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ANDREAS RESCH

DER BLICK IN DIE ZUKUNFT

Prof. Dr. Dr. P. Andreas Resch. cIeb. am 29. 10. 193-1 in Steinegg bei Bozen,"
'St'idtirol. 1955 Eintritt in den Redemptoristenorden; 1961 Priesterweihe.
1963 Doktorat der Theologie an der L'niversitét Graz, Studium der Psychologie
an den L'niversitéten Freiburg und Innsbruck. 196T Doktorat der Phi-
losophie {Psychologie und Yolkskunde) an der L'niversitz'it Innsbruck. Psycho-
analytische und \erhaltenstherapeutische Ausbildung in Innsbruck, .\It’inchen
und London. Psychotherapeutische Praxis bis 1980. Seit 1969 Professor fur
klinische Psychologie und Paranorniologie an der Accademia Alfonsiana.
Pépstlicbe Lateranuniversitét Rom. Gastvorlesungen in den USA. Japan,
Frankreicli und Australien. Seit 1980 Direktor des von ihtn gegriindeten «16W
7 Institut fiir Grenzgebiete der \Vissenschaft». seit 1966 Initiator und Leiter
der IMAGO ML'NDI Kongresse: Begrt‘inder 11970) und Préisident. seit 1989 \‘ize~
président der «International Association of Behaviour Modification and Psyv
chotherapy». Innsbruck 'Melbourne: Herausgeber der Zeitschrift Grenzgebiete
der I'I'issenschaft und des Jahrbuches Impulse aus Wissenschaft und Forschung.
Herausgeber der Buchreihen Imago Mundi; Grenzfragen; Personation and P5}:
chotherap)‘: Wissenschaft und l'erarmvortung: Bibliog‘r’aphie zur Paranormologie.
— Inhabcr des Resch Verlages — Zahlreiclie \eroffentlichungen in verschiede~
nen Zeitscln‘iften und Samtnelbénden sowie der Biicher: Der Traum im
Heilsplan Gottes: Depression: I‘rsachen. Formen. Therapie: Gerda Il'alther: Ihr
Leben und Il'erk. Mitarbeit an Fernseb- und Kinofilinen.

Ausziige dieses Beitrages wurden auf den Basler Psi-Tagen 1991 \‘Ol‘getl‘a~
gen.

Ein Blick in die Zuktmft kann innner nur so sicher sein, als uns die Gegen—

wart die Zukunft vorzeichnet. Dabei diirfen wir bei dieser Betrachtung da—

\'on ausgehen. dali \vir in Welt und Mensch inindestens V‘IEI‘ \Yirkqualitéten

zu unterscheiden haben. die den Lebensablauf grundsétzlich bestimmen,

nétnlich Physis oder die Natur als solcbe. Bios oder den lebenden Organis-

mus, Psyche oder die Féhigkeit zu Etnpfinden und Fhlen und Pneuma, den

Geist. oder die Féhigkeit des Denkens, der Weisheit und Intuition.
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I. PHYSIS

Bekanntlich ist es in letzter Zeit gelungen, Einzelatome auf einer Ober-

fléche zu positionieren und aus ihnen bestimmte Strukturen zu bilden. Da-

durch eréffnen sich in Zukunft folgende Méglichkeiten:

— Aufbau gewnschter Molekle Atom fiir Atom

— gezielte Vernderung einzelner Molekle
— Herstellung ultrafeiner elektrischer Schaltungen

— Speichern von Daten in atomarem MaBstab mit Speicherdichten, die mehr
als eine Million mal gréBer sind als die heute erreichbaren.

1. Weltraum

Die hier begonnene Zukunft hat auch im Weltraum ihre Fiihler bereits aus-
gestreckt. So offnete der Rontgensatellit Rosat am 16. Juni 1990 das erstemal
das Teleskop, um die Gro/Se Magellansche Wolke; unsere 160 000 Lichtjahre
entfernte Nachbargalaxie zu beobachten. Die Bilder waren gestochen scharf.

Ein neuer Abschnitt der Rontgenastronomie hatte begonnen. Die weiteren
Aufnahmen samt Auswertung werden vermutlich den Rest dieses Jahrtau-

sends in Anspruch nehmen. Zudem sind ir die nichsten Jahre weitere Sa-

telliten ir die Ré‘mtgenastronomie geplant. 1993 will Japan einen Satelliten
starten, und die Européiische Weltraumagentur ESA plant fiir 1998 den Start
eines Mehrspiegel-Rb’ntgenspektroskopievservatoriums mit drei abbilden—
den Teleskopen von 7,5 m Brennweite. Schlielich arbeitet die NASA an

einem GroBteleskop, das mit einem sechsfachen, 120 cm weiten Walter—

Teleskop von 10 m Brennweite fiir 10 bis 15 Jahre in einer Erdumlaufbahn
bleiben $011.

In diesem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, daIS das Vereinig—
te Europa nur dann als Weltmacht bestehen wird, wenn es auch in
der Weltraumfahrt mitmischen kann, wie allein schon die Kontrolle des Ge—
bietes und die Suche nach Bodenschtzen veranschaulichen. So ist auch das
Programm der européischen Weltraumfahrt fr die nichsten Iahre entspre-
chend angelegt. Neben der schubstarken Tréigerrakete Ariane—S und der
Weltraumstation Columbus ist als sehwierigstes Projekt der Raumgleiter
Hermes in Planung. Dieser soll ab 1998 Menschen und Material in die Erd—
umlaufbahn bringen.
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2. Energie

Innere Kompetenzstreitigkeiten und vor allem Umwelt— und Energiepro—

bleme erfordern hingegen auKergewdhnliche Anstrengungen bei der Suche
nach alternativer Energie wie Wind und Sonnenenergie. Trotz Vielféiltiger

Kritik wird man neben den Windmlihlen weiterhin auf die Elektrizitétsgewin—
nung mit Hilfe von Solarzellen. die sogenannte Photovoltaik. immer groBere

Hoffnung setzen. Forschung und Technik der 90er Jahre werden sich daher

wesentlich auf die Zelloptimiei‘ung. auf den serienméiBigen Bau Yon Modu—
len und Photovoltaik-Anlagen konzentrieren.

Man hofft, daB bis 1995 weltweit eine jéihrliche Solarzellen—Produktions—

kapazitéit von 10 GW und bis zum Jahre 2000 von 40 GW erreichbar sei. Die

Frage, ob ein Konsens fiir die notigen Investitionen zustande kom—

men kann, wird allerdings erst die Zukunft entscheiden.

Inzwischen ist es \\'issenschaft1ern der européischen GroBanlage fiir Ex—

perimente zur konn‘ollierten Kernfusion JET («Joint European Torus») in

Cuiham, England. am 9. November 1991 gelungen, in einem Fusionsexperi—
ment durch Kernverschmelzung Energie freizusetzen. Die zwei Sekunden
lang in Form von Wérme erbrachte Fusionsleistung betrug zwischen 1,5 und

2 Megawatt, bei einer Heizleistung von ca. 20 Megawatt. Es wurde dabei ver—
diinntes Fusionsplasma \‘erwendet. bestehend aus 14% Tritium und 86%

Deuterium. wobei die Plasmatemperatui‘ zwisehen 200 und 300 Millionen

Grad erreichte. Im Jahr 1996 $011 dann erstmals eine reaktorkonforme Deu-

terium—Tritium—Mischung \‘ei‘wendet \x‘erden. d. 11. im Yerhéiltnis \‘on eins zu

eins.

Ein technisch ausgereifter energieliefemder Fusionsreaktor wird noch his

zum Jahi‘ 20—10 auf sich \x'arten lasseu.

3. Sauerstoff

Eine ganz besondere Herausforderung wird zudem der Bedarf an Sauer-

sroff zum Annen und ais Oxidationsmittel fiir Wasserstoffn‘iebwerke darsrel-

len. Hier wii‘d der Mond wiederum von besonderem Intei‘esse sein. Die

Sauerstoffproduktion auf dem Mond ist deshalb so attraktiv, \veii es dort aus—

I‘eichend sauerstoffhaitiges Gestein gibt 11nd das Gravitationspotential ge—

ring ist, so daE sich das produzierte Gas unter weir geringei‘em Energieauf—

wand in den freien Raum schaffen léiEt ais auf der Erde. Andere Elemente

kOnnen wegen der bewegten \‘ergangenheit des Mondes mil fortwéhrenden
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Meteoriteneinschlégen nicht systematisch gesucht werden. Man hofft iedoch

auch Silizium, Aluminium. Calcium, Eisen. Titan und Magnesium abbauen

zu kénnen. Bevor jedoch derartige Vorhaben verwirkiicht werden, ist vor al—

iem die Frage der Energieversorgung zu iésen, um einen Abbau durchfiihren

zu kénnen. Zudem miiten fiir die Chemisc‘ne Abtrennung der Rohstoffe Ele—

mente \vie Chlor, Fluor, Kohlenstoff und Wasserstoff Yon der Erde auf den

Mond gebracht werden. FUI‘ die unmitteibare Zukunft wird der Mond daher

seine Freiheit noch etwas bewahren kénnen, zumal die gesellschaftlichen

Weitbewegungen den finanzielien Spielraum gewaitig beeintriichtigen wer—

den.

4. Elektromagnesmus

Hingegen wird bereits in allernéichster Zukunft ein Zentralbereich der

Physik, némlich der Elektromagnetismus, voii in die L'mwelt— und Gesund-

heitsdiskussion einbezogen werden.

Die fortschreitende Elektrifizierung und Computerisierung unserer Um—

gebung setzen Natur und Mensch \‘erstérkt elektromagnetischen Peldern aus,

die den Organismus auf irgendeine W'eise beeinfiussen.

Elektromagnetische V17echselfelder (Lichtquellen. Réntgene. Gamma- und

kosmische Strahien) erzeugen im Menschen Stréme, deren Spannung sich

auf der Haul in Form von Biosignalen (EKG. EMG. EEG) éqert. Der Strom~

fiuié bedingt Reibungsverluste, die bei einer Erwérmung des Gewebes ber

43 °C zu dessen Schédigung Oder Zerstérung fuhren. Eine weitere Zunahme

der Stromdichte fuhrt zum punktuellen Durchbruch der Zeilmembran, was

das Eindringen von Genen in die Zelie Oder die Vereinigung Yon Zelien er—
mOgiicht — Melhoden, deren sich \‘0rwiegend Molekularbiologie und Genetik

bedienen.

Starke Felder durch hochfrequente elektromagnetische \Veilen werden
nur in unmitteibarer Néhe von Radio—, Fernseh— und Radarstationen erzeugt

und beim Eindringen in den Kérper stark gedéimpft bzw. in den oberen Kér—

perschichten zu zwei Drittel in Wéirme umgewandelt, die der gesunde K612

per durch Biutzirkulation. Schwitzen und Atmen kompensiert. In der Weir—
metherapie wird damit die Durchblutung lokaler Kérperregionen geférdert.
Neuerdings bedient sich ihrer auch die hyperthermische Tumorbehandlung.

