Glaube, der sich vom Himmel grBen lét, kann tatséchlich in der
Freude frei werden.

23 Vgl. Paulus: «Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir» (Gal 2, 20; vgl.
anch Rom 5, I7; 6, 8 — 12; u. a.). — Vgl. zu einer grundsétzlichen anthropologischen
Struktur H. BECK: Anthropologischer Zugang zum Glauben. - Salzburg — Mnchen
1979, S 52 —73: Der Mensch als Frage. Christus als Antwort.
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Die eigentiimliche Verechtung von Juden und Deutschen

begegnet uns bis in die unheimlichen Juden—Massenhin-
richtungen durch Hitler und das «Dritte Reich», die schon vom

ideologischen Ansatz her die natiirliche Verstehbarkeit ber—
steigen. Sollte sich hier eine Konvergenz der geschichtlichen
Bestimmung, eine metaphysische Verwandtschaft beider V61-

ker anzeigen?24
Eine luziferisch-michaelische Struktur der Geschichte kommt

in einer bestimmten Art von «negativer Dialektik» zum

Vorschein. Unter diesem Namen wurde von ADORNO und
HORKHEIMER im Riickgang auf MARX und HEGEL ein Prinzip
formuliert, das nicht nur als faktisches Grundgesetz der

Geschichte hinzunehmen, sondern auch als ethischer Impera—
tiv des gesellschaftlich—politischen Handelns zu empfehlen sei.

Es erfuhr bei Vielen eine ganz typische Resonanz und Inter-
pretation und wurde so geschichtlich wirksam (bzw. war das
immer schon, wenn auch nicht unter diesem Namen) und

besagt:
Die prinzipiell als «negativ» (unwahr, ungerecht, inhuman)
gesehenen gesellschaftlichen Verhéltnisse werden allein dadurch
berwunden, indem man ihre Negativitat vollends hervortreten
léiISt, d. h. freilegt (und, wie manche sogar fordern, noch steigert),
soda/S sie an ihrer eigenen Negativitat zugrundegehen und das
Positive and Humane kommen kann: Negation der Negation
ergibt Position.25

24 Die aufféllige, durch allen Widersinn hindurch mglicherweise noch tiefer sinn-
hafte Konstellation setzt sich fort, indem die Ereignisse des Dritten Reiches nach dem
Kriege zur Wiedergrndung des Staates Israel fhrten. — Vielleicht ist eine hinter-
grndige Dimension angesprochen, wenn ahnlich den Juden in besonderer Weise die
Deutschen dem Engel Michael zugeordnet werden, der als ihr «Patron» gilt?

25 Demnach drckt sich die Negativitét und Inhumanitat der Gesellschaft in einer
Struktur der Ungerechtigkeit und Ungleichheit aus und einem entsprechenden Zwangs-
system von Produktion, Konsum und Verwaltung, das alles Individuelle und Qualitative
unter der Herrschaft von leeren Allgemeinbegriffen und Quantitatsnormen vergewal-
tigt. Gegenber solcher anonymer Identifizierung bedeutet nach ADORNO die Dialektik
«das konsequente Beqtsein von Nichtidentitét» (Negative Dialektik, Frankfurt 1967,
1970 u.6., Vorrede S. 15), «Kritik am System» und ein Aufbegehren (ebda S. 40),
«Demontage des Systems» (S. 41) als der «Identitiit von Begriff und Sache» (S. 48) und



Wer ist Michael? 99

Das vordergrndig und scheinbar Michaelische dieses Prin-
zips liegt in dem Glauben, dais die negative und widersinnige,

d. h. «luziferische» Gesellschaft sich selbst richten und einer
positiven, sinnvollen und «logischen» Gesellschaft Platz machen

wird, sobald sie dutch «schonungslos» kritische Analysen (und

andere kongruente «negative» Verhaltensformen), die als provo‘
zierende Anfragen zu verstehen sind, ihres wahren Wesens
iiberfiihrt ist. Das hintergriindig und in VVahrheit Luziferische
dieses Prinzips aber liegt darin, dais so das Positive gerade
nicht kommen und das Negative wirk-iich iiberwinden kann, da
es nirgends gesehen und freigelegt, sondern noch mehr
verdeckt und als Wirklichkeit geradezu geleugnet wird.26

Dabei wird deutlich: Das Positive ist die Voraussetzung des
Negativen: zumindest in dem Sinne, dais Mensch und Gesell-

schaft wenigstens bis zu einem gewissen Grad sein und
menschlich sein miissen, um iiberhaupt unmenschlich sein zu

bewirkt so. daB dnrch das Denkmittel dei‘ Negation (so. der Negation der Negation} ein
Positives sit‘h hei‘stelle» (S. 7) und «anstelle des Einheitsprinzips und der Allherrschaft
des iibei‘geordneten Begriffs die Idee dessen riicke. was auféerhalb des Bannes
solcher Iiinheit ware» (S. 8).
Dutch diesen Denkstil fiihlte sich eine gexvisse aggressive Mentalitat der Unznfi‘iedeir
heit angesprochen, die-die «negative Dialektik» entsprechend interpretierte und fiir die
Praxis den Sehlnfé 20g: Verhalte Dich in verlogener Lind ungerechter Gesellschaft
unwahr und ungei‘echt, um diese Gesellschaft dutch sich selbst zu vernichten und der
Wahrheit und Gerechtigkeit zur Geburt zu verhelfen! Terroristisches Verhalten bedeu-
[et in der weiteren Konseqnenz solcher Sicht nicht eine Hinzufiignng von auBen.
sondern nur die volle Ausgebnrt und \Viderspiegelung des inneren Wesens dieser
Gesellschaft selbst: es dient der Selbstbeqtwerdung und Uberwindung des negativen
gesellschaftlichen Seins. Diese \vird aber verhindert. \venn sie lediglich nach der «Poli-
zei» rnft und sich so der revolutionaren Herausfordernng verweigert — womit SiCh ihi‘e
radikale Negativita‘t nnd Inhumanita‘t nnr bestéitigt und verhartet.

26 Sielit man das Positive Lmd Gute in keiner \Yeise als der Gesellschaf! und 0191‘
Welt immanent, so fehlt fiir eine Annahme seiner «Transzendenz» jeglicher Ansatz. 7
Woher sollte die Humanitat kommen. wenn in radikaler Negation des radikal (‘2) Negati-
ven alle Menschen vel‘nichtet sind‘? Die «idealistische» irrationale Gléinbigkeit rein
negativei‘ Dialektik erweist sich als \vidersinnige L‘topie, die gei‘ade das negiert und
verdl‘éingt. dem zu dienen sie vorgibl (d. h. das in \Vahrheit verunnioglichn was sie
angeblich el‘moglicht); sie erweist sich als Luziferismus. — Mochte man eine positive
und gnte Absicht dei‘ Menschen unlerstellen, die diese Methode vertreten. so zeigt sich,
daB sie «nolens volens» (d. h. ver—fiihrtl) an einem aiferismus partizipieren. der sich
anflost. wenn man sich zu der zugrundeliegenden gnten Absicht noch voll—kommener
und schiichtei‘ — in michaelischer Wahrheit 7 entscheidet. und der dann einer anderen
Haltnng Platz macht.

Grenzgebiete der \\‘issenschaft 2—1982 lg. 31



100 Heinrich Beck

konnen — was konkret freizulegen, anzusprechen und zu star—

ken ware. Kritik wirkt nur konstruktiv auf der Basis einer
Anerkennung der Kritisierten als Menschen — womit ihnen ein

Weg geoffnet wird.
Das Bose ist nicht durch Wiederum Boses (also nicht «durch

sich selbst»), sondern durch das Gute zu berwinden27 —

Menschenverachtung und HaB nicht durch distanzlosen HaB,
sondern durch die Freiheit eines sinnvollen Wagnisses von

Vertrauen. Eine «Negation des Negativen» im Sinne einer
echten Uberwindung des Negativen ist nur moglich auf der
Grundlage einer erkennend—anerkennenden und so noch star—
keren «Position des Positiven».

Eine so entschiedene Frage nach dem Guten aber ist eine
Einladung, und auch als solche zu akzeptieren. Sie partizipiert
an der Michaelsfrage und IaEt sie geschichtlich wirksam
werden. Ie ausdriicklicher man sich der geistigen Energie und
per—sonalen Macht des Engels unterstellt und anvertraut, desto
Inehr gibt man ihr Raum. Damit aber weitet sich sein Ruf zu
der Frage: Wer ist wie Michael?

Prof. Dr. Heinrich Beck, Universitat Bainberg, Lehrstuhl fiir Philosophie,

27 Der Teufel liifét sich nicht «durch Beelzebub ausn‘eiben» (vgl. Mt 12, 24 — 30); \r'iel—
mehr: «Uberwindet das Bose durch das Gute!» (Rom 12, 21; vgl. auch Rom 3, 8). ~ Hier
wz'il‘en auch das unaufdringliche eigene Vor—bild und das nicht durch eine bestinnnte
«pédagogische Absicht» \‘erengte «gute Bei»spie1» zuzuordnen. (Dazu H. BECK: Philoi
sophie der Erziehung. — Freiburg — Basel — Wien 1979, S. 196 7 203: Philosophische
Grundlegung zu Begriff und Sinn von «EI‘ziehungsmitteln»).



BODO HAGER

KREATIVITAT ALS THERAPEUTISCHES POTENTIAL
UND DEREN MGGLICHKEITEN IM BEREICH

DER SOZIALPSYCHIATRIE.

Dr. Bodo Hager, geboren am 29. T. 1939 in Nrnberg, studierte an der
L'niversitt Konstanz 11nd promovierte 1979 zum Dr. der Sozialwisseni
schaften. Derzeit arbeitet Hager i111 Fliichtlingsprogamm der Sd—Ost—
Asien—Fliichtlinge, die in der BRD leben, sowie als Lehrbeauftragter
der Fachhochschule fiir Sozialwesen in Benediktbeuem. 1m folgenden
Beitrag befafér sich Hager mit der Frage der Kreativitét i111 Bereich der
Sozialpsychotherapie.

«Die grd/Ste Grausamkeit, die man Menschen zufiigen
kann, besteht wohl darin, da/S sie ihren Zorn und
Schmerz nicht ausdrcken dl'lrfen»

(A. MILLER, Am Anfang war Erziehung).

1. Kreativitéit als Miiglichkeit der Persénlichkeitserweiterung

Das bffentliche Vorzeigen der schépferischen Produkte von
Psychiatrisierten Oder anderer internierter Personengruppen
ist seit einigen Jahren durchaus aktuell. Lob und Versténdnis
fiir ihre kreative Téitigkeit lassen jedoch allzu leicht den sozia—
len Hintergrund dieser Personengruppen im Dunkeln. Die b10—
Be Tatsache, dafé man die Welt der Eingeschlossenen versteht

und ihre schépferischen Produkte annimmt, darf nicht dar—
iiber hinwegtéuschen, daB die Betreffenden gerade deshalb
nicht aus ihrer psychischen und sozialen Situation entlassen
werden, weil man sie ausschlielich als Kiinstler férdert.

Grenzgebiete der \Yissenschaft 2-1982 Jg. 31
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Schopferisch—Tatigsein ist nicht ein Merkmal ganz weniger

groer Geister Oder Genies, sondern ein Kennzeichen vieler ja

letztlich eines jeden Menschenl.
Krativitat ist ein — meist unbekanntes und daher ungeniitztes

— Potential, welches entdeckt, erweckt und entfaltet werden

muB. Wenn man von der unerlafélichen, bis zur psychischen

Erkrankung 0ft latenten Begabungsgrundlage absieht, die

doch haufiger vorhanden ist als sie H. PRINZHOPN2 noch vor
60 Jahren angenommen hatte, ist eine gesteigerte Expressivitat,

Wie sie die von A. BADER und L. NAVRATIL mitgeteilten
Beobachtungen belegen3, vornehmlich in produktiv psychoti»
schen Stadien zu erwarten. Die ”kiinstlerischen Schopfungen be—
riihmter Maler (z. B. van GOGH) bestatigen diese Erkenntnisse
in deutlicher Weise.

Seit dem Erscheinen des bekannten Buches «Bildnerei der
Geisteskranken» (1922) ist die von dem Heidelberger Psychia-
ter Hans PRINZHORN zusammengetragene Kollektion von Pa-
tienten—Arbeiten international sowohl in der psychiatrischen
wie in der kunsthistorischen Fachwelt ein Begriff — mit ca.
6 000 Bildern und Zeichnungen, Collagen, Skulpturen, Bii—
chern, Textilien und anderen Objekten — die weitaus umfas~
sendste Sammlung dieser Art. Die bildnerischen Dokumente
aus mehreren europaischen Landern entstanden grotenteils
zwischen 1890 und 1920. Diese Arbeiten stammen folglich aus
einer Zeit, in der es noch keine medikamentose Therapie der
psychisch Behinderten und Kranken gab und die Betreffenden
noch unmittelbar mit den vitalen Kampfen und Bewiiltigungs-
versuchen geférdeter Existenz konfrontiert wurden.

Es ist Wichtig zu wissen, daB die Patienten der Prinzhorn—

Sammlnng mit wenigen Ausnahmen im schopferischen Gestal-

1 P. MATUSSEK: Kreativitét als Chance. - Mnchen / Zrich 1974, S. T
2 H. PRINZHORN: Bildnerei der Geisteskrankon. - Berlin 1922
3 A. BADER / L. NAVRA’I‘IL: Zwischen Wahn und \\'irk1ichkeit. - Luzern / Frankfurt

a. .VI. 1976
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ten géinzlich ungebt waren und erstmals wéihrend ihrer Er—
krankung, oft erst nach jahrelanger Internierung anfingen, sich
aktiv zu éuBern4.

Die psychologische Kreativitétsforschung5 hat bestéitigt, wel-
che potentiellen Moglichkeiten schopferischen Ausdrucks in
jedem Menschen liegen. Dariiber hinaus konnte im Rahmen
der humanistischen Psychologie erwiesen werden, welche

grundlegende Bedeutung der Umsetzung kreativer Potentiale
als MOglichkeit zur schopferischen Selbstverwirklichung und
therapeutisohen Hilfe innerhalb der Psychodynamik zukommt.
Kreativitét ist unabhéngig von Alter und geistiger Verfassung
Iernbar, dies bedeutet, daB sie auch von alten Menschen und

von psychisch Behinderten und Kranken erfahrbar ist. Die
Kreativitét ist nicht nur auf einen Bereich zu beschrénken, son-

dern kann auf spezifische Formen des Umgehens mit Situatio—
nen bezogen werden. Sie schlieBt somit alle Formen kreativen
Erlebens ein, von Kuchenbacken bis hin zu Formen kreativen
Umgehens mit anderen Personen, und bedeutet vor allem die
Bereitschaft zur aktiven Auseinandersetzung mit neuen
SituationenS.

Somit Wird deutlich, welche grofée Bedeutung dem Erleben

kreativer Prozesse auch fiir den psychisch Behinderten und
Kranken zukommt. Durch das Erleben kreativer Aktivitéiten
wird ein wesentlicher Einflu auf die Psychodynamik und den
positiven Verlauf von Krankheitsprozessen moglich, der auch

zu einer grundlegenden Persénlichkeitserweiterung und psy—

chischen Stabilisation fiihren kann. Gerade im Hinblick auf die
spezifische Lebenssituation und Perspektive psychisch behin—

derter und psychisch kranker Menschen kann deshalb das Er—

leben kreativer Prozesse eine zentrale Rolle spielen.

4 Die PrinzhornSammlung, - K611igstein Taunus 1980. S. 16
5 R. MAY: The courage to create. - 1976
6 J. RYHNE: The Art Experience in Theory and the Arts. » 1977; E. L'L.\I.—\.\' .' P.

D;\CH1NGER: Art Therapy in Theory and Practice. - 1975
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Kreative Erfahrungeri sind allerdings nur unter bestimmten

situativen Bedingungen méglich, deren wesentlichstes Kenn-
zeichen ihre Offenheit ist. Offenheit in diesem Zusammenhang

bedeutet, daB nicht die Reproduktion einer spezifischen Lei—

stung, sondern das freie Verfgen, die persénliche Entschei-

dung fiir eine den eigenen Wiinschen und Bedrfnissen ent—
sprechende freigewéihlte Lésung die wesentliche Zielsetzung

bilden.

2. Der bildnerische Ausdruck psychischen Leidens

Kreative Arbeiten psychisch behinderter und kranker Patien-
ten entstehen nicht jenseits gesellschaftlicher Realitét. Héiufig
tragen sie deutliche Spuren der sozialen Lebensstruktur des
einzelnen. Die meisten Hospitalisierten halten in ihren kreati—
ven Bildnissen an der «drauEen» giiltigen Ordnung fest. Darin
kommt vielfach Hoffnung zum Ausdruck, Hoffnung wenigstens
auf diese Weise wieder in die gesellschaftliche und soziale
Welt integriert zu werden, aus der sie weitgehend ausgeschlos-
sen sind. '

Der bildnerische Ausdruck psychischen Leidens léiBt sich
kaum deutlicher als an dem Beispiel der gegenwiirtig in Europa
gezeigten Prinzhorn—Ausstellung belegen. Hier hat die veran-
schaulichte projektive Potenz des bildnerischen Ausdrucks see-
lischen Krankseins einen historischen und sozialpéidagogischen
Stellenwert bekommen. Die in dieser Sammlung zum Ausdruck
kommenden schizophrenen Gestaltungstendenzen sind durch-
aus identisch mit den kreativen Grundfunktionen des Men-
schen. Der Charakter der schépferischen Gestaltung, Wie auch
die Werke der modernen Kunst hiufig zeigen, gibt NAVRATIL
AnlaB, die Lehre von der Aktualgenese7 und ihre Anwendung

7 C. F. GRAUMANN: Aktualgenese. - in: Zeitschrift fr exp. angew. Psychologie 6
(1959) 410 — 448
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auf psychopathologische Fragen durch K. CONRAD8 in seine
berlegungen einzubeziehen. Die durch den Charakter der
Vorgestalt Oder dutch eine Tendenz zum Gestaltzerfall oft noch
gesteigerte Expressivitét des bildnerischen Ausdrucks seeli—
schen Ki‘ankseins ist eine wesentliche Eigenschaft, der von den
Gestaltungen ausgehenden VVirkung. Zum Angesprochenwer—
den und zuni bewegenden Eindruck treten Vielfach Beunruhi—
gung, Verunsicherung, ein Hin— und Hergerissenwerden bis
hin zur Vei‘wirrung.

Hinzu kommt ein in der Lehre von Aktualgenese nicht be-
riicksichtigtes, am bildnerischen Ausdruck seeiischen Krank-

seins immer Wieder hervortretendes Phénonien: die Interferenz
von Gestalten‘g.

Die meisten Bilder dei‘ Prinzhorn—Sammiung machen deut—
iich, weiche psychische Kraft irn Einfallsreichtum, in der
Spontanitét und Originalitét vorhanden sind. Nicht V011 unge—
féihr ei‘innern Viele Arbeiten diesel" Sammlung in ihrer Formen-
sprache an jene \‘on Kindern, obwohl ini thematisehen Bereich
ekiatante L'nterschiede festzustellen sind.

Sobald man nicht das fotographisch richtige Abbild zum all—
genieingiiltigen MaBstab erhebt, kénnen ini biidnerischen
Ausdruck aufschlureiche Erlebnisprobleme zutage treten. So

kiiniieii Gestaitungen, seibst die einfachsten Strichzeichnungen,

in einer entspreehend angstfrei strukturierten Situation niit
sehr weiti‘eichenden synibolischen Bedeutungen aufgeladen
werden. Ahniich wie im Kinderspiel, wo ein nahezu beliebiger
Gegenstand Vieiféitige, 0ft sogar auch wechselnde Bedeutungen
haben kann, werden durch eine im Gestaitungspi‘oze ein—

setzende Identifikation der schépferischen Person init ihrem
Produkt Gefiihle, VViinsche, Leitbilder in die Gestaltung proji-
ziert und gewinnen durch ihre Manifestation ini Produkt eine

ei‘staunliche Stabilitét und Realitétsbezogenheit.

8 K. CONRAD: it'ber den Begl‘i‘ff der \Vorgestah und Seine Bedemung {in die Hirn~
pathologie. ~ in: Nervenarzi 18 (1.9471

9 Die Prinzhom-Sannnlung. S. T ff.
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3. Therapeutische Formen in der Psychiatrie
im Wandel der Zeit

Irrenanstalten, Wie sie noch vor wenigen Jahrzehnten ge—

nannt wurden und Landes— Oder Bezirkskrankenhéuser, wie sie

heute genannt werden, sind in Miredit geraten. Die Massen-

medien und zahlreiche Fachpublikationen haben im verstérk-

ten MaBe in den letzten Jahren in unterschiedlich qualifizierter

Weise Einblick in das Elend der psychisch Kranken gegeben.

Der Umgang mit Minderheiten ohne Macht ist die Visiten—

karte einer Gesellschaft. Dies macht den Kampf um Veré‘mde—

rung auch zu einem politischen Kampf, der sich an der Wiirde
des Menschen wird orientieren miissen.

Die therapeutischen Formen in der Psychiatrie in den letzten
Jahrhunderten sind eng mit der Stellung der psychisch Kran—
ken in den jeweiligen Gesellschaftsformen verbunden. Eine
humane Behandlung der psychiseh Kranken gab es im arabi—
schen EinuBbereich bereits im friihen Mittelalter und setzte

sich fort in den spanischen Hospitélern des 15. Jahrhunderts.
Auch auBerhaib Spaniens gab es spezielle Einrichtungen fiir

Geisteskranke, so das Hétel Dieu in Frankreich, die be—
kannte Irrenkolonie Gheel in Belgien und das englische Irren-
asyl Bedham, das bereits seit dem 13. Jahrhundert existierte.

Die psychische Krankheit wurde als Narrentum zum Symbol
der Zeit der Renaissance im 16. Jahrhundert. Vernunft und
Narrheit konnten sich ineinander verkehren, die Vernunft

konnte zu einer héheren Form der Vernunft werden und der
Narr schlieBlich als der eigentliche Weise gelten. Die Stellung
der Geisteskranken hatte sich gegenber dem Mittelalter we-
sentlich verbessert.