Elektrische und magnetische Felder iIn Niederfrequenzbereich bis 60 Hz
breiten sich unterschiedlich aus. L'nter H0chspannungsleitungen sind elek—

trische Felder am stiirksten, werden alierdings durch den eiektrisch leitfzihi~
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gen KOrper stark deformiert. Dennoch kann die Stromdichto infolge FeldA

stérkenberhéhung im oberen Korperbereich eine Oszillation der Haare be—
wirken. Magnetische Felder hingegen durchdringen den KOrper ungebremst

und fhren zu Wirbelstrémen in intrazelluléren Réumen. \Yéihrend \vir
schwachen Feldern praktisch unentwegt ansgesetzt sind, treten starke nur

im Umkreis von Motoren, Generatoren und Transformatoren auf. Ihnen darf

sich das Bedienungspersonal nur kurz néhern, weil sie Kopfschmerzen.

tbelkeit und Flimmern vor den Augen erzeugen bzw. Brustmuskel und Hel‘z
stimulieren.

Mit diesen Hinweisen sollten nur einige jener Aspekte angesprochen wer—

den. die 7 wie noch kurz dargelegt wird — auch das Gesundheitswesen Vollig

erneuern werden.

II. BIOS

'\\'éihrendi1n Bereich der Physis die Entwicklung \‘01‘ allem \‘on Macht— 11nd

Finanzstrukturen bestilnmt Wil‘d, treten im Bereich des Bios aufgrund der

zunehmenden Genmanipulation das Lebensschicksal des einzelnen und die
personliche Verantwortung innner mehr in den Yordergrund.

1. Gentechnik

Ganz allgemein versteht man nnter genetischer Manipulation die \‘er‘ande—

rung der Weitergabe. Qualitéit und Funktion genetischer Information durch

menschliche Einwirkung. welche entweder indirekt Oder direkt erfolgen
kann.

Die indirekte Genmanipulation erfolgt {iber eine Manipulation Yon Verbal—

Iensweisen. die in die Biologie des Menschen eingreifen. wie Kontrazeption

11nd Abtreibung. Polygamie. Keimzellenauswahl. genetische Beratung. Steri-

1isation,physische \Yernichtnng und staatliche Kontroile des Reproduktionsi

verhaltens. Hinzn kommen heme noch technologische und gesellschaftliche

\‘eréndernngen. wie bewute und unbewnBte Exposition gegeniibel‘ Rénb

gensn‘ahlen 11nd Radioaktivitét. genotoxische Chemikalien und Medikamen—

te. Yirusinfektionen. nnkontrolliertes Rauchen. Drogen und Alkoholkonsum

\véihrend der Schwangerschaft.
Die direkre Genmanipulation ist der durch die )Iolekularbiologie mog—

lich gewordene dil‘ekte Eingriff in das Erbgut, wobei seit mehr als 10 Jahren
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dutch den sogenannten Gentransfer Fremdgene direkt in frhembryonale

Sugerzellen eingebracht werden. Der Erfolg liegt in der Regel bei weniger

als 1%. Zur Zeit arbeitet man intensiv an der Méglichkeit, fremdes geneti-

sches Material in die ménnliche Keimzelle einzubringen und im Rahmen

einer extrakoi'poralen Befruchtung gezielt einzusetzen. Voraussetzung dafr

ist jedoch die Lésung noch wesentlicher Probleme: Beliebige Gene kénnen

noch nicht mit Sicherheit an einen bestimmten Genort der Empféingerzelle
gebracht werden. Bei zuféilliger Integrierung kénnten unvorhersehbare
Mutationsergebnisse ausgelbst werden.

Fiir die Genmanipulation am Menschen werden vor allem folgende Argu-
mente angefhrt:

— Prévention und Therapie schwerwiegender Krankheiten

— Prévention (durch Impfung) von Infektionskrankheiten (z. B. Aids)

— Zeugung des resistenten Menschen, der nicht krank wird (laienhafter Dis-
kussionsgegenstand, jedoch ohne Verwirklichungsméglichkeit1).

Gegen eine Genmanipulation beim Menschen bekommen hingegen folgen-
de Argumente ein immer gréBeres Gewicht:
— Das Machbare darf nur gemacht werden, wenn es dem Wohle des Men-

schen dient. Dieses Argument scheitert allerdings am Ehrgeiz und Kom-

merz.

Die komplexen Eigensehaften des Menschen werden durch das Zusam—

menwirken einer Vielzahl von Genen bestimmt, besonders was die Leistun-

gen des Gehirns und der Sinnesorgane betrifft. Die prinzipielle Unkenntnis

dieser komplexen Systeme macht auch in der néichsten Zeit jeden Gedanken
der genetischen Manipulation der intellekiellen Féihigkeiten zur puren Illu-

sion. Es bestehen zwar bereits die technischen Voraussetzungen dafiir, ein-
zelne Fremdgene in menschliche Embryonen einzuihren, doch ist die
Wahrscheinlichkeit pathologischer Folgen sehr groB. Sind doch schon die 1

bis 2% der Kinder, die im Laufe der normalen Geburtenfolge geboren wer-
den, mit ihren Fehlbildungen, Stoffwechselkrankheiten und geistigen Behin-
derungen eine hinreichende Belastung.

Eine Reihe von Genen liefert trotz identischer Genstruktur unterschiedli-
Che Genprodukte. Eine genetische Verbesserung des menschlichen Lebens
ist auch in Zukunft nicht méglich. Der fertige Mensch ist néimlich nicht nur
Produkt der Gene, sondern ebenso Produkt der Umwelt.
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2. Umwelt

Dieses zunehmende Versténdnis der lebenswirksamen Rolle der Umwelt

wird nun gerade fiir die in der Genetik so vorbreschenden Biologen zu einer
nicht zu bewéltigenden Herausforderung. Folgende Aufgaben stellen sich
ein:

Schutz, Pflege und Entwicklung

— der Vielfalt, Eigenart und Schdnheit von Landschaft und Natur;

der Tier— und Panzenwelt in freier Natur;J

der Naturgter Baden, Wasser und Luft;

des Naturhaushaltes insgesamt.

Diese Form des Naturschutzes wird aus folgenden Grnden gespeist:

— Asthetische Grunde: Gefijhl fiir Schénheit und Vielfalt intakter Natur

# Ethische Grnde: Schutz der Natur aus Verantwortung fr das Leben
, Existentielle Grunde: Schutz der Natur zur Sicherung unserer eigenen EXi‘

SIBI’IZ.

Naturschutz muB sich also auf zwei Séiulen aufbauen: auf Wissen 11nd auf
Werte. Das Wissen muB sich die entsprechenden Kenntnisse aus Natur— und

Geisteswissenschafren zu eigen machen, das Wertversténdnis hat sich vor a1<
lem der Psychologie, der Ethik, der Kultur und Religion 211 hedienen.

3. Das prophetische W‘ort

Die Weite und Notwendigkeit dieser umfassenden Sicht hat niemand bes—

ser beschrieben als HILDEGARD von Bingen (1098 — 1179) in ihren Visionen
des Kosmos. Natur und Mensch sind aufeinander angewiesen, ohne sich je~

doch gegenseitig gegenberzustehen. soferne der Mensch der ganzen Schépr
fung in Veramwortung begegnet. Der ganze Kosmos ist némlich ein lebendi-

ger Organismus und nicht eine mechanische Konstruktion.

«Denn alle Geschépfe. die der Naturgesetzlichkeit der Elemente unterliegen. ent-
stehen hier und vergehen dort. Wenn die Weltelemente ihre Funktion ausben. brin—
gen sie Frucht: \venn sie aber nach Gottes GeheiB wieder gesammelt werden. nehmen
sie die Fruchtbarkeit weg. So SIOBI auch der Mensch seinen Atem aus. um nicht in
L'nfruchtbarkeil zu vel‘gehen. und er zieht ihn wieder ein zur Erquickung seiner

Lebenskraft. Alle diese \Verke nehmen nun Bezug auch auf das Leben der Seele: Die

geistige Lehenskraft ist in der Seele 19bendig wie das Mark der Hiiften im Fleische:
aus ihr gehen i111 guten Ruf die Krfte der Tugenden wie der Elememe hervor und
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kehren durch das gleiche Vermogen im betrachtenden Gebet wieder zurck.» (Liber
vitae meritorum, S. 146)

Ohne den Ausgleich und die Untersttzung des kosmischen Kréifte kénnte
der Mensch nicht existieren:

«Denn die Elemente trinken alles, was zur Natur des Menschen gehért, wie ja auch

der Mensch die Elemente in sich hineinnimmt. Er lebt mit ihnen und sie mit dem
Menschen und dementsprechend strémt auch das Blut im Menschen, das in den

Adern den Korper ernéhrt, so wie das Netz der Gewésser die Erde befruchtet.»
(Causae et curae, S. 69)

Der Mensch kann jedoch aufgrund seiner berragenden Stellung als
Mikrokosmos im Makrokosmos, als einziges Glied des Kosmos, auch zum

Zerstorer der inneren Ordnung werden. Wenn aber der Kosmos infolge von

Verfehlungen des Menschen in seinem natrlichen Verlauf gestort wird,
stéhnen die Elemente auf:

«Wir konnen nicht mehr laufen und unsere Bahn nach unseres Meisters Bestim—
mung vollenden. Denn die Menschen kehren uns mit ihren schlechten Taten wie in
einer Mhle von unterst zu oberst. Wir, die Elemente — die Lfte, die Wasser — ,
stinken schon wie die Pest und vergehen vor Hunger nach der vollen Gerechtigkeit.»

Gottes Stimme antwortet:

«Mit meinem Besen will ich euch reinigen und die Menschen solange heimsuchen,
bis sie sich wieder zu mir wenden Mit den Qualen derer, die euch verunreinigt
haben, will ich euch reinjgen‘, so oft ihr besudelt werdet. Denn wer ware mir gewach—
sen? Doch jetzt sind die Winde voll vom Moder des Laubes, und die Luft speit
Schmutz aus, so (1118 die Menschen nicht einmal mehr richtig den Mund aufzumachen
wagen. Auch welkte die grfmende Lebenskraft durch den gottlosen Irrwahn der ver-
blendeten Menschenseelen. Nur ihrer eigenen Lust folgen sie und lrmen (ber-
mtig): «Wo ist denn Gott, den wir niemals zu sehen bekommen?» (Liber vitae merito-
rum, 133)

4. Biologen

Diese Verbindung von Wissen und Werten ist fr den Biologen eine Valli-
ge Uberforderung. So bekommen immer mehr Biologen Angst, von Ideologie
und «Okologiebewegung» vereinnahmt zu werden, zumal es in der Offent—
lichkeit gegenber biologischen und okologischen Disziplinen die Erwartung
gibt, der gesamten Menschheit sozusagen per Rezept ein harmonisches,
friedliches und sicheres Zusammenleben untereinander, mit der Umwelt
und mit der Natur zu ermoglichen, ohne Forderungen an den einzelnen. Da—
mit ist der Biologe malos berfordert und die meisten Biologen sind daher
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froh, wenn sie sich auf ihre Spezialarbeit konzentrieren durfen. Zu einer

ihrer Kompetenz entsprechenden Mitarbeit am Naturschutz sind sie bereit.

5. Gesundheit

Aus den gemachten Ausfiihrungen wird deutlich, daE sich auch die Ge-

sundheitsversorgung der Zukunft, wie angedeutet, von der jetzigen klar

unterscheiden wird. Es wird zwar immer noch Krankheit, Tod, Arzte und

Krankenschwestern geben, die Krankheits— und Pflegemuster werden jedoch
andere sein. Die Medizin wird ihre Paradigmen erweitern, dadurch da sie

Vieles lernt ber die bioelektrischen Heilkréfte des Kérpers, entweder von

alternativen Therapien Oder von neuen Forschungsversuchen, vor allem

dann, wenn der Verbraucher verstérkt auf die Anwendung solcher Oder an—

derer alternativer Mittel dréngt.

Freilich ist auch die Zukunft in der Medizin komplex, fragmentarisch und

widerspriichlich. Okonomische Rezessionen, eine gréere Wirtschaftskrise

und L‘mweltprobleme werden die Krankheiten zeitweise verstérken. Die

Menschen ber 65 werden in Europa bis zum Jahr 2000 um 17% ansteigen.

Dies bedingt ein verstérktes Erforschen des Alterungsprozesses. Man wird
immer mehr in der Lage sein, mit Vielen Alterskrankheiten einschlielich

Herzkrankheiten, Alzheimer und anderen Demenzien umzugehen.

Im Bereich des Gesundheitswesens wird durch eine Vielzahl von Techno-

logien Verschiedenstes angeboten: Elektronisch—medizinische Unterlagen zu

Einzelpersonen, groBe Datenbanken fiber Behandlungsformen, integrierte

lnformationssysteme durCh die Institutionen, die Méglichkeit, medizini—

sches Wissen und Patientenbeobachtungen gleichsam berallhin zu vermit—

teln, Expertensysteme zur Umerstiitzung Oder Chernahme von Diagnosestel—

lung und Verschreibung, und schliefélich die Féhigkeit, personalisierte bio»

chemisch einmalige Definitionen von Krankheit und Gesundheit zu entwik—

keln.

6. Expertensysteme

Die Expertensysteme werden weitréumig genutzt werden und Diagnose

wie Verschreibung in allen medizinischen Aspekten ausfhren. Sie werden
mit hocheffizienten Anlagen zur Gesundheitsberwachung kombiniert. Die

neuen Geréte (insbesondere fur die Gesundheitsuberwachung zuhause) wer—

den eine einfache, aber wirksame und nahezu sténdige Uberwachung der
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kOrperliChen und seelischen Verfassung erméglichen. Danach kann jeder

einzelne seine eigene Definition von Gesundheit und Krankheit entwickein.

Die Kombination besserer Diagnose? und Verschreibungssoftware mit

perséniichen Uberwachungseinrichtungen sowie neue Formen miniaturii

sierter Medikamentenausgabe und bioeiektrischer Therapie werden bis zur

Jahrtausendwende zum «Krankenhaus am Handgelenk» fiihren. Dieses Ge~

réit wird eine sténdige individuelle Kontrolle der KO‘Fpei‘funktionen gewéhr‘

leisten, indem es den Puls miBt, den bioelektrischen Zustand fiberwacht und

Sofort—Tests geringster Blutmengen vornehmon kann. Es kann die gesamten

biomedizinischen Daten eines Menschen wie auch den aligemeinen biomedii
zinischen Wissensstand enthalten Oder zumindest jederzeit angekoppelt

werden und so eine éuerst detaiHierte Diagnose ei‘mogiichen. Die Behand—

lung, sofern notwendig, wiirde entweder el‘folgen dutch Einstellung auf das

bioelektrische Feld, durch Mikroinjektion gezieiter Pharamzeutika oder

durch effiziente Beratung. Das Geréit léit sich iiber Telefon mit dem zustén—

digen Arzt verbinden, um Daten auszutanschen, die Wissensbasis fiir die

Diagnose auf den neuesten Stand zu bringen und um die Vei‘schreibungen zu

berpriifen, die das «Krankenhaus am Handgelenk» vorgenommen hat.

Uber die biomedizinische Information hinaus mag der wichtigste Nutzen

dieser Expertensysteme die psychologische Information fiber unser Vernal—

ten sein. Da etwa 50% der unterschiedlichen Gesundheitsverfassungen mit

unserer Lebenssituation zusammenhéngen (20% mit der Umwelt, 20% mit

der genetischen Disposition und 10% Init der medizinischen Versorgung).
zahlen sich diese Expel‘tensysteme fiir eine Gesundheitsversorgung zuhause

vor aliem insofern aus, als sie als effizienter «Gesundheitsberater» fungie—
ren, deI‘ Interessen, Kenntnisstand und Hauptmotivation jedes Familienmiv
glieds kennt und entsprechende Empfehiungen abgibt. V'Vahrscheinlich um
die Jahrtausendwende wird die Entwickiung V011 Sprachsynthese und
Spracherkennung durch Computer es ermoglichen, dafé diese «Gesundheits—
berater—Expertensysteme» jedes Familienmitglied Init den Worten und in
dem Tonfali ansprechen koiinen, der am wirkungsvollsten ist. Vieie Exper—
tensysteme, die im Jahr 2000 entweder von professioneller Seite oder allger
mein genutzt wei‘den, ké'mnen dann das Spl‘achniveau des Anwenders regi—

strieren und entsprechend agieren.
Durch Kombination personalisierter genetischer Information mit der ge-

nauen t'berwachung des Gesundheitszustandes werden Wil‘ in die Lage \'e1‘~
setzt sein, auf die biochemische Einmaligkeit eines Individuums einzugehen.
Mit den zuséitzlichen Informationstechnologien wird ein durchschnittiichei‘
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Haushalt im Jahr 2000 in der Lage sein, fr eine bessere medizinische Ver—

sorgung zu garantieren als das ein Arzt in seiner Praxis Mitte der 80er Jahre

konnte.

7. Sanfte Techniken

Neben dieser allgemeinen Entwicklung wird es in den nichsten Jahren in

der Gesundheitsversorgung noch eine besondere Entwicklung geben, die
man als «sanfte Techniken» bezeichnen kénnte. Dazu gehéren vor allem Bio—

feedback, Visualisierung, Meditation und eine Vielzahl von Kérperarbeits-

therapien. Zudem wird die Forschung auf Gebieten wie der «Psycho-Neuro-

Immunologie» (PNI) tiefere Einsichten in die Verbindung zwischen Geist und
Kérper bescheren.

III. PSYCHE

Die aufgezeigten Entwicklungstrends in Physis und Bios finden ihre Ent-
sprechung auch im Bereich der Psyche. Allein schon die Tatsache, daB wir in

einer Zeit leben, wo jéhrlich ca. 40% mehr Daten erzeugt werden, zwingt den

einzelnen beim Suchen der ir ihn wichtigen kleinen Teile an Information
zur Beniitzung anwenderfreundlicher Informationsquellen und -techniken.

Das Verweilen beim Wohlerworbenen wird immer mehr durch handliche

Speichermedien ersetzt, was zusehends zu roboterartigen Verhaltens-

mustern fhrt und das Verstéindnis fiir Tradition, Familie und Zuhause zu

einem schwer einholbaren Gefhlsbediirfnis werden léfét. Zu dieser erhoh-

ten Informationsanpassung gesellt sich noch die erhéhte Lebenserwartung,

die friihe Pensionierung, die Uberalterung der Gesellschaft durch die Ab-

nahme der Geburten sowie die zunehmende Inanspruchnahme psychologi—
scher Beratung aller Altersgruppen.

1. Lebensspanne

Dies alles macht immer deutlicher, daB die Entwicklung des Menschen
einen DauerprozeB darstellt und neben den aktuellen Anpassungsforderun—

gen die ganze Lebensspanne eines Menschen umfat. So wird eine Entwick—
lungspsychologie der Lebensspanne die Erforschung des gesamten Lebens-
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laufes zur Aufgabe machen, um die notwendigen entwicklungspsychologi-

schen Konzepte, Modifikationen und Anpassungsformen zu erarbeiten. Dies

wird um so dringlicher, als der rapide soziale Wandel durch sinkende psychi—

sche Verwurzelung in Tradition und Familie, durch wirtschaftliche GroB-
rume und zunehmende Vélkerwanderung zu sozialer Instabilitét und, da-
mit verbunden, zu einem Ansteigen von Selbstvernichtungstendenzen (Sui-
zid), Alkoholismus, Drogenabhéngigkeit, Kriminalitét, psychischen Erkran—

kungen, Kreislauferkrankungen, Tumoren und Unféllen fhren wird. Durch

die Integration neuer Kulturen kommt es zu einer Umstrukturierung des tra—

ditionellen Familiensystems und zu einer Verunsicherung der persénlichen
Identitéit. Diese unerwnschten sozialen Phénomene sind durch eine verbes-
serte Wirtschaftslage allein nicht in den Griff zu bekommen. Zahlreiche Stu-

dien machen deutlich, daB die Unterdrckung angemessenrer Gefhlséue-
rungen (Arger, Angst, Anspannung) als StreIS das Immunsystem beeintréch-
tigt.

2. Medienpsychologie

Diese sozialpsychologischen Umwéilzungen fhren auch zu einer Ande-
rung der medienpsychologischen Einstellung. Konzentriert man sich gegen-

wértig fast ausschlielich auf das Verhalten, d. h. auf die éiuBeren Reaktio-

men, so wird man in Zukunft den entwicklungs- und persénlichkeitspsycholo-
gischen Aspekten mehr Beachtung schenken und die interdisziplinéire Zu-
sammenarbeit suchen. Anstehende Themen im Bereich des Fernsehens sind
etwa Fragen der Auswahl und Wirkung von Sendetypen, wie Sport-, Wissens-
chafts—, Musik— Oder Religionssendungen, die Beschreibung von Nutzergrup—
pen, wie Unterhaltungsseher, jugendliche bzw. iltere (Viel-)Zuschauer, die
Erforschung von «pathologischen», zu Gewalttétigkeit gegeniiber anderen
oder sich selbst Oder zu parasozialen Bindungen neigenden Personen, die
Femsehgestalten zur Verstérkung ihrer Neigungen mifébrauchen. Zudem
lassen technische und gesellschaftliche Veréinderungen im Bereich der
medialen Individual- und Massenkommunikation erwarten, daB medienpsy—

chologische Expertise auch auf dem Arbeitsmarkt noch mehr gefragt sein
wird.