Im 17. und 18. Jahrhundert kam es mit dem wachsenden
Geist der Aufklérung gegeniiber den Geisteskranken zu einem
Schwund der humanen Einstellung. Es kam zur Abgrenzung
der «Unverniinftigen» aus der Gesellschaft der Vernnftigen
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und zur Unterwerfung der Irren unter die Staatsmacht des

Absolutismus. Eine ausgedehnte lnternierungspraxis sezte ein,
und der psychisch Kranke geriet in das Raderwerk der Juris—
diktion und Administration. Er galt nun als gefahrlich, Wiirde
dem Verbrecher gleichgestellt und in die beruchtigten Zucht—
und Tollhauser des 18. Jahrhunderts geworfen. Die bekannte-
sten in Deutschland waren in Bayreuth, Schwabach, Ludwigs-
burg und Celle. Die ruhigeren Kranken wurden zu Arbeiten
herangezogen, jedoch nicht im Sinne einer Arbeitstherapie,
sondern im Geiste des Merkantilismus zur Ausnutzung ihrer
Arbeitskraft. Der Ausdruck «Spinnen» fur Verruckt—Sein riihrt
von der damaligen Hauptbeschaftigung der Kranken mit Spinn-
arbeiten her.

In der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts bahnte sich eine
Wende in der Psychiatrie an. Der psychisch Kranke galt jetzt
als heilbar. Aus dem Geiste der Aufklarung kam aus England
die Bewegung des «moral management» (F. WILLIS), die in

Frankreich vor allem von P. PIXEL als «traitment moral» und in
Deutschland von Johann Christian REIL als «spychische Cur—
methode» propagiert wurdelo.

lm Sinne der Philanthropie wurde zu jener Zeit eine sittliche
Beeinfluung und padagogische Fuhrung des psychisch Krau—
ken angestrebt“.

Die Psychotherapie, die damals in einem weiteren Sinne als
heute verstanden wurde, umfaBte eine therapeutische Beein—
fluBung mittels seelisch wirksamer Mittel, d. h. sie schlofé
neben psychischen auch somatische Vorgehensweisen ein.
Psychotherapie in diesem Verstandnis ist identisch mit dem
Verstandnis von «psychischer Curmethode». Diese Wiederum
war nichts anderes als eine gezielte Anwendung der Diatetik

oder des «Regimen sanitatis» (Gesundheitsordnung) # das seit

10 K. DORNER: Burger und lrre. Zur, Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie
(ler Psychiatrie. - Frankfurt a. .\l. 1969. S. 43 ff.

11 E. KREAPELIX: Huntlerl Jahre Psychiatrie. » Berlin 1918



108 Bodo Hager

der Zeit des Hippokrates eine der Siulen der Medizin geblie-
ben war — auf die psychiatrische Therapie”. Sie bezog sich in
der Regel auf die Arbeitstherapie und Gymnastik, einschlieB—

lich Tanzen, Spielen, Musizieren und Maltechniken.

Mit der Durchsetzung des somatischen Krankheitsbegriffes

entel die Rechtfertigung, den psychisch Kranken zu isolieren,
ihn in Anstalten zu kasernieren und somit aus der Gesellschaft

auszuschlieBen. Seit W. GRIESINGER (1817 — 1869) sah es die

Psychiatrie als ihre Aufgabe an, ber die Kasernierung hinweg—
zukommen und den psychisch Kranken in die vertraute

Lebensumwelt zurckzufhren. GRIESINGER forderte eine
méglichst kurze Hospitalisierung des Kranken und die intensiv—

ste Férderung seiner noch verbliebenen gesunden Lebens—
kréfte13. Eine Forderung, die Wiederum erst 100 Jahre
spéiter unter dem EinfluB von F. BASAGLIA und seiner Mit—
arbeiter zumindest in Italien Wirklichkeit werden konnte.

Durch die Entdeckung synthetischer Schlafmittel im letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts wurde eine neue Phase des Thera—
pieverlaufs eingeleitet. In den letzten Jahrzehnten wurde mit
der Entwicklung der Neuroleptika die Behandlung psychischer
Krankheiten wie Schizophrenie, Manie, und der Entwicklung
von Thymoleptika gegen endogene Depressionen verstéirkt fort—
gefiihrt.

Eine weitere Behandlungsmethode ist die Psychotherapie
geworden, die im Gefolge der Psychoanalyse Sigmund FREUDs
seit Anfang unseres Jahrhunderts allméihlich auch Eingang in
die Psychiatrie gefunden hat. Auch wenn ihre Doméine die Be—
handlung der Neurosen geblieben ist, hat sie auch den thera-
peutischen Umgang mit den Psychosen entscheidend beein—
uBt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verband sich die Psycho-
therapie mit einem breiten Spektrum der Soziotherapie, die
zum Teil die Struktur der heutigen Psychiatrie wesentlich

12 D. JETTER: Geschichte des Hospitals. - Wiesbaden 1966
13 M. FOUCAULT: Wahnsinn und Gesellschaft. - Frankfurt a. M. 1969
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pragt. VVichtige soziotherapeutische Impulse sind die Beschafti-
gungstherapie mit all ihren Auspragungsformen schépferischer

Moglichkeiten.
Die heutigen psychiatrischen Krankenhaauser schleppen

noch einen erheblichen Ballast vergangener Zeiten mit sich,
der in keiner Weise dem heutigen fortschrittlichen Erkenntnis—
stand entspricht. Einen Oder die Schuldigen zu suchen, ware
allerdings allzu billig. Ein wesentlicher Beitrag zur Verbesse—
rung der gegenwartigen Situation psychisch Behinderter und
psychisch Kranker ware sicherlich bereits mit dem Bemhen
gegeben, die immer noch vorhandenen Vorurteile und Angste
gegeniiber dem psychisch Behinderten und psychisch Kranken,
den psychiatrischen Institutionen und dem therapeutischen
und pflegerischen Personal durch untendenziose Aufklarung
11nd sachliche Information weiter abzubauen.

4. Die Bedeutung der Kreativitat als therapeutisches Element.

Kreative Menschen kennzeichnet ein hohes MaB an Bereit—
schaft, sich mit neuen, ungewohnten Situationen auseinander-

zusetzen, und sie sind im starken MaBe mit ihrer Umwelt

verbunden”. MCDONALD und MILES, die eine der wenigen

Untersuchungen ber den Einsatz von schopferischer Tatigkeit
zur Behandlung psychiatrischer Patienten mit Kontrollgruppen
durchgefiihrt haben, kommen zu dem Ergebnis, es sei das Ziel
kreativer Formen der Arbeitstherapie, die sozioemotionalen
Krafte der Patienten zu entwickeln, die bei allen zwischen-

menschlichen Beziehungen notwendig sind. In diesem Sinne ist

nach Meinung von MCDONALD und MILES auch jeder psychisch
Kranke rehabilitierbar. Dagegen konnen jedoch nicht alle Pa—
tienten wieder in den ArbeitsprozeB eingegliedert werden15.

14 P. MATUSSEK, Kreativitz'it als Chance, S. 233
15 MCDONALD / MILES: Evaluation of Works as Therapy for Psychiatric Patients. -

Final Report US Public Health Service No. 5 (o. J.) ROI 14820—04
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Auch BASAGLIA hat in der Praxis mehrfach die Erfahrung

gemacht, dais durch die geringste selbstandige Beschaftigung

der psychisch Kranken ihre Krankheitssy'tnptome positiv beein-

flulét Mirden und die Beziehungsaufnahnie unter den Patienten

sich wesentlich veranderte. Die Entwicklung einer sté’trkeren

Beziehungsaufnahme wiederutn reduziert das lethargische Ver-

halten der Patientenls.

a) Erlebnisdimensionen im kreativen Prozel3

Die Zielpunkte kreativer Erfahrungen liegen in den Bereichen

der Sensibilisierung, in der Aufarbeitung individueller und kol—

lektiver Erfahrungen und der Erweiterung der Umgebungs-
wahrnehmung“. Diese weitgehend kognitive Orientierung er-
schlieBt selbst alltéigliche Dinge unter eineni neuen Blickpunkt
und kann — wenn sie in die Alltagswahrnehmung eingeht — die
Grundlage einer allgemeinen Restimulation und Erlebnisinten—
sivierung bilden.

Gerade in Anbetracht der Bedeutung, die dem Problem einer

ausreichenden sensorischen Stimulation innerhalb der psychia—
trischen und gerontologischen Forschung in Bezug auf Person—
lichkeitsvetz‘inderung zugemessen wirdls, kornmt dieser im
Gestaltungvorgang liegenden Moglichkeit zur Erlebnisintensi—
Vierung fur die therapeutische Arbeit Init psychisch Behinder—
ten und psychisch Kranken eine zentrale Bedeutung zu.

Daneben konnen schopferische Tatigkeiten auch eine Slate
kung des Selbstbewulstseins und eines verstarkten Erlebens
der eigenen Person bilden. Durch die Bedeutung, die der indi—
viduellen Synibolik zugewiesen wird und durch Versuche, le-

16 F. BASAGLIA: Die negierte Institution. — Frankfurt 1971
17 D. SHL'LMAN: The openness of perception as condition for creativity. - 1976
18 C. WEIX‘STOCK u. a.: The relations between social isolation and related cognitive

skrills in residents of catholic and jewish home for aged. — 1969
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bensgeschichtliche Erfahrung z. B. in bildnerischer Form 211
verarbeiten, kann eine verstéirkte Néhe zur eigenen Person her—
gestellt werden.

Dieses verstéirkte Erleben der eigenen Person und Lebens—
geschichte bildet die Grundlage einer realistischen Bearbeitung
der eigenen Situation und fordert die Bereitschaft, sich auf der
Basis einer selbstbewuten Orientierung in neue Situationen
einzubringen19.

Fiir die Arbeit Init Gruppen psychisch Behinderter und psy—
chisch Kranker bildet diese Auseinandersetzung mit der eige-
nen Person, die Erfahrung der je eigenen Individualitéit, eine
wichtige Moglichkeit, die personale Identitét des einzelnen zu
stiirken.

b) Kreatives Gestalten als neue Form der Selbst— und
Gruppenerfahrung

Kreatives Gestalten wird nicht nur durch Einfliisse und Pra—
gungen der personlichen Lebensgeschichte bestimmt. Die Akti—
Vierung ist auch VOH den auBeren Urnstéinden, so z. B. von der

sozialen Umgebung und der Art der Motivierung abhéngigzo. So

ist auch die Gruppe und deren Zusammensetzung im wesentli~
Chen ein Medium, die schopferisches Verhalten vermehrt Oder
hemmt.

Fr die Behandlung von psychisch Behinderten und psy—
chisch Kranken bedeutet die Gruppe dariiber hinaus die
Moglichkeit, daB das einzelne Gruppenmitglied die versaumte

Oder gestorte Entwicklung seiner lch—Funktion allmahlich nach—

holen Oder ausgleichen kann. Die Gruppenmitglieder fiberneh—

men die Funktion von HilfS-Ichs, stiitzen den Patienten und

verleihen ihm damit die notwendige Sicherheit, um sich auf

eine Neustrukturierung seiner Personlichkeit einzulassen21.
19 E. ZIERER: Relationship of Coleur Integration to Personality Reintegration. 7 3.

International Congress of Social-Psychiatry 1970
20 P. MATL‘SSEK. Kreativitat als Chance. S. 197
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Das schépferische Gestalten in der Gruppe bietet vielfaltige

Méglichkeiten der Kommunikation und die kreative Arbeit und
deren Ausdruck zum Thema der Gruppe zu machen. Dies kann

in Form von Gemeinschaftsarbeiten, Partnerarbeiten Oder auf

das Gruppenerlebnis bezogene Einzelarbeiten geschehen.

Innerhalb der Kreativtherapie liegen hierzu eine Flle von

didaktischen Hinweisen vor, die es erlauben, elementare Grup—

penprozesse im Gestaltungsvorgang und seine Ergebnisse
transparent zu machenzz. Dabei werden die in méglichst spiele-
rischer Offenheit und gréBtméglicher Individualitat geschaffe-

nen schépferischen Produkte zu therapeutischen ProzeBdoku—
menten.

Das kreative Gestalten als Form der Selbst- und Gruppen—
erfahrung ist im Gefolge der aktuellen Diskussion fiber psycho-
therapeutische Handlungsformen als spielerische Sozialerfah—
rung auch fr verschiedene Altersgruppen, insbesondere fr
die offene Seniorenarbeit, wichtig geworden. Gerade unter der
Pramisse namlich, daB Bildungsarbeit mit Senioren nicht am
traditionellen Bildungsbegriff orientiert werden sollte und nur
bedingt den Schematismus traditioneller Erwachsenenbildung
fibernehmen kann, bedarf die Seniorenbildung neuer Arbeits-
formen.

Kollektive Befreiung — das Beispiel des Theaters
des Marco Cavallo

Im Kampf gegen das Ausgeschlossensein gesellschaftlichen
Lebens und sozialen Lebens in psychiatrischen Anstalten reicht
eine abstrakte therapeutische Beziehung nicht aus, das Stigma
aufzulésen und seine Folgen zu verhindern. Eine interpersonell
begrndete Therapie ist daher ein Schritt auf den Weg, das indi—
viduelle Leid als kollektives zu verstehen und folglich kollektiv
aufzuheben. DaB die Hinwendung der Phantasie und Kreativi-
21 J. P. STOSSEL: Identitéit in der Gruppe, Dynamische Psychiatrie in der Praxis. - in:

Sddeutsche Zeitung 1 (1978) S. 16
22 C. J. HARRIS: Murals of the mind. » 1973



Kreativitat als therapeutisches Potential 113

tat auf gemeinsame gruppenbezogene Lebensformen eine Be—

freiung von Patienten auch im gesellschaftlichen Sinn dar-
stellen kann, hat eine Theateraktion gezeigt, die 1972 in den

Raumen der ehemaligen Psychiatrie—Anstalt in Triest ihren
Anfang genommen hat.

Das symolische Pferd Markus, das im Februar 1973, begleitet
von einer groBen Menschenmenge, Triest durchquerte, verkor—
perte einen hoffnungsvollen, zugleich in die Wirklichkeit ge—
setzten Traum, ein Kollektiverlebnis, das in der Werkstatt der

ehemaligen Station P des «Ospedale San Giovanni» in Triest
erfunden, beschrieben, bemalt und besungen Vvurde. Patienten,

Arzte, Pfleger und Knstler beteiligten sich an einem mehrere

lVochen dauernden theatralischen ProzeB, in dessen perma—
nenten Improvisationsspiel sie unter der gemeinsamen Idee
des blauen Pferdes Raum, Zeit und den KOrper neu entdeckten.

Patienten, die bis dahin zur Nicht—Kommunikation verurteilt

waren, wurden verstanden, fingen an zu erzahlen und began—

nen somit gemeinsam kreativ zu werden. Arzte losten sich von
ihrer angestammten Funktion, indem sie unter ihrer Rolle des
Psychiaters neue Beziehungsmb'glichkeiten eines kollektiven
KOrpers entdeckten, zu dessen Symbol das Pferd Markus
wurde.

In allen Beteiligten wuchs das Bediirfnis nach einem Frei~
raum, in dem man Tanz, Gesang, Zeichnungen, Versammlun—

gen, Gesten, Worte, Geschichten, Korper darstellen konnte.

In einem Interview mit dem Initiator der Aktion, Giuliano

SCABIA, wurde hervorgehoben, daB es galt — «... die Stadt mit
einer groBen Metapher zu infizieren, zu konfrontieren, wie wir
es mit diesem blauen Pferd getan haben, das in allen Men—
schenversammlungen zu einem Symbol der Befreiung der Aus—
geschlossenen geworden ist. Die Kranken waren von den Ge—
sunden nicht mehr zu unterscheiden. Wir waren zusammen.
Die Ausgeschlossenheit war beendet>>23.

Den Rahmen fiir diese Aktion bildete eine erweiterte Idee
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des traditionellen Theaters, in der nicht mehr ein Regisseur

nach einer Textvorlage inszenieren, sondern alle Beteiligten in
einem kommunikativen Prozefé die Totalitat der Ausdrucks—

mittel erst entwickeln sollten, durch die Kreatives, auf die Zu-

kunft Projiziertes entstehen sollte.
Um diese Aktion zu erméglichen, war eine zehnjahrige Er-

fahrung in verschiedenen Psychiatrieanstalten Norditaliens
nétig, in der die Kraft kollektiver Phantasie- und Kreativitats-
potentiale berhaupt erst erkannt wurde24.

Das Beispiel des Theaters des Marco Cavallo zeigt uns, daB
es unter den psychisch Behinderten und psychisch Kranken

ein produktives und konstruktives Potential gibt, das ungeahnte

gesellschaftliche Dimensionen besitzt.

Traumarbeit oder die Macht der Phantasie

Fr die psychisch Kranken in Triest hat sich gezeigt, daB fiir
sie iIn Bereich der individuellen Phantasie wie auch in der
kreatiV—kollektiven Handlungsweise therapeutische Potentiale
geweckt werden kennen.

In Italien steht das Konzept der «Alternative zur Psychiatrie»
im Rahmen einer Bewegung, die solchen Bewegungen Dauer-
haftigkeit garantiert. In diesem Sinne ist auch die Initiative von
G. SCABIA zu verstehen. Das wesentliche war nicht «mit Kunst
zu heilen oder zu therapieren», sondern etwas zu tun, das Tag

fr Tag neu zu erfinden ist, das intensiv und lebendig sein soll.
Diese Form der Selbstheilungsversuche und der Ausntzung

aller Beziehungsméglichkeiten, einschlieElich der gesellschaft—
lichen Perspektive hat W. NIEDERLAND25 in seiner These fiir
die analytische Betrachtung von Kunstwerken fruchtbar ge-

23 G. SCABIA: Das groEe Theater des Marco Cavallo, Phantasiearbeit in der Psychia-
trischen Klinik Triest. — Frankfurt a. M. 1979, S. 12 ff

24 Derselbe, ebenda
25 W. G. NIEDERLAND: Psychoanalytische Uberlegungen zur knstlerischen Kreati—

vitéit. - in: Psyche 32 (1978) S. 343
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macht und sie in der psychoanalytischen Arbeit mit psychisch

Kranken und Behinderten bestétigt gefunden. Diese Vorstel—
lung ist élter als die Psychoanalyse. Bereits Leonardo da VINCI
hatte die Erfahrung gemacht, daB der Kiinstler dazu neige, die

Gestalten, die er abbildete, mit seiner eigenen Kerperlichkeit
zu erfllen.

5. SchluBfolgerungen

Die klassische Anstaltspsychiatrie ist trotz ihres riesigen
Machtapparates weitgehend hilflos und uneffektiv, solange sie
versucht, die psychischen Behinderungen und Erkrankungen
mit restriktiven Erziehungsmafénahmen und ausschlielich
somatischen Behandlungsweisen zu beseitigen. In diesem Zu—
sammenhang ist auch versténdlich, daB das umfangreiche

Sanktionierungssystem der psychiatrischen Anstalten, die raffl-
nierten Formen der Demtigung der Patienten weitgehend den
Effekt erzielen, die verschliisselte Sprache der psychisch Kran-
ken zu mieuten und das Potential der Selbstheilung eher zu
Yerstmmeln als zu nutzen.

Arbeits-, Beschéftigungs— und Spieltherapie hat fr die psy—

Chisch Kranken zu verschiedenen Zeiten eine unterschiedliche
Bedeutung gehabt. Das gilt fr die Arbeit und die Bedingungen
der Arbeit ebenso wie fur die Grnde ihrer Anwendung. Das
Programm der Beschéftigungstherapie reicht V01n regressiv—
analen Malen Init Fingerfarben bis zu differenzierten Gestal—
tungen (art—therapy). Neben der gruppentherapeutischen Wir—
kung ist die Darstellung von Komplexmaterial und die befreien-
de Wirkung der Gestaltung die therapeutische Absicht all die—
ser Interventionsforlnen.

Allerdings wiirde die Beschrénkung der Arbeitstherapie auf
eine sukzessive Steigerung der Arbeitsanforderungen Oder
lediglich die Gewohnung an den Arbeitsprozelé den kreativ—

Grenzgebiete der \Yissenschaft 2-1982 1g. 31
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persénlichkeitsbildenden Therapieansatz nicht gerecht werden.

Es muB jedoch die Einschriinkung gemacht werden, daB der
«therapeutische Fortschritt», den die Entwicklung der Psycho-

pharmaka einleitete, den spontanen kreativen Ausdruck seeli—

schen Krankseins und die Méglichkeiten der Selbstheilung zum
Teil den Boden entzogen haben. Die oft hochdosierte Medika—
menteneinnahme schizophrener Patienten mit Neuroleptika
fiihrt zu einer emotionalen Inaktivierung.

Ferner scheint aber auch die zunehmende Strukturierung
des Patientenalltags mit Arbeit, unterschiedlichsten Therapie-
angeboten und organisierter Freizeitbeschéftigung den so
problematischen, aber fur kreatives Arbeiten notwendigen
Ruckzug unméglich zu machen.

Dennoch gewinnen averbale Ausdrucksformen im diagnosti-
schen und therapeutischen Milieu zunehmend an Bedeutung.
So benutzen Beschiiftigungs—, Gestalts— und Maltherapie das
Medium Bildnerei Oder freie Kreativitz'it mit unterschiedlicher
Zielsetzung wie sozialem Training, Selbstfindung Oder Selbst—
verwirklichung.

Vorwiegend in Gruppen, zu bestimmten begrenzten Zeiten
bei vorgegebenen Materialangebot, und oft unter Vorgabe eines
Themas, findet sich der Patient jedoch in einer Situation, die
eine authentische bildnerische Gestaltung seiner subjektiven
Existenz in der Totalitét, wie sie noch in vielen Arbeiten der
Prinzhorn-Sammlung zu finden sind, nur selten zuléBt.

Dr. rer. soc. Bodo Hager, Kammerlweg 11, D-8021 Icking im Isartal



RUDOLF LANG

DIE SEHERIN VON PREVORST
Krankheit und paranormale Phéinomene

RUDOLF LANG, geb. am 14. Dezember 1925, Ausbildung zum
technischen Kaufmann und eingehendes Studium der Parapsychologie.
Heute ist Lang als Referent fr Erwachsenenbildung in Chringen, BRD,
titig. 1979 veréffentlichte Lang unter dem Titel «Warum Parapsycho-
logie in der Erwachsenenbildung? Erfahrungen und Ergebnisse von 30
VHS-Seminaren» eine sehr aufschluBreiche Untersuchung mittels
Fragebogen ber parapsychologische Erlebnisse und Hinweise seiner
Seminarteilnehmer.