3. Ethik

Dies besagt, daB die Uberschéitzung der intellektellen Erkenntnismetho-
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de durch die moralisch ethische Perspektive erganzt werden muB. So sollten

in der Personlichkeitsentwicklung intellektuelle und moralische Dimensio—

nen in wechselseitiger Verbindung stehen, wobei die moralische Dimension

die tiefere Basis des Bewutseins ausmacht und als Wertbasis fiir den Hu—
manismus des Menschen dient. Das bedeutet Erziehung im Geiste der Zunei-
gung und Selbstdiziplin, der Selbstkritik und der Bereitschaft, an sich An—
Spriiche zu stellen. Die Fahigkeit, das Gute zu erkennen und zu wollen, ist in
jedem Menschen vorhanden. So ist auch bei Menschen mit schweren Intelli—
genzbeeintréchtigungen ein ausgepi‘agter Sinn fiir das Gute und ein echtes
Interesse am Mitmenschen zu finden.

IV. PNEUMA ODER GEIST

Dieses psychische Empfinden des Guten gewinnt auch im Hinbiick auf
den zunehmenden Einsatz der kiinstlichen Intelligenz besondere Bedeutung.

1. Grenzen des Machbaren

\Nenngleich Arbeitszeitverkiirzung, VVohlstand und Spitzenforschung

kl'inftig nur durch einen erhohten Einsatz von «KUnstlicher Intelligenz» (KI)
aufrechtzuerhalten sind, werden auch die Grenzen offenbar:

~ Knstliche Intelligenz kennt keine Gefhisempfindungen und hat daher

nur quantitative Bedeutung.

— Die Verantwortung fiir die Leistungen der KI bieibt letztlich beim Men-

schen. denn die KI hat weder Verantwortungsbewufétsein noch Verantwor—

tungsverpflichtung.

— Der Mensch kann nur so Viel Verantwortung fibernehmen, ais er die er—

stellten Programme der KI zu iiberbiicken vermag bzw. im entscheidenden

Moment in den Leistungsablauf eingreifen kann.

- Vermehrter Einsatz kiinstlicher Intelligenz auch im Bereich einfacher

menschlicher Handlungen fiihrt zu Minderungen menschlicher Handfertig—
keiten, kreativer Einfa'lle und individueller Gestaltung.

— Die durch die KI noch bedeutend ausbaubare Arbeitszeitverkt‘irzung im

technischen Handlungsbereich fiihrt nicht nur zu erhohten Fi‘eizeitproble—

men, sondern aufgrund der Angleichung der Ai‘beitszeit in sozialen Berufen

an jene der technischen Berufe zu Asoziaiitat bis L'nmenschlichkeit. Die Si—
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tuation im Gesundheitsbereich gibt hiervon bereits klare Anzeichen. Begrif—

fe wie Gel‘hl, Zuneig‘ung, Einsamkeit, seelischer Schmerz, Verlassensein

usw. haben in der KI keinen Platz.

So fordert die «knstliche Intelligenz» wie kein anderer Wissenschafts—
zweig die Bereiche Politik, Religion und Wissenschaft heraus, dafr zu sor-

gen, daB KI zur Verbesserung 11nd nicht zur Verschlechterung der Lebens-
qualitiit eingesetzt werde. SchlieBlich darf nicht bersehen werden, daIS die
KI bereits heute und in Zukunft fast ausschlieBlich ir das Machtpotential

des einzelnen Betriebes wie des einzelnen Landes bestimmend wird.

2. Verantwortung

Obwohl sich nach dem Zweiten Weltkrieg allgemein das BewuBtsein ver—
stéirkte, daB sich moralische Verantwortung auf alle Menschen erstreckt, ist

man sich bis heute nicht im klaren, was unter «alle Menschen» zu verstehen

ist. Sind es nur die jetzt lebenden Menschen oder sind es — im Blick auf die

6kologischen Folgen — auch die kommenden Generationen? Schwierigkeiten
hat man auch hinsichtlich der Behinderten, vor allem der geistig Behinder—

ten, der Ungeborenen und der Kleinkinder. Ihnen fehle das Personsein,

heiBt es vielfach, weil sie keine moralischen Verpichtungen tragen wrden.

Diesen Vorstellungen 1~iegen folgende zwei Auffassungen von Moral zu-
grunde: der Utilitarismus und der Kontraktualismus. Wz‘ihrend der Utilitaris—
mus die Grundthese aufstellt, daB zwischen mehreren Handlungsalternati—
ven immer diejenige. v.0rzuziehen sei, die insgesamt mehr Gliick zur Folge
hat, selbst wenn darunter einige leiden mssen, sttzt sich der Kontrakta—

lismus auf das egoistische Interesse, das sich in den Spruch fassen léBt: «Was
Du nicht willst, daB man Dir tu’, das ig’ auch keinem andern zu!»

Von einem innern Wert des Menschen wird in beiden Grundsétzen bewut
abgesehen, weil die Person keinen inneren Kern hat, sondern auf BewuBt—
seinsformen beschrénkt ist.

3. Das «Andere»

Diese Lahmheit der aktuellen geistigen Situation mit der MiISachtung
eines inneren Wertes des Menschen, léEt zusehends den Ruf nach dem «An-
deren» laut werden. So verstéirkt sich die Sehnsucht nach «Paradigmenwech—
sel», nach einem «Neuen Zeitalter», sei dies das postmoderne oder das Was-
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sermannzeitalter. Die Ursache daft‘ir liegt in der Undurchschaubarkeit des
von komplexer Technik Lind Biirokratie beherrschten Alltagslebens und im

L'nbehagen einer «Wissenschaft» gegeniiber, die alles Konkrete als Gegen—

stand eines mOglichst umfassenden allgemeinen Gesetzes zu erkléren sucht.
So wird z. B. in Anwendung naturwissenschaftlicher Evolutionstheorien

das menschliche Leben als Bestandteil eines als Organismus gedachten Kos—

mos verstanden. der sich in seiner vorléufigen hOChsten Ausforinung, deIn

Menschen, der Endlichkeit entledigen kann und damit selber evolutiv gewor—

dener Gott Wird. Hierin liegt auch der wesentliche L'nterschied der Neo-
Mullen zur Religion. Das Transzendierende der Religion hat die unmittelbare
t'berwindung der an sich uniiberwindbaren Endlichkeit der menschlichen

Existenz durch g6ttliche Einwirkung zum Inhalt, wéhrend neomythisch diese

tberwindung durch einen innerkosmischen Prozelé erfolgt, der durch ent—

sprechende Umsetzung wissenschaftlicher Moglichkeiten und intuitiver
Kenntnisse beschlennigt und gestaltet werden 5011.

4. Gegensétze

Die genannte Lahmheit der aktuellen geistigen Situation hat nicht zuletzt

auch eine politisch»psychologische Tragweite. Was wir derzeit zu erleben

scheinen, ist nicht nur das Ende des Kalten Krieges oder das Dahinschwin—

den einer bestiminten Periode der Nachkriegsgeschichte, sondern die Cni—

Versalisierung der liberalen Demokratie des 'Westens als endgt‘iltige Form der

Regierung des Menschen. Diese Zeit der weltweiten liberalen Demokratie

wird jedoch keine freudige sein. An die Stelle der groen ideologischen Aus-
einandersetzungen, die \Vagemut, Yorstellungskraft und Idealismus erfor—

derten, treten wirtschaftliche Kalkulationen, das endlose Lbsen \‘on techni—

schen Probleinen. Umweltfragen und die Befriedigung anspruchsvoller Konr

sumentenwiinsche.

Ohne Gegense‘itze biiBt der Mensch jedoch Motivation und Kreativitét ein.

Selbst der Reiz der Neuheit als zentrale Motivation vermag hier keine geisti-

gen Impulse Ineln‘ zu verniitteln. weil er in einer konti‘astlosen Welt nur

noch ans technischen \‘erbesserungen und Fornien neuei‘ Wunschei‘fiillnn—

gen bestehen kann. Der Answeg ans dieser prognostizierten «neuen. schonen

Welt» wird dadurch ermoglicht. dalé die Langeweile dafiir sorgen wird. dalé

die geistige Dynainik wieder einsetzt. Man mochte hoffen. daE es ein mate—

riell kanipfloser \Veg geistiger Auseinandersetzung wird, welche die Lange—

weile universalierter Deinokratie atitliebt.
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5. Gewinn der Aura

Die Grundvoraussetzung ir diesen Wandel ist allerdings der Gewinn der
Aura. Die technischen Méglichkeiten der Reprodukti'on, der Nachbildung

von Kunstwerken bis hin zu Panzen, haben zum Verlust der unaustausch—

baren Originalitéit, der Aura, geihrt. Die Natur ist jedoch immer gréBer als
der Mensch. Sie kann nur nachgeahmt, nie aber produziert und ersetzt wer-

den. 80 fl‘ihrt der Verfall der Aura zum Verlust der Einmaligkeit und Erha-
benheit.

Um diesen Verlust wettzumachen, werden auch weiterhin verschiedene

geistige Fiihrergestalten in Ermangelung eigener Perspektiven durch

Rckwendung zu alten Sinngarantien den verschiedenen Lebensbedrfnis—
sen Rechnung tragen. Sekten werden weiterhin wie Pilze aus dem Boden
schieBen, Psychotherapeuten werden noch mehr mit Sinnfragen berfordert
werden und philosophische Lebensberater werden weitere Praxen eréffnen.

Vielen gelingt es zwar noch, das Sinndefizit durch erhéhten Konsumauf-
wand oder durch Betéiubungsmittel, wie Drogen, Alkohol und Nikotin, zu

verdecken oder durch Zerstreuung, Geld, Erfolg, Prestige, Wachstum und

Korpulenz in physischer, technischer und 6kon0mischer Form zu ersetzen.

Der Innenraum aber bleibt leer. Also versucht man den materiellen An-
spruch noch zu steigern, indem man zunachst einmal alles verdoppelt: zwei-
ter Femsehapparat, zweites Auto, Zweitstudium, Zweitberuf, Zweitfrau,

Zweitmann usw. Doch wird auch hier der Alltag die Flucht nach auISen ein-
holen. W0 an Selbstvervollkoinmnung nicht mehr gedacht wird, schrumpft
der Sinn auf das Bekommenwollen zusammen.

6. Sinnerwerb

Da aber Sehnsucht nach Sinn materiell nicht zu séttigen ist, versucht man
den Sinn zu «erwerben», wie dies in der psychotherapeutischen Praxis ver-
stz‘irkt zu erleben sein wird: Menschen kommen, sie wollen Oder kénnen
nicht mehr arbeiten, sie wollen nicht mehr faulenzen, sie wollen nicht mehr

lesen, nicht mehr schreiben, nicht mehr Neigungen, nicht mehr Pflichten
haben, nicht mehr lieben, nicht mehr hassen, sie wollen einfach Sinn. Sinn

ist jedoch nicht direkt zu haben. Sinn gibt es nur im Blick auf Gott, der das
Leben des einzelnen ber den Tod hinaus verewigen und mit jenen Inhalten
erfllen kann, die meine efsten Sehnschte abdecken. Hier hilft auch nicht
das Warten auf das AuEergewéhnliche, auf die Entdeckung des Steins der
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VYeisen durch einen Guru, einen Sektenfhrer, einen Politiker, einen VVis—

senschaftler, einen Psychotherapeuten, um die ersehnte Gliicksformel in
den Griff zu bekommen und den Sinn wie eine Ware zu vermarkten.