Im folgenden Beitrag bringen wir einen Auszug aus einer Studie von
Lang: «Neues zur Seherin von Prevorst», die neues Quellenmaterial zur
Seherin von Prevorst enthéilt. Der gesamte Band der interessanten
Studie erscheint 1982 im Resch Verlag als Band 11 der Schriftenreihe
Grenzfragen.

Merkwrdig ist, daB Justinus KERNER’S weltweit verbreitetes

Buch «Die Seherin von Prevorst» in der wissenschaftlichen

parapsychologischen Forschung eine so geringe Rolle spielt. Es
gibt zwar eine Reihe guter Arbeiten, die sich mit KERNER und
der von ihm als Arzt behandelten und beobachteten Friederike
Hauffe auseinandersetzenl; aber im allgemeinen wird der
Romantiker KERNER als «Phantast und kritikloser und
leichtfertiger Beobach’cer»2 abgetan.

1 R. BAERWALD: Die intellekmellen Phénomene. - Berlin 1926. - S. 29 ff.; H.
HUTTIKER: Justinus Kemer. Ein Beitrag zur Geschichte der Spétromamik. - Diss.
Zrich 1952; M. DESSOIR: Vom Jenseits der Seele. - Stuttgart 1917. - S. 106 ff.; H.
GEHRTS: Justinus Kemers Forschungsgegenstand. — in: Neue Wissenschaft X (1961/
62) S. 130 ff.; B. GRELL: Medizingeschichtliches bei Justinus Kemer. Ein Beitrag zur
Geschichte der Medizin in der Romantik. — Diss. Wrzburg 1939; Lee B. JENNINGS:
Iustinus Kerner und die Geisterwelt. - in: NW (Neue Wissenschaft) 1 / 2 (1966) lg. 14,
S. 75 ff.; derselbe: Probleme um Kemers «Seherin von Prevorst». - Antaios, Band 10
(1968), S. 132 ff.; F. KRETSCHMAR: Die Seherin von Prevorst und Justinus Kemer. -
Weinsberg 1929; P. RINGGER: Justinus Kerner — vom Dichter zum Geisterseher. — in:

Grenzgebiete der Wissenschaft 2—1982 lg. 31
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Ob dieser Vorwurf gerechtfertigt ist, wird die obengenannte

Studie zeigen, die auf neues, bisher noch nicht veroffentlichtes

Quellenmaterial zuriickgreifen kann:

— Vor allern auf die 183~seitige Lebensgeschichte des GroB—

vaters von Friederike Hauffe, des Kaufmanns Johann Georg

Schmidgall3.
— Auf Informationen t'iber die Kiirnbacher Zeit Friederike

Hauffes 11nd ber den Ehemann Gottlieb HauffeJr.

— Auf Informationen ber den Vater, den koniglichen Revier—

forster Wanner5.

— Auf Informationen iiber den Stiftsprediger T.6.

Anhand dieses Materials 5011 das soziale Urnfeld der Seherin

von Prevorst rnehr ausgeleuchtet werden, als dies bisher mog—

.\'\\' VIII (1959) S. 253 ff.; E. SOPP ,r’ K. SPIESBERGER: Auf den Spuren der Seherin. -
Sersheirn 1953: H. STRAL'MANN: Justinus Kerner und der Okkultisnins. - Horgen .’ -
Ziirich 1928: C. B. RITTER \'. VESME: Geschichte des Spiritismus. Dritter Band: Die
Neuzeit. - Leipzig 1900. - S. 130 ff.

2 R. TISCHNER: Geschichte der Parapsychologie. — Tittmoning 1960. - S. 9-1 f.
3 Ch. SCHMIDGALL: Der GroBvater der Sellerin \‘Oll Prevorst. Das Leben des

Johann Georg Schmidgall (1743 — 1825), Handschrift von 1827. (Hit Einft'ihrung und
Hinweisen auf Ereignisse, die fiir eine Beurteilung YOU Justinus Kerners Buch «Die
Seherin Yon Prevorst» aufschluféreich sind, V011 Rudolf LANG). . Ohringen 1981. —
Kopien der 183-seitigen Original-Handschrift und einer gut leserlicben Abscbrift von
Erika Burgdorf niit 185 Seiten sowie der 21-seitigen «Einfiihrung» beim Deutschen
Literatur-Archiv, Marbach.

4 Nach Kurt ML'LLER, Kiirnbach, Lind Heinz SPECHT, Bietigheim.
5 a) Tabellarisches \‘erzeichnis der sirntlichen l-'orstdienerwirtschaft int KOIiigreich

Wiirttmnberg, 1809 (E 24-1 45 — 1184-).
b) Personallisten iiber den Oberforstmeister und séimtliche in dent Oberforst Reichetr
berg angestellten Oberférster, Forster, Beiknechte, Scharfschiitzen und Waldschiitzen
auf Martini 1808 (E 244 ./ 45 — 1188).
c) Neue tabellarische Ubersicht des Oberforstmeisters \'. Kahlden \‘0111 1. 8. 1812 (E
245 r 1189), Forstratsakten Generalia E 244/45, Personallisten ber séintliche im
Kéiligreich \Yt’irttemberg angestellten Oberforsnneister. Oberl‘érster. Reisigférster,
L'nterféirster Lind Waldscht’itzen 1809 — 1817, L 1 » 60, Bund I.
d) Ders.: 1809 7 1817; L 81 ~ 112, Bund II. E 24-1,“ ~15 (1190): Oberforst in Reichenberg
CONDUITE-LISTE (Fiihrungsliste) per 1. Januar 1818.
e) Forstrats—Akte Generalia Rubr. I, Forstorganisation (Forst- nnd Jagdgesetzgebung),
L'bersichten ber das bei der Forstorganisation von 1818 mit einer holieren Besoidung
abgestellte Forstpersonal, 1818 — 1819, L 1 — 19 (alles aus den Forstakten iin Staats~
archiv SchloB Ludwigsburg).

6 Synodus»Protokoll A 2, 1817 7 1819. \‘isitationsberichte bis 1821, beiin Ober»
kirchenrat der Evangelischen Landeskirche \\'t'irttemberg. Stuttgart.
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lich war; vor allem geht es um einen méglichen Zusammenhang
mit der Entstehung und der Verstéirkung der paranormalen
Phénomene. Hier méchte ich nur die letzten beiden Aspekte
kurz beschreiben.

1. Friederike Hauffe erbt starke Sensitivitéit

Friederikes starke Sensitivitéit zeigt sich bald. Schon in ihrer
friihesten Kindheit ist sie hochgradig erregbar, furchtsam und
schreckhaftT. Sie hat ahnungsvolle Tréume, die sie warnen oder

belehren Oder auf verborgene Gegenstéinde hinweisen. Die
VVnscheIrute kann sie handhaben; sie sprt damit Metalle auf

— Vielleicht im Bergwerk des GroBvaters Schmidgall. In der
Néhe von Grébern friert sie und fhlt sich unwohl; bald darauf

erlebt sie auch <<Erscheinungen>>8.
Diese starke Sensitivitét hat sie wohl von ihrer Mutter

geerbt, aber auch von ihren GroBeltern Schmidgall, die beide

sehr sensitiV sind. Dieser Eindruck dréingt sich auf, wenn man
die 183—seitige Lebensgeschichte des Johann Georg Schmidgall
liest, vor allem die 70 Ereignisse, die in der «Einfiihrung» zu
dieser Lebensbeschreibung besonders erwéihnt sind9.

2. Umwelteinflsse steigern ihre Sensitivitéit

Friederikes Vater war mit seinem heftigen Temperament,
nach zehn Jahren Soldatenzeit und als kéniglicher Beamter, der
aus seinen Waldarbeitern gute Leistungen fill“ den Kénig her-
ausholen muBte, sicher ein besonders strenger Erzieher, der

7 Chr. SCHMIDGALL: Der Grofévaler der Seherin \‘on Prevorsl, Orig. S. 118, Abschr.
S. 120. Einfhl‘ung 4—}. Ereignis S. XIV

8 J. KERXER: Geschichte Zweyer Somnamblen. — Karlsruhe 182—1. S. 50 f.
9 C111: SCHMIDGAIL. Der GroBvater der Seherin (Einfhrung)



120 Rudolf Lang

nicht lange nach den Motiven einer Tat fragte oder sich in die
kindliche Psyche einfhlte, sondem bei kleinsten Uberschrei-

tungen sofort hart zchtigte. Konnte Friederike deshalb kein

Selbstgefhl und kein Selbstvertrauen aufbauen? War sie des-
halb in so hohem Grade furchtsam und schreckhaft? Liegt hier
die Wurzel zu ihrem Versténdnis von Gott als einem unharm—
herzigen Richter, der die Menschen nach ihrem Tod im
«Zwischenreich» unerbittlich nach «Schwarzen und WeiBen»
scheidet‘? War Friederike Hauffe deshalb schon so friih dazu

motiviert, Menschen zu bekehren, damit sie im Jenseits nicht
zu den «Unseligen» gehéren?

Durch das enge Zusammenleben mit den GroBeltem Schmid—
gall und deren EinfluB hat sich Friederikes Sensitivitt ver—
stérkt. Sie schléift mit den GroBeltern im gleichen Zimmerlo;

allein diese Tatsache kénnte manches erkléiren. Wie Telepa-
thieversuche in den sechziger Iahren zeigten, ist eine Ubertra—

gung psychischer Inhalte vor allem in den Traumphasen leicht
méglich. Vor allem die GroBmutter Schmidgall diirfte aus ihrer
Jung—Stilling’schen Gedankenwelt (JUNGSTILLING war ihr
Lieblingsautor)11 Viel auf die Enkelin fibertragen haben, mit

der sie einen so innigen Kontakt hatte.
Mit groféer Wahrscheinlichkeit haben die GroBeltern auch

bei Tisch ber ihr Lieblingsthema «Jenseits» gesprochen, das
ihnen so am Herzen lag. Und sollte Friederike mit ihrem leb-
haften Geist nicht auch gelesen haben? Beide GroBeltern
waren ja leidenschaftliche Leser;12 mssen sie sich nicht
gefreut haben, wenn Friederike auch zu ihren geliebten B—
chern griff?

10 Ders., ebenda, Orig. S. 118 f., Abschr. S. 120 f., Einfhrung 45. Ereignis, S. XIV
11 Ders., ebenda, Orig. S. 152 f., Abschr. S. 153 f., Einfhrung 56. Ereignis, S. XVI
12 Ders., ebenda und Orig. S. 39 f., Abschr. S. 38 f., Einfhrung 10. Ereignis, S. VIII
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3. Weltflucht nach Verlobung und Tod des
Stiftspredigers T.

Niemand versteht Friederike! Mit keinem Menschen in ihrer
Familie kann sie sich aussprechen. Vielleicht hat der Stifts—
prediger sie verstanden; aber er stirbt am 5. Juni 1821 und
wird am Tag ihrer offiziellen Verlobung beerdigt. Der Mann,
der als einziger sie noch hitte trsten und ihr beistehen ken—
nen, wird ihr genommen.

An seinem Grab geréit sie in Ekstase nd macht, der Welt

entrckt, eine mystische Erfahrung. Erst spit kann sie sich V011
dem frisch aufgeworfenen Grab trennen. Alles, was um sie her-
um geschieht, nimmt sie nur noch wie im Traum wahr, als
ginge es sie nichts mehr an13.

Anstatt um die Selbstbestimmung ber ihr knftiges Leben
zu kéimpfen und sich gegen die gut gemeinten —Vielleicht unter
dern Deckmantel des Vierten Gebotes vorgebrachten — Forde—
rungen ihrer Eltern und Verwandten nach einer Heirat mit
dem ungeliebten Vetter zu stemmen, zieht sie sich — Wie schon
als kleines Kind —be1eidigt in ihr Inneres zurck, flieht sie vor
der rauhen Wirklichkeit 2 und gibt sich damit selbst auf.

4. Konflikte und Angste durch und nach Heirat

Einen Tag nach der Hochzeit, am 28. August 1821, féihrt das
Ehepaar Hauffe V011 Oberstenfeld mit der Kutsche nach dem
ca. 40 Kilometer entfernten Krnbach.

Justinus KERNER berichtet ber die Krnbacher Zeit wenig,
vor allem nichts ber die dort aufgetretenen paranormalen

Phnomene. Nach Krnbaeher Uberlieferungen sollen der
kranken Friederike Hauffe im Déimmerschlaf gute 11nd bse
Geister erschienen sein. Das Hauffe’sche Anwesen kam in den

13 J. KERNER. Geschichte Zweyer Somnamblem S. 52 f.
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Geruch eines Spukhauses. Noch heute erzéhlen die alten Kurn—

bacher: «Im Hause tobten die Geister ..., brennende Kerzen

bewegten sich langsam durch die Stuben,....F1acker1ichter

huschten irn ganzen Haus herum. Fésser rollten dumpf in den

Kellern, Kettengerassel erscholl, Blitze umzuckten das Haus,

Stimmen lérmten um Mitternacht, entsetzt fluchteten die

Bewohner>>14.
Einige Kiirnbacher wollten Friederike Hauffe sogar den Pro—

zeB machen: Sie sei eine Hexe und stehe mit dem Béjsen i111
Bunde.

5. Zwei schwere (knstliche) Entbindungen

Als Friederike Hauffe im Friihjahr 1822 schwanger wird, hof—

fen ihre Angehérigen, daB sie durch die Schwangerschaft und
das Kind ganz gesund wird.

Aber die junge Frau mug wegen heftiger Brustkrémpfe am
18. Februar 1823 kiinstlich entbunden werden. Die Geburt ist
sehr schwer; die Mutter verliert Viel Blut und leidet unter

Kindbettfieber. Erst nach 22 Wochen hért das Fieber auf; dafr

leidet sie Wieder unter heftigen Kréirnpfen. Das Kind stirbt
schon im August 1823 unter frchterlichen Konvulsionen in
Oberstenfeld, wohin Friederike Hauffe mit tn gereist ist.

Der zweite Junge wird am 28. Dezember 1825 geboren. Wie-
der muB die Frau wegen Kré’unpfen kunstlich entbunden wer—
den. 14 Tage spéter bekommt sie heftiges Fieber mit SChI’ittel—
frost; sie phantasiert die ganze Nacht und meint, in einer
groféen Kirche zu liegen. Nach Aufhbren des Fiebers stellen
sich wieder Krémpfe ein und ein vertiefter, «magnetischer»
Zustand. Medikamente sprechen bei ihr nicht an. Das Kind
schléft in den ersten Wochen in der gleichen Stellung, die seine

14 Nach von Kurt Muller, Kui‘ubach, gesammelteu alien Zeitungsausschuiuen auf-
grund miindlicher Uberlieferuugeu. meist ohne Quellenangabe.
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Mutter im «magnetischen» Schlaf einnimmt: Mi: auf der Brust

gekreuzten Armen und gekreuzten FBen. Wie seine Mutter,
isr der Knabe hypersensibel.

Die Erwartungen ihrer Angehérigen haben Sich — wie bei vie-
len anderen ungliicklichen Ehen — nicht erfllt. Durch Kinder
lassen sich Ehekonflikte nicht aus der Welt schaffen; eher wer—

den die unschuldigen Kinder in den Strudel der elterlichen
Konflikte mit hineingezogen.

6. Wechselspiel von Krankheit und paranormalen
Erscheinungen

Durch die seit Jahren anhaltende Krankheit ird Friederike
Hauffe sehr geschwéicht. Freundinnen besuchen sie im Februar
1824; alle sind lustig und tanzen, nur sie bleibt traurig. Als der
erste Trubel vorbei ist, wird gebetet; das findet eine der an—

wesenden Freundinnen komisch und sie lacht dariiber. Friede—
rike Hauffe reagiert darauf heftig; sie richtet ihre Aggressionen
aber nicht auf die lachende Freundin, sondern auf sich selbst:

Sie erstarrt, wird kalt und fhlt sich wie eine Tote an; sie hért

zu atlnen auf und rechelt. Nur langsam kehrt sie wieder ins

Leben zuriick.
Zuni ersten Mal tritt sie aus: Sie sieht ihre eigene Gestalt

weiB gekleidet auf einem Stuhl sitzen, wéhrend ihr Kérper im

Bett liegt.
Immer feinfhliger wird sie; sie kommt in den Zustand der

Hyperésthésie. Auf gréBte Entfernungen nimmt sie Reize wahr
und spiirt sogar jeden Nagel im Zimmer; alle Négel miissen des—

halb entfernt werden. Auch Licht kann sie nicht mehr ertragen.
Trotz Behandlung durch den Brettener Arzt Dr. Salzer leidet

sie weiter unter Krémpfen und Sterbenséngsten. Sie lebt nur
noch von der Nervenkraft, die andere Personen abstrahlen;
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diese mssen ihr die Héinde halten. Sind diese Personen selbst
nervenschwach, vermehren sie Friederike Hauffes Schwéiche.

Die verschiedenartigsten Personen — deren Nervenkraft oft

véllig widersprchlich ist — werden von ihren Eltern zu einer

«magnetopathischen» Behandlung herangezogen; das schadet
der Patientin, ihr Nervensystem wird noch mehr zerrttet und
sie wird von der Nervenkraft anderer immer abhéngiger.

Niemand versteht Friederike Hauffe und ihre Krankheit. Die
Personen, die sie pflegen, werden ungeduldig, und sie als
Patientin wird immer elender und abgezehrter. Sie kann nicht

mehr schlafen und weint ganze Néichte hindurch, leidet unter
starkem Durchfall und Nachtschwei. Einmal Wird sie gezwun-
gen, ihr Bett zu verlassen, aber sie féillt bewuBtlos um.

Ihre Angehérigen vermuten nun démonische Einfliisse und
ziehen einen Sympathetiker heran, einen mit Amuletten und

magischen Formeln arbeitenden Mann mit dunklem Gesicht
und starrem, funkelnden Blick. Friederike Hauffe wird gegen
ihren Willen gezwungen, ein grnliches Pulver einzunehmen.
Als sie es zweimal genommen hat, kann sie zwar aufstehen,
doch sie luft ganz steif umher und je nach einigen Schritten
dreht es sie im Kreis herum, wie im Veitstanz. Ihre Stimme
wird schreiend, sie spricht hochdeutsch und auf einmal eine
allen fremde Sprache,15 die einer ihrer Léwensteiner Onkels als
«Zigeunersprache» bezeichnet. Dabei ist sie immer in halb-
wachem Zustand.

Auch diese Behandlung hilft nicht! Schon in hellwachem Zu—
stand ist Friederike Hauffes Gefhlsleben aufs éiuBerste gestei—
gert. Sie hat vorausahnende (prékognitive) Tréiume und Tag-
tréume (Gesichte), die durch Schauen in Glas— und Kristall-
spiegel entstehen. Z. B. sieht sie ein Gefhrt mit zwei Personen
auf einer StraBe fahren, die sie nicht einsehen kann. Sie be-
schreibt die Art des Geféihrts, die in ihr sitzenden Personen,

15 J. KERNER, Geschichte Zweyer Somnamblen, S. 66 ff.
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die Farbe des Pferdes usw. genau. — Nach einer halben Stunde
kommt dieses Gefhrt, wie vorausgesagt, an ihrem Haus vor—

ber.
Zum ersten Mal hat sie das zweite Gesicht. Sie sieht im Vor-

platz einen Sarg stehen, in dem ihr GroBvater Wanner als
Leiche liegt. Am darauffolgenden Morgen steht der Sarg mit
der Leiche vor ihrem Bett. Sechs Wochen spéiter stirbt ihr
GroEvater Wanner, obwohl er bis wenige Tage vor seinem Tode
gesund ist.

Der durch ihre Krankheit ausgemergelte Kérper wird durch
die paranormalen Phéinomene noch mehr geschwécht. Dadurch
steigern sich die Phéinomene; in verstéirktem MaBe treten nun
«Erscheinungen» in Verbindung mit Spukgeréiuschen auf.

7. Justinus Kerner

Im Herbst 1826 wird der Weinsberger Oberamtsarzt Justi—
nus KERNER von der Familie Schmidgall nach Léwenstein
gebeten und zum ersten Mal fr die Behandlung Friederike
Hauffes zu Rate gezogen.

a) Kerner empfiehlt paranormale Behandlung.

KERNER hat die Patientin vorher nie gesehen, aber viel
Gerchte ber sie gehért. Er schéitzt sie als Psychopathin ein
und empfiehlt ihren Angehérigen fr die Behandlung folgen-
des: 1.) Nehmen Sie auf den magnetischen Zustand und die
Selbstverordnungen der Patientin keine Rcksicht mehr. 2.)
Legen Sie bei Kréimpfen nicht mehr die Hinde auf. 3.) Lassen
Sie keine Personen mit starken gesunden Nerven mehr in ihre
Néihe. — Alles 5011 darauf hinwirken, daB die Patientin aus

ihrem magnetischen Zustand herausgefhrt und nur noch mit
den gewéhnlichen Arzneimitteln behandelt wird. Kerners
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Freund Dr. Off, Lowenstein, stimmt dieser Empfehlung zu und

legt das Heilverfahren festl6
Wie wirkt die neue Behandlungsmethode auf die schwer-

kranke Patientin? — Ihr Onkel Friedrich Schmidgall aus Lowen—

stein schreibt dariiber an Kerner am 16. November 1826:
«Werter Freund! Die Patientin ist etwas kréiftiger geworden; die

Zigeunersprache hat fast ganz aufgehort. Das Schlafwachen ist
auch abwechselnd weniger; in diesem Zustand verklagt sie mich und

meinen Bruder Heinrich bei Hrn. Doctor ber unser Benehmen, wel-
ches eigentlich darin besteht, daB wir sie allméihlich von zuviel Essen,

besonders aber von der minnlichen Bedienung etc. (ihrer Vorschrift
gemé) abbringen und auch nach Weinsberg schicken wollen; wéih-
rend wir noch viel gelinder unsere MaBregeln nehmen, als ihre Vor-
schrift besagt; ich stehe dadurch in keinem so groBen Kredit mehr bei
ihr Die Patientin zeigt viel Zutrauen in Sie und ist der Reise nicht
entgegen, nur in der é‘mgstlichen Sorge wegen der Uberfahrt ...»17

Und am 20. November 1826 schreibt Friedrich Schmidgall an
Kerner:

«Patientin freut sich mehr und mehr auf die Reise; hat aber Angst
vor dem Fahren. Doctor Off wird sie begleiten.»18

In einem friiheren Brief hatte Friedrich Schmidgall an
KERNER ber Friederike Hauffe bereits geschrieben:

«.... es ist keine geregelte Behandlung , so wird die verwohnte
Patientin meiner Ansicht nach nicht gesund; und durch ihre ber-
triebenen Bedrfnisse macht sie dem ganzen Hause ungewohnlich
viel Miihe, VerdruB und Last, und wird es fort‘ihrend, bis eine
festere Behandlung eintritt; Sie werden einsehen, daB eine Ver-
éinderung nothwendig ist».19

b) Frieden'ke Hauffe wird nach Weinsberg gebracht.