Da also Sinn weder erwerbbar ist noch vermarktet werden kann und sich

die Langeweile auch durch Freizeitangebote, Sensationsvermittlungen und

Sinnbeweise nicht verscheuchen 15112:, machen sich einige weiterhin auf den
Weg, um durch strengen Perfektionismus das Eigenwertgefhl zu sichern.
Durch peinlich genaues Befolgen festgefgter Regeln, sei es in Sport Oder
Spiel, in der Ernfa’hrung Oder religiésen Lebenshaltung Wird man weiterhin

versuchen, Ordnung in Unordnung, Sicherheit in Unsicherheit, Heil in Un—
heil zu bringen, um sich dadurch die eigene Wertigkeit sichern zu kénnen.

So sehr derartige Einstellungen auch motivieren mégen und sich in Zu—

kunft noch verstarken werden, decken sich die perfektionistischen Handlun—

gen im Grunde doch mit den genannten Sinnersatzformen, weil man auch im

Perfektionismus die Lésung in die auféere Handlung verlegt und nicht in die

Yervollkommnung des personalen Selbst.

7. Glaube

Sinn kann es letztlich nur im Ursprung alien Seins geben, namlich in Gott,

der dem Menschen das ewige und vollendete Leben verspricht, soferne er

seinen Innenraum dafiir bereitet und in seinen Handlungen Schétze sam—

melt, die weder Rost noch Motten verzehren. Ohne Gott und ohne Fortleben

nach dem Tode gibt es keinen lebenstragenden Sinn. Dieses ungestme Fra-

gen nach dem Sinn und die zunehmende Bedeutung der Einmaligkeit und Er—

habenheit leiten zur Jahrtausendwende hin auch eine glaubensgeschichtli—

Che Vk'endezeit ein, die durch folgende drei Aspekte gekennzeichnet ist:

— durch den Ubergang von der rein rationalen Glaubensbegriindung zur

Weckung der Glaubenserfahrung;

— durch den Ubergang vom reinen Satz- und Wortglauben zum Vertrauens—

glauben;

— durch den Ubergang vorn reinen Gehorsamglauben zum Verstehensglau-

ben.

Gott wird angesichts der Grenzen des Machbaren nicht mehr so sehr als

der Allmachtige angerufen, der alles kann, sondern vielmehr als Quelle des

unberbietbaren Lebensgh’icks, der ersehnten Geborgenheit im Ewigen.



20 Andreas Resch

V. «VOR DEINEM ANGESICHT»

Die aufgezeigte Zukunf wird beim gegebenen Blick auf die Grenzen des

Machbaren vor allem zu einer Herausforderung von Psyche und Geist. Moge

sich hierbei folgende Weissagung des Propheten Joel erfllen:

«In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott:

Ich werde von meinem Geist ausgielSen ber alles Fleisch.

Eure Sohne und Eure Tdchter werden prophetisch reden,

eure jungen Ménner werden Gesichte schauen,

und eure Alten werden Tréiume haben.

Auch fiber meine Knechte und meine Méigde

werde ich von meinem Geist ausgielSen in jenen Tagen
und sie werden prophetisch reden.» (Apg. 2,17—18; Joel 3,1—5)

So moge dieses Wirken des Geistes die Zukunft so gestalten, daB ein
jeder im Blick auf seinen Lebensvollzug mit Konig David sprechen kann:

«Ich sehe den Herrn besténdig vor mir;

er steht mir zur Rechten, da/S ich nicht wanke.

Darum f‘reut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge,
und auch mein Fleisch wird in der Hoffnung ruhen;
denn du gibst mich nicht der Totenwelt preis,

noch léilSt du deinen Heiligen die Verwesungschauen.
Du zeigst mir die Wege des Lebens,

du erflillst mich mit Freude vor deinem Angesicht.» (Apg. 2,25-28; Ps
16,8-1 1)
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Zusammenfassung Summary

In diesem Blick in die Zukunft wird auf By this glimpse into the future it ist tried
dem Boden des heutigen Wissens in to give an idea of the possible further
einer Prognose die Entwicklung von Phy— development of physics, biology, psychol-
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sik, Biologie. Psychologie. Soziologie,
Philosophie und Theologie iiber das 121111“
2000 hinaus beschrieben. Dabei gilt als
Grundaussage. daB die technischewirtv
schaftlichen Probleme yornchmlich an
psychisch—geistige Grenzen und Linsi-
cherheiten des Menschen stoléen. die
nur durch eine Aufwertung des Inneir
rauines in Form religioser lnhalte zu ent-
grenzen sind.
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the year 2000 and beyond. The funda-
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A. Resch: IMPULSE AUS WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Impulse aus Wissenschaft und Forschung sind
ein interdisziplinérer Beitrag fr den Ausbau
des eigenen Welt— und Menschenbildes auf
den
Kenntnis und abgewogener Lebenserfah—
rung.

Die Impulse sind eine Antwort auf die Tatsa—
Che, daB sich auch heute jeder Mensch zur
inneren und uBeren Orientierung sein per—
sénliches Welt- und Menschenbild schaffen
muB, will er die psychische Ausgeglichenheit
seines personalen Selbst gewéihrleisten. Je
mehr dieses Welt— und Menschenbild der
Wirklichkeit entspricht, umso weniger Er—
schtterungen und Enttéuschungen wird es
fr den Einzelnen und ir die Gesellschaft
geben. Dabei ist noch zu bedenken, daB Le—
ben und Lebensvollzug des Menschen die
Spannweite von physikalischen Reaktionen
bis\ zum mystischen Erlebnis umfassen. Wer
dies nicht wahrhaben will, geht an der Weite
der Natur und der menschlichen Lebensdi-
mension vorbei.

Die Impulse decken daher durch ihre Infor-
mationen das Spektrum von Physik bis Mystik
und den paranormalen Phéinomenen ab. Die
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D. SCOTT ROGO

UNTERSUCHLWGEN UBER REINKARNATION

UND BEW’USSTSEINSZUSTANDE

D. Scott Rogo. geb. am 1. Februar 1950 in Los Angeles. Kalifornien:
1967/1968 Studium an der Universitét von Cincinnati. Bakkalaureat am San
Fernando Valley College 1971.

“ahrend seiner Tatigkeit als freiberuflicher Mnsiker begann sich Rogo fiir
Parapsychologie zu interessieren. 1968/69 leitete er an der L'niversitéit von
Kalifornien. Los Angeles, einen Pilotkurs fiir Parapsychologie. Er \vurde _\Iit-
glied der American Society for Psvchical Research sowie der Society for Psychi—
cal Research. London.

Am 18. 8. 1990 wurde D. Scott Rogo in seinem Hans in Kalifornien ermor—
det.

Rogo veroffentlichte in mehreren Zeitschriften und schrieb ber 30 Bitcher.
Den folgenden Artikel iibergab er knrze Zeit vor seinem Tod personlich P.
Resch zur Veroffentlichung. In \N‘iirdigung seiner groBen Yerdienste um die
Paranormologie hringen vvir hier postum den Beitrag in ungekiirzter Form. Die
Cbersetzung besorgte Mag. Priska Kapferer. Die Untergliederung erfolgte

durch die Redaktion.

Die Forschungen zu Reinkarnation und extrazerebralem Geda'chtnis

haben sich bislang vorwiegend auf Kinder konzentriert, die sich spontan

ihrer (angeblich) friiheren Leben erinnern ko'nnen.1 Das Kind beginnt typi—

scherweise bereits vor seinem 5. Lebensjahr iiber seine vormalige Existenz

zn sprechen. Diese Erinnerungen scheinen sich qnalitativ nicht von norma—
len kindlichen Erinnerungen zu unterscheiden und vermischen sich mit

ihnen auf recht unaufféillige Weise. Es gibt hier allerdings insofern Ausnah—

men von der Regel, als Berichte vorliegen, nach denen sich Kinder ihrer ver—

gangenen Leben im Rahmen Starker Trancezusténde erinnern. 2

1 Ian STEVENSON: Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. — New York: American Societv
for Psvchical Research. 1966: (lets: Cases of the Reincarnation Type. vols. l— 4.
Charlottesville. Va; L‘niversitv Press of Virginia. 197:3 — 1983: ders.: Children “110 Remember
Previous Lives. , Charlottesville. \';1.: Universitv~ Press of Virginia. 1987: ders.: Letter to the Edie
tor. , Ionrnal of Parapsychology 51 l1987).370 7374

2 l. “BENSON: Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. 5. .-\nm. 1
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Die Art und Weise, wie sich Erwachsene ehemalige Existenzen ins Ge-

déchtnis rufen, weicht von diesem Schema ab. Wie auch andere paranormale

Informationen treten solche Erinnerungen immer dann ins BeqStsein,

wenn sich die betreffende Person in einem Zustand befindet, der vom Wach-

bewufétsein grundlegend verschieden ist. Natiirlich gibt es auch hier wieder

Ausnahmen. Edward Ryall3 erinnerte sich an nichts weiter, als daB er schon

einmal gelebt hatte. In spiteren Jahren wurden seine Erinnerungen etwas

konkreter, doch ist dieser Fall rein beweiserheblich ein extrem schwaches

Beispiel.4
Der erste, der in der Reinkarnationsforschung auf die Bedeutung von Be-

wuBtseinsfaktoren hinwies, war meines Wissens der Englischprofessor Dr.

Frederick LENZS, der in der Folge die offizielle Forschung verlieIS und eine

eigene metyphysische Bewegung grndete. In seinem Buch berichtet er ber

120 Fille, wo Personen sich anhand von Tréiumen, Meditationen, Wachvisio-

nen oder iihnliche Formen der mentalen Vorstellung an ihre frheren Leben

erinnern. Die meisten von ihnen hatten bis dahin nur wenig Interesse an der

Reinkarnationsforschung gezeigt. Besonders deutlich kommt bei LENZ zum

Ausdruck, da diese Reinkarnationserfahrungen einem straff organisierten
phéinomenologischen (Inkubations-)Syndrom entwachsen. Dieses kiindigt
sich an, wenn der Empféinger Léiuten oder andere ungewohnliche Gerusche

in seinem 0hr wahrnimmt. In einem néichsten Stadium wird er von leuchten-

den Farben geblendet und die Umgebung beginnt vor seinen Augen zu vi—

brieren. Diese Wahrnehmungen versetzen den Perzipienten in einen ek—

statischen Zustand, wo Szenen aus frheren Leben in das BewuBtsein dran-

gen. LENZ behauptet nicht, d'aB‘ein jeder bei nachtodlichen Erlebnissen der-

1ei Erfahrungen mache: Auch miissen sie nicht unbedingt in einer vorher-

sehbaren Abfolge stattfinden. (LENZ fgt sie nicht einmal formell in diesen
Zustand ein, den ich der komplizierten Strukturierung wegen herausgegrif—
fen habe).