Am 25. November 1826 wird Friederike Hauffe in hoffnungs—
losem Zustand nach Weinsberg gebracht und in der Néhe von

16 Ders., ebenda, S. 69 f.
17 Nach Original im Deutschen Literatur-Archiv, Marbach
18 Ebenda
19 Zitiert nach Lee B. JENNINGS: Probleme um Kerners «Seherin von Prevorst». »

Antaios 10 (1968) S. 134
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Kerners Haus einquartiert. KERNER empféingt sie kiihl 11nd ent—
schlossen. Er schreibt dariiber am 20. November 1826 an Julie

von Hartmann:

«Ich wurde durch eine Magd unterbrochen, die mich zu einer
Somnambiilen und Krfimpferlin abrief sie wurde durch falsche
Behandlung, das heist dadurch, daB man sie ohne Aufhéren magneti—

siert und ihren hellsehenden Zustand Jahre lang steigerte, an Leib
und Seele so verdorben Mit dieser soll ich mich nun herumbalgen.
Das geschah soeben, als ich ihr in der ersten Stunde mit Prgeln
und dem Tollhaus drohte, sofern sie nicht mit Schreyen und

Krémpfen nachlasse Es ist Madame Haufe von Kyrnbach ein
wahrer Jammer!!»20

c) Kerners Eindruck von Friederike Hauffe.

Und in einem zweiten Brief an Julie von Hartmann vom 29.
11. 1826 erwz‘ihnt KERNER:

«Diese Frau ist bald am Ende ihres Lebens. Sie ist erst 25 Jahre alt
x‘éllig verzehrt, geliihmt, hat Kréimpfe, die infernalisch sind.»21

Was will KERNER durch seine Behandlung in Weinsberg
erreichen? — Als Arzt weiB er durch jahrelange, eigene Erfah—
rungen mit dem Mesmerismus, daB sich diese Methode nicht

eignet, um die Patientin auf den Boden der irdischen Wirklich-
keit zurckzubringen. Dies hiilt KERNER aber fiir erforderlich,
wenn sie wieder gesund werden soll. — Sein Behandlungsziel
umreilét KERNER in einem Brief an den Rechtsanwalt Tafel von
Ende 1826 drastisch wie folgt:

«lch mufé ihren Kérper heilen, ich muB sie zum gewéhnl. Men-
schen herabbringen .. ihren somnambulen Zustand sobald als méglich
endigen ich muf’s sie dahin bringen, daB sie einen Kalbsschlegel
fressen und eine Leberwurst in den Kaffee tauchen kann, ich muB

Drek um ihren Leib sammeln, damit sie wieder in unser Staatenleben
zuriickkehrt, ihrem Mann Striimpfe striki und ihrem Kinde den Hin—
tern putzt; nach dem Tode kann sie mit den Geistern leben.»22

20 libenda, S. 134
21 Ebenda.$.135
22 Ebenda,S.135



128 Rudolf Lang

Vom 25. 11. 1826 his 5. 4. 1827 wohnt die Patientin in der

Nahe von Kemers Haus. Am 6. 4. 1827 nimmt KERNER sie in

sein eigenes Haus auf; niemand ahnt, daB sie dort bis zum 5.

Mai 1829 bleiben wird.
Dreitausend Mal tritt KERNER in den insgesamt 2 1/2 Jahren

an das Bett von Friederike Hauffe, also drei— bis viermal jeden
Tag: Spricht mit ihr, magnetisiert sie, beobachtet sie, stellt ihr

Fragen, notiert die Antworten. AnschlieBend denkt er ber die

Erlebnisse seiner Patientin nach, diskutiert mit anderen Arzten

und Freunden, die die schwerkranke Frau auch beobachten.

Zu Beginn der Behandlung durch KERNER kann die Patientin
sich im Bett nicht aufrichten. Alle drei bis Vier Minuten muB
ihr ein Léffel Suppe gereicht werden. 0ft kann sie nicht

schlucken; dann spukt sie aus. Reicht man ihr die Suppe aber
nicht, verfallt sie in Ohnmacht und Starrkrampf. Wie schon

vorher in Léwenstein, blutet ihr Zahnfleisch noch. Kriimpfe

und somnambuler Zustand wechseln mit Fieber, das mit Nacht-

schweiB und heftigem Durchfall verbunden ist.

d) Ablehnung magnetopathischer Behandlung

Schon am ersten Tag ihres Weissberger Aufenthaltes fallt
Friederike Hauffe abends um sieben Uhr in den magnetischen
Schlaf. In diesem Zustand verlangt sie nach KERNER. Aber er
laBt ihr sagen, er werde jetzt und knftig nur mit ihr sprechen,
wenn sie wach sei.

Als sie wieder wach ist, geht KERNER zu ihr und erklart ihr
knapp und ernst: «Ich nehme keine Rcksicht auf das, was Sie
im Schlaf sprechen! Ich will gar nicht wissen, was Sie da sagen.
Dieser somnambule Zustand muB endlich aufhéren; er dauert
schon viel zu lang, und er hat Viel Leid fiber Ihre Verwandten

gebracht.» — KERNER weist das Pegepersonal an, dalé es Frie-
derike Hauffe in ihrem magnetischen Zustand nichts mehr
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fragt: VVeder ber sie selbst, noch ber andere Personen. Sie

sollen sie Vielmehr véllig unbeachtet liegenlassen.

KERNER scheint zu diesem Zeitpunkt noch an den Brief zu
denken, den die Redakteurin des Morgenblatts, Therese Huber,

ihm am 6. Februar 1824 nach Erscheinen seiner «Geschichte
Zweyer Somnambiilen .. » geschrieben hatte. U. a. erwahnte sie
darin:

«Ich las das Buch nicht ohne Sorge, weil mir 0ft der Gegenstand 1hr
Herr geworden zu sein schien Was mich sehr abstoféend angeregt
hat, sind die Taglich ausfiihrlich wiederholten Traunie der Kranken
~ aber die Details sind doch nur immer der Nachhall der genleinen
Vorsteungen, wie das Yolk sich Engel, Herrgott, hinimlisches Jeru—
salem und dergleichen denkt — Ich bin gewiB, Sie machen auf die—
sem Gebiete noch groe Fortschritte. Harte ich eine so durchsichtige,
schwatzhafte Jungfer vor inir, ich behandelte sie ganz anders. Ich
stellte .. an sie keine Frage als: W0 thut Dir's weh? Was willst Du
essen‘? Um ihr Prophezeien beknnnerte ich inich gar nicht. Bei ihren
erstaunlichen Erzahlungen drfte kein Mensch etwas sagen. Ich ..
bezeigte ihr weder Vennlnderung noch Teilnahrne. — Da méchte ich
doch wissen, ob die Prophetereien und Verordnungen und Anmaféun~
gen so hoch stiegen! An dem Dasein der Sache und ihrer nicht zu
berechnenden Macht zweifle ich gar nicht, aber euere Behandlung ist

nicht, was ich fiir gut halte. Ich will ans jeder iniiBigen, nerven—
schwachen Dirne eine Somnambule machen — abei‘ wozu? ich glau—
be, ich wrde ...'die Prophetenjungfern ohne allen Magnetismus hei-
len — hie und da bi‘auchte iCh aber etwa einen Lieutenant, Amtschrei—

ber und dergleichen dazu >>23

8) Der gesundheitliche Zustand verschlechtert sich.

Das in Lijwenstein durch Doctor Off begonnene homaopathi—
sche Heilverfahren setzt KERNER in V’Veinsberg konsequent
fort. Aber schon die kleinste Dosis dieser Heilmittel bewirkt
genau das Gegente, was der Arzt durch sie erreichen will. Die
Patientin erkrankt an einem Gefaleiden. Zehrfieber, Nacht—
schweiB, Durchfall, \‘ijllige Erschépfung und starke Abmage—
rung nehrnen zu. Alle erwarten ihren baldigen Tod.

23 TH. KERXER (Hz‘sg.): Justinus Kernm‘s Briefwechsel mit seinen Freunden. Erster
Band. » Stuttgart ' Leipzig 1897. - Brief N11 3-18. S. 548 ff.
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KERNER ist nun berzeugt, daE die normale érztliche Be-
handlung zu spéit komrnt! Durch sie kann er bei der Patientin

die jahrelange Fehlentwicklung ihres Nervensystems nicht

mehr rckgéingig machen und seine Funktion nicht rnehr nor-

malisieren. KERNER hat den Eindruck, daB Friederike Hauffe

aus ihren Organen keine Kraft mehr ziehen kann und sie sich

deshalb aus ihrer Umgebung holen niuB: vom gesunden Pege—

personal und Besuchern, von denen sie Nervenkraft abzieht;

V01“ allem aus deren Augen und Fingerspitzen soil die Kraft

ausstrérnen. Manche Personen fiihlen sich nach léngerem Auf—
enthalt bei der Patientin sehr geschwécht und empfinden ein
Ziehen in den Gliedern; bei manchen zittern die Glieder sogar.

Einige bekommen Sehschwéche, andere Schwéiche in der Ge—

gend des Sonnengeechts, manche werden sogar ohnméchtig. —
Nervenschwache und kranke Menschen kann Friederike Hauf—
fe in ihrer Néihe nicht ertragen; sie fiihlt sich durch sie ge—
schwficht.

KERNER sieht den MiBerfolg seiner bisherigen érztlichen
Bemiihungen ein; sie haben die Leiden Friederike Hauffes nur
noch vergréert. Nach léngerem Zbgern fragt KERNER seine
Patientin: «Fiihlen Sie, wenn Sie in 1111‘ Inneres gehen, ob eine

neue, aber geregelte magnetische Behandlung noch helfen
kann?» Darauf antwortet sie: «Dazu kann ich erst etwas sagen,

wenn ich am néchsten Abend urn sieben Uhr sieben magneti—
sche Striche erhalten habe.»

f) Magnetopathische Behandlung

KERNER will einen inagnetischen Rapport, eine tiefe seeli-
sche Verbindung und Bindung zwischen sich und der Patientin,
verineiden. Deshalb gibt er ihr die sieben Striche nicht selbst,
sondern bittet einen Freund darum. Nach dieser ersten magne—
topathischen Behandlung erklért Friederike Hauffe schlafwach,
eine leichte magnetopathische Behandlung werde nach sieben
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Tagen alles zu ihrer Heilung beitragen. Schon am darauffolgen-
den Morgen fiihlt sie sich kriiftiger und kann sich wieder frei
im Bett aufrichten.

Die am 22. Dezember 1826 eingeleitete magnetopathische
Behandlung wird 27 Tage lang regelméig durchgefiihrt. Frie—
derike Hauffe bekommt nur noch die Heilmittel, die sie sich im
somnambulen Zustand selbst verordnet hat. Langsam nehmen
ihre kbrperlichen Krifte zu; aber durch Stérungen aus der Um-
welt gibt es immer wieder Riickschléige.

g) Paranormale Phéinomene und personales Umfeld.