Schwierigkeiten bei den Forschungen von LENZ ergeben sich insofern, als
er dieses phéinomenologische Muster nicht von zufz‘illig gesammeltem Fall-

material isolierte und noch dazu seine Erkenntnisse im Rahmen einer eher

oberfléichlichen Zusammenfassung veroffentlichte.
Urn das genannte phiinomenologische Muster néiher zu untersuchen, fhr-

te ich 1981 eine etwas formellere (doch nicht rein zuféillige) Untersuchung
durch, wofiir ich in einer populéren «Psycho»-Zeitschrift inserierte. Ich wall-

3 Edward RYALL: Second Time Round. - Jersey, Channel Islands: Neville Spearman, 1974
4 Ian WILSON: All in the Mind. - Garden City, N. Y.: Doubleday, 1981; D. Scott ROGO: The

Search for Yesterday. - Englewood Cliffs, N. 1.: Prentice~HaIL 1985
5 Frederick LENZ: Lifetimes. — New York: Bobbs-Merrill, 1979



Untersuchungen ber Reinkamation 25

te damit Leser dazu animieren, mir Reinkarnationserfahrungen mitzuteilen,
vorausgesetzt, ihre Erinnerungen waren nicht das Produkt hypnotischer
Riickfiihrung. Die Ergebnisse dieser Studie lieferten keinerlei Bestz‘itigung

fr ein spezifisches phéinomenologis'ches Musters, woraus ich schloB, daE
das von LENZ identifizierte Syndrom auf selektiver Berichterstattung be—
ruhte. Es zeigte sich jedoch klar, dafS die von ihm in seinem Buch beschriebe-

nen Fille aus dem normalen Alltagsleben gegriffen waren. Erfahrungen, die

von den Betroffenen ohne Umschweife mit Reinkarnation in Verbindung ge-
bracht wurden, laufen némlich tatséchlich in nach innen gerichteten Be-

wuBtseinszustéinden ab.
Die vielleicht geléiufigste Variante einer Reinkarnationserinnerung tritt

Wéihrend des REM—Schlafes in Erscheinung, wenn die Person am' Triumen

ist. Derartige Beobachtungen machte ich in ber 50 Fallen. So beginne ich

denn meine Ausfhrungen auch mit dem Phéno'men des «Reinkarnations-

traumas».

1. Das Syndrom des Reinkamationstraumes

Trauma ber Reinkamation scheinen von normalen Traumen in mancher

Hinsicht abzuweichen. Frederick LENZ7 hat vier Punkte aufgezeigt, in denen

sich die beiden Traumvarianten unterscheiden:

1) Der Reinkamationstraum wird von Empfindungen bzw. emotionellen Be—
gleiterscheinungen geleitet, die mit jenen regulfirer Tréume nichts gemein-

sam haben.

2) Der Tréiumende ist sich bewuBt, daB sein Traum von einem frheren
Leben handelt.
3) Der Reinkarnationstraum gréibt sich flir immer in die Erinnerungen des
Betroffenen ein, wéihrend sich ein normaler Traum allméhlich verfliichtigt.

4) Die Traumerfahrung fiihrt dazu, daB der/ die Betroffene seine / ihre An-

sicht hinsichtlich Sterben und Tod éndert.

Im folgenden wird ein typisches Beispiel fiir einen ehemals von LENZ ver-

6ffentlichten Reinkamationstraum geschildertsz

«Vor Jahren erlebte ich mich im Traum in einem frheren Leben in Kentucky. Ich
erkannte, daIS ich in den Siidstaaten war. Die StraBen waren voller Schlamm, so daB

ich die Hose hochkrempeln muBte, wenn ich auf die andere Seite wollte. Ich hérte

das Knattern und Qietschen der Wagenréder, Pferdegeruch stieg mir in die Nase, die

6 D. Scott ROGO: The Search for Yesterday, 5. Anm. 4
7 S. Anm. 5
8 F. LENZ: Lifetimes, S. 35 — 36
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Hitze des Tages lastete drckend auf mir. A15 mein Traum einsetzte, war ich gerade

damit beschftigt, meine FBe zu betrachten, die im Schlamm steckten. Ich krempelte
meine Hose hoch und watete ber die StraISe zu den Stufen auf den Brgersteig. Es
waren keine gewohnlichen Stufen, die man geradewegs nehmen konnte; man mute
sich seitlich hocharbeiten. Oben angekommen, ging ich in den Laden, wo ich mich
ganz zuhause fiihlte. Ich stieB einen Seufzer der Erleichterung aus. Es waren auch
noch andere Leute da, von denen ich aber niemanden kannte. Ich hatte das Gefhl,

daB mein Leben ziemlich hart und eintonig war. In den Laden zu gehen, fand ich da-
her sehr aufregend. Ich kaufte roten Zwirn und Kaliko fr ein Kleid. Fast hitte ich
mir ein blaues Band fr mein Haar gekauft, doch erinnerte ich mich, daB ich nicht zu-
viel ausgeben sollte.

Mir war bewulSt, daE dies kein normaler Traum war. Wéhrend ich all diese Erfah—
rungen machte, lag ein unheimlich vertrautes Gefhl ber allem. Es war, als ob ich zu
mir sagte: «Endlich wieder zuhause! Ich haben diesen Ort so lange nicht gesehen! Ich
kenne diesen Ort!» So fhlte ich. Das Gefhl war so stark, daB es fr mich nicht den
geringsten Zweifel gab. Ich war an einen Ort zurckgekehrt, von dem ich lange fort
gewesen war. Es war ein Ort, den ich sehr geliebt und wo ich viel eingekauft hatte.

Als der Traum zu Ende war, wachte ich unvermittelt auf. Dieser Traum und all die
anderen Tréume von meinen frheren Leben haften viel klarer und lebendiger in
meiner Erinnerung als die normalen Traume. Die Erfahrungen, die ich dabei mache,
helfen mir immer, bestimmte Gefhle bestimmten Dingen gegenber besser zu ver-
stehen. Wenn ich normal traume, bin ich mir dessen meist nicht bewuBt. Ich bin ein—
fach mit etwas beschftigt. In solchen Traumen aber wuBte ich stets, daB ich ein fril—
heres Leben durchlebte.» .

Meine persénliche Besehaftigung mit derlei Berichten ging nicht so weit,
daE ich das von LENZ vorgezeichnete Muster hitte bestétigen bzw. entkraf—
ten konnen. Ich habe anhand meiner Untersuchungen allerdings vier Cha-
rakteristika herausgearbeitet, die als Ergénzung friiherer Forschungen von
LENZ zu sehen sind9:

1) Die traumende Person verband ihren Traum wegen dessen Lebendigkeit
oder sonstiger damit zusammenhangender subjektiver Faktoren immer mit
einer frheren Existenz.
2) Das Traumerlebnis handelte fr gewohnlich vom personlich erlittenen
Tod im frheren Leben.

3) Manchmal enthielt der Traum paranormale Informationen.
4) Der/die Traumer(in) erkannte den Traum — auch ohne vorherige Be—
schz‘iftigung mit diesem Thema — als Reinkarnationstraum.

9 D. Scott ROGO: The «Past—Life» Dream Syndrome. - Newslette f th ' ‘
Study Of Dreams 3 (1984) 1, 4 — 6; ders.: s. Anm. 4 r o e Assoc1anon for the
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a) Reinkarnationstra’ume

Sehen wir uns nun einige der markantesten Falle etwas naher an:

Einer meiner Berichte stammt von einer Kalifornierin, die angeblich fifters

solche Erlebnisse hatte. So traumte sie beispielsweise auch von ihrem Tod in

Pompeji wahrend des Vesuvausbruches im Jahre 79 n. Chr. Beweiserheblich

interessanter war allerdings der Traum von ihrem friiheren Leben in einer

primitiven Hiitte in einem fernen Land 10:

«Ich war in groBer Sorge, aber mein Mann, mein Herr und Meister, versuchte mir
immer ieder klarzumachen, daB es nicht den geringsten AnlaB dazu gebe. Er hatte
alles arrangiert. Soviel ich erkennen kann, war er ein sehr méichtiger Mann und konn-
te oft sehr grausam sein, wenn es darum ging, fremde Gebiete zu erobern. Das war
mir ein Greuel. Eines Tages néherten sich Eindringlinge dem Festland und somit dem
Herrschaftsgebiet meines Mannes. Wir flohen auf eine kleine grime, von Ackerland
bedeckte Insel. L'nsere armselige Kleidung half uns, unsere wahre Identitat zu ver—
bergen. Man \srde uns Vielleicht fiir Bauern halten. Denn die Fremdlinge hatten
meinen Mann getétet. wenn sie ihn erkannt hatten, und mich dazu, weil ich seine

Frau war. DrauBen waren Schreie zu vernehmen, und wir gingen hinaus und sahen,

daB die Insel von \\'ikinger-ahnlichen Schiffen angesteuert \mrde. Sie suchten mei—
nen Mann!»

Der Traum spitzte sich zu bis zu jenem bengstigenden Augenblick, wo die

Traumerin den Ring «ihres Mannes» beschmutzte, in den ein rechteckiger
Stein eingraviert war. Sie geriet dariiber in Panik. Die Pliinderer drangen
daraufhin in die Hiitte ein und brachten beide urn:11

«Interessant war fiir mich. daE ich Wikinger—Schiffe gesehen hatte. Aber ich konnte
nicht glauben, daB jemand auch nur iIn entferntesten einen solch gewaltigen Ring trai
gen konnte. wie ich ihn am Finger jenes Mannes bemerkt hatte. Auch \te ich nicht
um die Bedeutung dieses Ringes!

Ich ging in die Bibliothek, um nach Alter und Wert eines schénen KameeeRinges zu
forschen, der in meiner Familie ber Generationen vererbt worden war. In dem Buch
L'iber Ringe Stand auch etwas ber die Herkunft des Kamee—Ringes. L'rsprnglich
waren es Siegelringe. die von Herrschern getragen wurden. Die gréEten und zugleich
unférmigsten waren jene der alten Skandinavier! Die in OriginalgréBe wiedergegebe-
nen Abbildungen paBten haargenau auf den Ring aus meinem Traum! Daraus erklart
sich auch die Panik, die mich im Traum erfaBte. Mein Mann hatte néirnlich vergessen,
den Ring abzunehmen. und genau das wurde ihm zum Verhangnis!»

Ein ahnlicher Traum fiber ein friiheres Leben wurde mir von einem Be—

wohner von Texas erzahlt. Dieser Bericht enthielt auch paranormale Infor—

mationen, was sich aber erst Jahre spater herausstellen sollte. Der Umstand,

10 D. Scott R060: The Search for Yesterday, S. 78 7 79
11 Ders.. ebd.. S. 29
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dais sich der Tranm regelmaig wiederholte, lieB den Trauiner erkennen,

dais es siCh hier nm etwas L'ngewéhnliches handelte 12:

«ber eine groe “asserflache spannte sich eine Hangebriicke. Es war ein sclnna~

ler Steg. der i111 Wind schwankte und anf deni inan sich nirgendwo festhalten konnte.

Die Bretter anf dein Steg waren so angeordnet. daB man dnrcli die Schlitze hindnrcli
das \Yasser nnter sich sehen konnte. Man erreichte die Briicke ber eine Leiter. L‘nd

genan an diesem Pnnkt nnterschieden sich nieine Tréinme: Manehmal stieg ich die

Leiter hinauf, nni kanm. daB ich die Spitze erreicht batte — sofort wieder nmznkeh-
ren. Ein andernial kroch ich auf allen Vieren auf die Briicke hinans nnd einige Male
ging ich aueh ein knrzes Stiick aufrecht. Doch nie gelangte ich ans andere Ende.

\‘01~ 25 oder 30 Jahren fiel inir znfallig ein Exemplar des Maganzins «Life» in die
Hande. nnd was fand ich darin 7 ein Bild V0n «meiner» Briicke. fiber eine lialbe Seite!
)Iehr noch: Sie war namlich ans deni selben Winkel herans fotografiert. ans dent ich
sie iinnier in nieinen Trauinen ansteuerte. ln dem zugehorigen Artikel \vnrde die
Briicke als der erste Lanfsteg ber den East River bescln‘ieben. der in den TOer Jah-
ren des 19. Jahrhnnderts an der Stelle der lieutigen Brooklyn Bridge erriclitei wor—
den war. Darin stand auch, daE nicht wenige, Manner Wie Frauen, von den Briicke in

den Tod gestnrzt waren.
Ich bin sicher, daB ich einer YOH ihnen war. \Veil ich diesen seltsainen ’l'ranni nach—

her nie wieder hatte.»

Ahnlich der Bericht einer Hansfran nnd Mutter ans den1 Staate Hashing—

ton. Sie erzahlte Inir einen nngewéhnlichen Traum, den sie als «sehr lebhaft

nnd nicht der iibliche Krain, den ich sonst innner trann1e»beschrieb. Sie flig—

te hinzn, daE ihr der Tranm noch tagelang in Erinnernng war. was mit der

Feststellnng \‘011 LENZ iibereinstinnnt, dalé né’nnlich derartige Tranine nicht

so rasch verblassen wie sonst iiblicb 13:

«Der Tranni spielte sicb etwa 10 oder 12 Meilen sndlich V011 La Barge in Wyoming
ab. lch sah inich in Cineni langen, sclilichten Kleid \‘01‘ einer zieinlieh notdiirftigen
llntte stehen. znsannnen niit nieinen drei kleinen 'l’iiclitern im Alter zwischen drei
nnd fiinf Jahren. lCll blickte iiber das \reite ’l‘al nacli Norden. Dichter Ranch kam ans
detn Bernerk (ich nelinie an. es war eine Kolileninine) nnd niein Herz pocbte wild.
lch war in groBeI‘ Angst. lch wnRte namlich. dais sicli mein Mann in (ler Mine befand.
Bloglicberweise war er allein dorr. Vielleicht gehOrte das Bergxx'erk ancl1 nnsl? lCll
rannle zn einein scbnialen Korral noben dmn Hans, sattelte ein Pferd 11nd gelml mei—
nen TOClitern, sicll nicht \‘011 der Stelle zn riiln‘en, denn ich nn'iBte Hilfe liolen. Dann
ritt ich in vollein Galopp nnd niit pochendein Herzen in Riclitnng La Barge. Anf moi?
neni \Veg (lurch das diclitbewacl1sene Tal liatte ich innnerzn den Ranch vor nieinen
Angen. lch fiihlte. daB inein Mann nielit inelir am Leben war. aber ll‘OIZdem mnléte
ich Hilfe holen. Dann erwachre ich. aner Inir \‘or Angst nnd in Tranen anfgelost. l(‘ll
behielt den Tranni 110(‘11 tagelang in lebhafter Erinnernng. Mn 14 Jaln‘en k011nte icli
mir einen solclien Tranni einfacli nicht erklaren!»

._
.

IO Ders.. ebd.. S. 30
Ders.. ebd.. S. 30 7 31._
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Das seltsame Traumgeschehen sollte sich Jahre spater. als die Betreffende

anf einer Ranch in \Yyoming arbeitete, bewahrheiten 14:

«lch half der Frau eines Ranchers beim Kochen. betrente die Kinder und machte
das Hans sauber. Die Lente hatien einen l4-jéihrigen Sohn. dor sich fiir alte Karren
und Lasm‘agen interessierte. Fines schénen Nachminags sagte die Fran. sie wolle mit
mir. ihrem Sohn 11nd ihren beiden anderen Kindern 7.ur Nachbarsranch gehen. \veil
s‘ich dort ein paar alte Karren befanden. fiir die sich ihr Sohn méglicherweisc interes-
sierte. Die Ranch lag an der Stralée nach La Barge. \\'ir sprachen mit dem Rancher
dorr. der nns erzéihlte. die Wagon beféinden sich auf ihrem alien Plan. dranléen auf
den Hiigeln. 11nd er zeigte uns den Weg. \Yir iiberquerten die StraBe Lind gingen in
\i'estlicher Richmng. \\'ir hatten schon etliche Meilen hinter uns. als \i‘ir den lliigel
crreichten. Oben angekommen. lief mir ein Schauder fiber den Riicken. blickte ich
(loch iiber das gleiche 'I'al. das ich schon in meinem Traum gesehen haue. der sich so—
fort lebhaft in Erinnernng rief. lch \qIO. ich war hier schon einmal geivesenl _-\ut0~
matisch schwenkte mein Blick zn der Stelle hin. wo das Hans 11nd der Korral gestanv
den hatten. und dann iiber das Tal an jenen Platz. wo der Ranch aus der Mine gekom-
men war. Abe-r da war nichts! Nnr iiberall hohes Gras!»

b) Traumschema

Beeindruckend isI vor allem das Schema, in das sich all diese Tréinme einr

fiigen. 'Wie bereits erwahnt, bestand in den meisten Tréiumen iiber friihere

Existenzen eine lebensbedrohliche Situation mit nicht selten tédlichem Aus—

gang. Dieses phéinomenologische Muster gleicht den Reinkarnationsberichv
ten \‘0n Kindern. deren Erinnerungen an friihere Leben oftmals in einem

Iédlichen Ende gipfelten.” Bevor allerdings auf dieses Charakteristikum

néiher eingegangen wird‘ ist zu untersuchen, ob Tranme mit fatalem Ausgang

allein schon ans rein psychologischen Griinden mit Reinkarnation Oder ahne

lichen metaphysischen Speknlationen in Yerbindung gebracht werden.

Es wird interessant sein zu sehen. 01) die \‘on LEXZ Oder mir isolierten phér

nomenologischen Muster von kiinftigen Forschern bestatigt werden. Klbglr

cherweise wird es aher nie so \x‘eit kommen, \x‘eil sich nur wenige Parapsy—

chologen fiir etwaige Reinkarnationstraume zu interessieren scheinen. Auf

lange Sicht ist es allerdings fraglich. 0b (lerartige Traume als echte Reinkar—

nationsbeweise zu werten sind. Anfféillige paranormale Aspekte gibt es in
ihnen nnr selten: zudem kénnen sie dnrch andere Faktoren. wie Kryptomne

sie Oder herkémmliche ASW. plausibel erklart werden. Ans eben diesen

Griinden wurde das Gesamtkonzept des erwéihnten Traumsyndroms auch

1-} l)ers.. ebd.. S. 131
15 I. Sl’li‘.‘E\\‘()N: (‘hildren Who Remember Preview; Lives. 5. Anm. I: X. K. (‘IHINH I. STl-E

\ liNSUV: Two (‘orrelntes 10 \'i<>lcm Death in (aseq of [he Reincarnation Type. , Journal oi the
Society for PsychicalRescarchSSl1988).71 75)
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immer wieder kritisiertle, so daB die Identifizierung eines solchen Phéno—

mens als Reinkarnationsbeweis vorléufig als reine Spekulation anzusehen

ist.

2. Tagtréiume und Reinkarnation

Ein weiteres phia'nomenologisches Syndrom, das offensichtlich mit Rein—
karnationserinnerungen in Zusammenhang steht, ist der Tagtraum.

Das britische Medium Joan Grant17 erwéihnt in ihrer Autobiographie «Far

Memory» dafS tagtraumhnliche Erlebnisse bei ihr frhere Existenzen in Er-

innerung riefen. F. LENZ zeigt jedoch in seiner Studie, daB solche und selbst
intensivere Erfahrungen manchmal auch von Durchschnittspersonen ge—

macht wrden. Derartige Erlebnisse seien keine Seltenheit, und das Ergeb-
nis sei eine kurze, aber sehr eindringliche und vielschichtige Empfindung.

Wéihrend des Ereignisses ihle sich der Betreffende physisch in ein frheres

Dasein zurckversetzt. Solche Erfahrungen scheinen in erster Linie aus
Meditationen hervorzugehen, doch diirfte ein extremer Entspannungszu—

stand nicht unbedingte Voraussetzung sein. LENZ bezeichnet diesen Erfah-

rungstypus als «volle Partizipation»18 im Gegensatz zu blasseren Reinkarna-
tionsvorstellungen, wo der/ die Betreffende Projektionen aus einem voran-

gegangenen Leben éhnlich wie in einem Film vor sich ablaufen sieht.

a) Erinnerungstraum

Im folgenden gibt LENZ ein Beispiel eines solchen Phé‘momens.19 Der In—
formant war ein College—Student aus San Francisco, dem das Erlebnis wider-

fuhr, als er 1975 ber eine Briicke ging:

«Ich hatte das Gefiihl, daB mein ganzer Korper schwankte. Ich blickte an das ober-
ste Ende der Brcke, die nicht aus Metall zu sein schien. Ich sah nur einen alten Holz—
steg. Ich bemerkte, daB ich Sandalen trug und einen langen ockerfarbenen Umhang.
In der einen Hand fhrte ich einen holzernen Stab mit mir, wéhrend ich langsam
ber die Brcke ging.

Meinem Empfinden nach war ich in vorgercktem Alter. Meine Schritte waren
langsam und gemessen. Auf der Mitte der Briicke hielt ich inne und lieE meinen Blick
ber die Reisfelder schweifen. Dort beobachtete ich mehrere Familien bei der Ar-
beit, wie sie ihre Felder bepflanzten und die Schleusentore einrichteten, die den

16 Harvey IRWIN: Rejoinder to Rogo. - Newsletter of the Association for the Study of Dreams
3 (1974) 1, 6 — 7

17 Joan GRANT: Far Memory. - New York: Harper Brothers, 1956
18 S. Anm. 5
19 F. LENZ: Lifetimes, S. 57 — 58
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Wasserstand in den Feldern kontrollieren sollten. Einige Familien zogen mit ihren
Ochsengespannen an Inir voriiber. und sie verneigten sich vor mir, der ich ein Monch
war. Auch ich verneigte Inich und wiinschte jedem von ihnen leibliches und seeli—
sches Wohl. Dabei bemt‘ihte ich mich, in den einzelnen Gesichtern den gOttlichen
Funken zu entdecken. Wéiht‘end ich da so auf der Briicke stand. tanchte ich in eine
tiofe Meditation ein. Ich hatte das Einpfinden. daB die unter inir dahinflieiéenden
Wasser auch in mir flossen. Mein reeller KOrper schien sich aufzulosen und in den
Tiefen meines Seins spt‘irte ich das Wirken des G6ttlichen. SchlieElich kehrte ich ins
Kloster zuriick.