]e schwéicher ihr Kérper ist und je mehr KERNER und seine
Freunde sich fiir ihre Phénomene interessieren, desto 6fter

und tiefer fz'illt sie in den somnambulen Zustand. Die paranor—
malen Phnomene, die Kerner in seinem Buch «Die Seherin
vom Prevorst» beschrieben hat, treten nun verstéirkt auf, vor

allem Erscheinungen in Verbindung mit der Fernbewegung von
Gegensténden und Spukgeréiuschen.

Vielleicht spielen hier psychische Mechanismen eine Rolle,
wie sie von der Lemtheorie her bekannt sind, vor allem die
«positiven Verstérker». Der Ablauf kénnte so gewesen sein: 1)
Friederike Hauffe hat die psychische Energie der von ihr ver-
dréingten Antriebe und Aggressionen unbewuBt gegen sich
selbst gerichtet. 2) Die nicht abgeleiteten und nicht ausgelebten
Antriebe haben sich zu kérperlichen Symptomen somatisiert;
dadurch ist ihr Organismus schwer erkrankt. 3) Die schwere

organische Krankheit erméglicht es der pietistischen Christin
Friederike Hauffe, sich ohne Schuldgefhle ihrer ungeliebten

Pflichten in Ehe und Familie zu entziehen, ohne daB sie die
Achtung und Zuneigung ihres Mannes, ihrer Eltern, GroBeltern
und anderer Verwandten verliert. 4) Die — bewuBt sicher nicht

gewollte — «Flucht in die Krankheit» hat weitere positive Folgen
fiir ihre Selbstachtung: Sie lést die auBergewéhnlichen para-
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normalen Phéinomene aus, durch die Friederike Hauffe weiter—

hin bekannt und anerkannt wird. 5) Ihr Selbstgefhl, das wegen
ihrer sehr autoritéiren Erziehung nur schwach entwickelt ist,

und sich durch die innerlich nicht akzeptierte Heirat — viel—

leicht auch durch mangelndes Feingefiihl ihres Mannes — noch
verringert hat, bessert sich durch KERNERS und seiner Freun—

de Anerkennung. 6) Je kranker sie wird, desto intensiver treten

die Phéinomene bei ihr auf, umso grOBer wird ihr Ruhm als Me-

dium und Seherin. 7) Dies bedeutet: Je mehr KERNER nach

dem Auftreten der ersten Phénomene Friederike Hauffe be-

wundert und anerkennt, desto tiefer wird die Patientin ver—

strickt in die Wechselwirkung von Krankheit und Phéinomenen,

die sich gegenseitig verstérken. 8) Ihr qualvolles Leben gleicht
einem auf Jahre ausgedehnten Sterben. In diesem Zustand er—
1ebt sie éihnliche Phénomene, wie sonst Sterbende in den letz—

ten Tagen Oder Stunden vor ihrem Tod. 9) Der — wahrschein-
lich auch unbewuBte telepathische — EinfluB des schon seit frii—
her Jugend an allen Jenseitsfragen stark interessierten KER—
NER auf Friederike Hauffe scheint bei dieser die Phé‘momene
provoziert zu haben. Bei KERNER und seiner beriihmten
Patientin scheinen «Ubertragungsmechanismen» in der Interak-
tion eine éhnliche Rolle gespielt zu haben wie z. B. zwischen
dem Pfarrer Johann Christoph Blumhardt und der Gottliebin
DittusZ4. Joachim BODAMER hat wohl recht, wenn er schreibt:
«es scheint auBer Zweifel, daB Kerner durch seine eigenen,
magischen Erlebniskréfte, trotz allen Bemiihens um wissen—

schaftliche Nchternheit und kritische Skepsis, die ’Paranor—
malitét’ seiner einzigartigen Patientin eher steigerte, ja durch
seine Person berhaupt erst in Erscheinung treten liefs.»25

24 J. MISCHO: Interdisziplinéire Aspekte bei Fallen von «déimonischer Besessenlieit».
- Sonderdruck des Saarlndischen Arzteblatt Jg. 28 (1975) Nr. 8, S. 380 ff.

25 J. KERNER: Die Seherin von Prevorst. Vorwort v. J. BODAMER. - 3. Auflage, Stutt-
gart 1973. — S. 11
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8. «Geistliche Belehrung»

Beim Lesen von KERNERS Berichten (Tatsachen zu O. und zu

W.) ber die «Erscheinungen» fallt auf, daB Friederike Hauffe

entweder die von ihr erschauten Gestalten Oder aber lebende
Menschen in ihrer Umgebung im christlichen Glauben «beleh-
ren» will. — Hat sie Vielleicht Init ihren «Erscheinungen» das in
ihrem Inneren ausgelebt, was sie als Frau damals nicht tun
durfte, wozu sie sich als pietistische Christin aber gedrangt
fiihlte: Religionsunterricht zu erteilen Oder zu predigen, um
Menschen vor der Verdammnis in der jenseitigen Welt zu
retten?

In der zweiten Tatsache zu O. belehrt Friederike Hauffe

einen Ménch, der den Erléser kennenlernen will. Er wiinscht,
daB sie ihn in der Religion ganz von vornherein unterrichtet
und ihn wie ein Kind behandelt.26 — In der ersten Tatsache zu
W. (Fall K.) warnt Friederike Hauffe die Witwe des K., halt ihr
eine Predigt und schreibt ihr im magnetischen Zustand einen
Brief ahnlichen Inhalts, damit Frau K. sich nichts zuschulden

kommen léilét, was sie nach ihrem Tode iIn Jenseits belasten

kijnnte.27 — In der 13., bezw. 10. Tatsache zu W. geht Friederike

Hauffe mit Vier tanzenden Personen ins Gericht und befiehlt
ihnen «im Namen Jesu», daB sie ruhig stehenbleiben. Nachdem
die Vier Gestalten Friederike Hauffe monatelang immer uieder
besucht und diese den Vier Besuchern «betend und belehrend
mit religiésem Zuspruche» immer wieder beigestanden hat, er-
klaren die Gestalten, daB sie jetzt «so Viel Kraft und Vermégen»

besaféen, um sich an selige Geister wenden zu kénnen. Darauf—

hin kommen die Gestalten nie wieder.28

26 Ders.. Die Seherin \‘011 Prevorst. Vorwort \‘011 Carl du PREL. ~ Leipzig o. J. - S. 419
ff.

27 Ebenda. S. 438 f. ..
28 Ebenda, S. 588 f. — \‘gl. Friederike Hauffes L'berreaktion. als l-‘reundinnen sie i111

Febi‘ilai‘ 182-1 besuchen und bei ihr Ianzen: S. 60
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Hétte Friederike Hauffe Lehrerin, Pfarrerin Oder Missiona—

rin werden diirfen und ihre starken geisthchen Antriebe in

einem dieser Berufe in Aktivitéten umgesetzt — sie were wohl

kaum krank geworden und héitte keine paranormalen Phenome-

ne produzieren brauchen.

9. Der «Beweis» des Forebens

Warum wollte Friederike Hauffe — in ihrer Motivation be-
stérkt durch KERNER — eine jenseitige Welt und ein Fortleben
der Menschen in dieser Welt beweisen? — Beide waren sich
klar dariiber: Wenn sie das Fortleben zweifelsfrei bewiesen
und damit ein uraltes Menschheitsrétsel geldst haben, wird
dies auch die Menschen beeindrucken und ihr Verhalten
éndern, die dem christlichen Glauben durch die materialisti-
sche Aufkléirung entfremdet worden sind und bei ihren Hand—
1ungen nicht mehr mit einer «Vergeltung im Jenseits» nach dem
Tode gerechnet haben. — Der «Wunsch nach Anerkennung» hat
bei Friederike Hauffe sicher auch eine Rolle gespielt, wie bei

allen Personen, die sich mit ihrer ganzen Kraft und Leiden-
schaft einsetzen, um etwas AuBerordentliches, moglichst noch
nie Dagewesenes, zu leisten.

Rudolf Lang, D—7110 Ohringen. Frankenstrae 31, Tel. (079 41) 32 50
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AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Ein Platzexperiment mit Gerard Croiset

Im Juni 1953 wurden von Prof. Dr. W. H. C. TENHAEFF und Prof.
Dr. Hans BENDER mit dem holléindischen Sensitiven Gerard Croiset
an pféilzischen Volkshochschulen sogenannte «Platzexperimente»

durchgefhrt, worber sich BENDER 1957 in der «Zeitschrift fr Para—

psychologie und Grenzgebiete der Psychologie» und TENHAEFF in sei-
nem Buch «De Vorschouw» auBerten. Diese Berichterstattung wurde
von P. H. HOEBENS einem Vergleich unterzogen. HOEBENS fand dabei

einige Abweichungen, die er zu einer «Entlarvung» von Gerard Croiset

und zu einer «Demontage» seines Mentors und wissenschaftlichen

Entdeckers TENHAEFF ausbaute. Wie bekannt starb Gerard Croiset
1980 und W. H. C. TENHAEFF wenig mehr als ein Jahr spater. Diese

Kritik hat ein gewisses Erstaunen hervorgerufen, zumal sie gewollt

oder ungewollt mit dem Ableben der Betroffenen zusammenfiel, was
TENHAEFF, Wie mir persénlich mitgeteilt wurde, besonders traf, weil

er nicht mehr die Kraft aufbringen konnte, sich zu verteidigen. Dies

veranlate nun H. BENDER in einem Beitrag: «Pirmasens 1953 —

Retrospektive auf ein Platzexperiment mit Gerard Croiset» Stellung
zu nehmen, die er mit folgenden Worten zusammenfafét:

«Fr Primasens wurde auf Croisets Wunsch der Platzversuch mit einem
’Greifversuch’ gekoppelt: die erste Zielperson, falls ermittelt, sollte aus vor-
her von den Anwesenden abgegebenen Gegenstanden ein beliebiges Objekt
herausgreifen; er machte eine Voraussage fiber den Eigentmer. Die Verifika-
,t-iqn in Pirmasens ergab, daE Croiset bei einer Dame, die neben dem gewéihl—
ten Platz saE, mit ’hard facts’ ein affektives Erlebnis angesprochen hatte, das
sie eindeutig charakterisierte. Auch der ’Greifversuch' ergab detailreiche,
verifizierbare Aussagen. Eine Nachbefragung der Zielpersonen nach 28 Jah-
ren zeigte als Zeichen ihrer Betroffenheit, daB sie jede Einzelheit erinnerten
und zuséitzliche Informationen ber die Zusammenhéinge beitragen konnten.
Der Autor betont, daB die qualitative Evidenz eines solchen Versuches, die
auf einem Sinnzusammenhang beruht, durch eine statistische Aufsplitterung
— so wnschenswert diese ist —nicht erfat werden kann und fordert im Rah-
men eines ’Lobes der Genauigkeit in der Parapsychologie’ (Hoebens) eine
Bercksichtigung solcher, nicht mosaikartig zu erfassenden Gestaltcharak—
tere.»

Aus: Hans BENDER: Pirmasens 1953 — Retrospektive auf ein Platzexperiment mit
Gerard Croiset. - Zeitschrift fr Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie Jg.
23 (1981) Nr. 3/4, S. 219
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