Meine Zelle war sehr eng und einfach. Da eine Matte zum Schlafen, dort ein Holz—
tischchen zum Schreiben, mit Feder 11nd Tinte. 1m Winkel gegen Osten hin stand am
Fenster ein kleiner Tisch fiir Ineine Meditationen. \“om Fenster aus sah ich in den
Hof und in die Gérten hinaus. wo Viele Monche ihre Tage in tiefer Beschaulichkeit
verbrachten.

Vor meinen Augen Spielten sich auch noch andere Szenen aus meinem Leben ab.
Ich sah meine Eltern 11nd erlebte meine Kindheit in einer kleinen Provinz im Siiden
Japans. Ich war Zeuge meiner \Veihe als junger MOnCh bei den Roshi. Ich durchlebte
meine Jahre der Meditation im Kloster und ich sah auch. wie ich das Kloster verlieK
und in die Welt hinausging. Ich verliebte mich und verbrachte einige Jahre zusam—
men Init einem hbschen Médchen. Wir wohnten an einem FluB. der wie Musik in
unseren Ohren klang, wenn die Strémung das \Vasser iiber die Steine in der Néhe un—
serer bescheidenen Hiitte spiilte. Ich erinnerte mich an die Néichte. in denen wir den
Grillen lauschten, und auch an die unzéhligen gliicklichen und traurigen Elemente in
unserem genieinsamen Leben. lch erlebte den schmerzlichen Tod meiner Frau und
meine Rckkehi‘ ins Kloster. Lind dann bemerkte ich plotzlich, dalé all die Jahre‘ die
ich seit damals mit Meditation und damit verbracht hatte, andere den Weg des Zen zu

lehren, als V'orbereitung fiir diesen Tag gedient hatten. Heute war der Tag, an dem
ich aus dieser in die andere Welt hiniibergehen wiirde. Die Vision \‘orher auf der
Briicke sollte mir meinen bevorstehenden Tod ankt’indigen.

Das Traumbild verblate und ich fand mich wieder in die Gegenwart zurckverr
setzt. Irgendwie war ich wia‘thrend des Erlebnisses allméhlich wieder in Schritte ver~
fallen und néiherte mich nunmehr dem andern Ende der Briicke. Ich hatte das Gefuhl.
ich sei tagelang woanders gewesen. in Wirklichkeit hatte das Ganze aber nur ein paar

fliichtige Sekunden gedauert.»

Speziell aus solchen Fallen entwickelte LENZ das von mir bereits zusam-

mengefaEte und besprochene «Inkubationssyndrom». Obwohl die Existenz

eines solchen Syndroms durch meinen t’berblick aus dem Jahre 1981vnicht

bestétigt wurde, beSteht eine auffallende Ahnlichkeit zwischen einigen von

mir gesammelten F'eillen und jenen von LENZ.

b) Totalpartizipation

Irn folgenden Fall wird nicht nur die Erinnerung an ein angeblich friiheres

Leben wachgerufen. sondern die betroffene Person hat dariiber hinaus den
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Eindruck, als wurde Sie selbstalles noch einmal hautnah erfahren. Es han—

delt siCh dabei um das Erlebnis einer Frau Wéhrend lhrer Studentenzeit. Sie

befand sich gerade in einer Vorlesung, als die Tagtraumszene aufflammte 20:

«Plbtzlich Wurde der Raum von strahlendem Licht erfllt. ES wurde warm, fast
schon schm’il. Ich drehte mich nach der Lichtquelle umrund sah mit Staunen, dalé der
Baum vor dem Hérsaal drauBen in vollster Blte stand; die Sonne schien hell durch

die offenen Fenster. Meine Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf die Studenten vor
dem Fenster, die sehr merkm‘irdig gekleidet waren. Die Médchen trugen lange Klei—
der mit Schleifen und Stehkragen, sie waren ungeschminkt (was ganz ungewéhnlich
war). Die Burschen steckten in knielangen Cordhosen und hoehhackigen Schuhen
Oder Turnschuhen‘ ihre Hemden waren kragenlos und ihr Haarschnitt bestach durch
seine eigenartige Fasson. Ich war éihnlich gekleidet wie die anderen Médchen und das
verbluffte mich \‘ollends, denn fur gewéhnlich trug ich sténdig Jeans. lch mulé wohl
einen Seufzer von mir gegeben haben, well ich Injeh erinnere, daB mich die Lehrerin
offenbar zur Aufmerksamkeit mahnte und aufforderte, die soeben gestellte Frage zu
beantworten. Was mich am meisten erstaunte, war, dalé ich V011 derVorlesung an—
scheinend nicht viel verséumt hatte, weil ich die Frage richtig beantwortete, ohne
mich zu erinnern, wie sie gelautet hatte bzw. daB ich berhaupt gefragt wurde.»

In manchen Fallen vouV«Totalpartizipation» besteht zwischen der gegen—

wé'u‘tigen Verhaltenssituation des Perzipienten und der Episode aus dem vor—

angegangenen Leben ein gewisser Zusammenhahg. Folgendes Erlebnis z. B.

bezieht SiCh auf die Schllderung einer Frau, die mit ihrem Mann in einem

Golf—Transporter unterwegs war 21:

Wir fuhren gerade mit groléer Geschwindigkeit uber einen;sehr unebenen Weg,
zm'schen Bitumen hindurch, als ich fur Sekunden das Gefl'ihl hatte, in eine andere
Zeit versetzt zu sein: Wir befanden uns in England und fuhren in einem Pferdekarren
einen holprigen Landweg hinunter.»

Als die Betroffene in die Gegenwart zuruckkehrte, fragte sie ihren Mann,
ob er Ahnliches empfunden habe. Als dieser verneinte, bewertete meine In—
formantin das Geschehen als rein subjektives Erlebnis. Die Tatsache, daE sie
V011 einer «Zeitverschiebung» sprach, isL geradezu provokant, weil éhnliche
Schilderungen in solchen und anderen Berlchten wiederholt auftreten. Das
Erlebnis ist so dramatisch, dalé sich die Person physisch ihrem Umfeld ent—

hoben und buchstéblich in die Vergangenheit versetzt fuhlt. Personen, die
von derartigen Vorfiillen beriehten, beschreiben lhre Erfahrungen mit «in

eine Véllig andere Welt versetzt» Oder als plétzlich «in eine andere Zeit- und
Raumdimension» eintretend. Bei diesen Kommentaren scheint es sich nicht
um metaphorische Beschrelbungen zu handeln, sondern um die wortgetreue

20 D. S. R060: The Search for Yesterday S. 32
21 Ders.. ebd.. S. 33
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Wiedergabe des jeweiligen Ereignisses. 22 Nur in den seltensten Féillen
unterliegt der Berichterstatter vor dem Erleben der Reinkarnationsszene

auch einer Art aulSergewéhnlicher Erfahrung. Wéhrend ich in meinem

Uberblick nur ein einziges Mal von diesem Phénomen sprach, zitiert F. LENZ
in seinem Buch mehrere solcher Berichte 23, fiihrt jedoch bezglich Héiufig-

keit in seiner Fallsammlung keine genauen Zahlen an.

0) Eigenart

Ein Problem bei Tagtrumen ist allerdings, daB sie den typisch paranorma-
len Charakter der Reinkarnaonstréume vermissen lassen. Mein Uberblick
aus dem Jahre 1981 enthélt keine zuverléssigen Berichte dieser Art, was

auch an der begrenzten Zahl der von mir gesammelten Fille liegen mag.
LENZ hingegen wartet in seinem Buch mit einigen dieser (offensichtlich

nicht néher untersuchten) Félle auf, idoch sind sie wenig beieindruckend

und sollten eher mit Vorsicht genossen werden.

Wie bereits erwéhnt, gibt es zwischen tagtrauméhnlichen Reinkarnations-

erlebnissen und gegenwértigen Verhaltenssituationen manchmal Zusam-

menhénge. Das geschilderte Erlebnis der Frau im Golfwagen ist ein Parade—
beispiel dafr.

d) Induktionstré‘iume

Méglicherweise verwandt mit solchen Fallen sind Berichte, in denen Sze-

nen aus frheren Leben durch eine bestimmte Lektiire heraufbeschworen

wird, die sich auf vergangene Umstiinde bezieht. So stammt das folgende Bei-

spiel von einem Bewohner aus Michigan, der sich lebhaft fr den berchtig-
ten Indianerfeind General Custer interessierte.24 Sein Reinkarnationserleb—

nis erfolgte zu einem Zeitpunkt, als er gerade in die Lebensbeschreibung des

Offiziers vertieft war:

«Plétzlich berkam mich beim Lesen das Gefhl, selbst an der damaligen Aktion

beteiligt zu sein. Mein Herz pochte wild, als wrde ich mitten unter den Indianern
reiten, und meine Hinde schwitzten dermaBen, daB ich kaum das Buch haltenlkonn-
te. Ich war in groBer Panik, als ich plétzlich erkannte, daE ich ja nur ein Buch in Hin-
den hielt und nicht wirklich um mein Leben kz‘impfen muBte. Ich war schockiert!»

Mein Informant schrieb dieser plétzlichen Erfahrung einen gewissen
paranormalen Charakter zu. In seinem Brief behauptete er, daB ihm bereits

22 D. S. R060: The Search for Yesterday, 5. Anm. 4
23 S. Anm. 5
24 D. S. R060: The Search for Yesterday, S. 37
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seit friihester Kindheit, als er noch «Cowboy und Indianer» spielte, bekannt

war, daB der Cowboy eine Kugel stets fr sich aufbewahre’n sollte, um einer
moglichen Gefangenschaft und Folter zu entgehen. Und er beharrte darauf,

daB er an diese Information niemals auf normalem Weg herangekommen

ware, obwohl das durchaus hatte méglich sein kénnen und er diese alte Tra—

dition vielleicht nur vergessen hatte.

Zum Vergleich nun ein ahnlicher Fall aus der Sammlung von F. LENZ 25:

«Ich hatte auf dem College gerade einen Kurs ber japanische Biirstenmalerei be—
legt. Ich holte mir aus der Bibliothek einen Stapel Bcher und blatterte sie in meinem
Appartement durch. Dabei erregte eines der Bilder meine besondere Aufmerksam-
keit. Es zeigte einen Tempel, der mitten auf einem See in Japan stand. Als ich das
Foto sah, wuBte ich, daB ich schon einmal dort gewesen war. Ich sah verschiedene
Szenen aus dem Tempelinneren vor mir. Ich erinnerte mich an die verschiedenen
Réume, und auch die Leute, die ich dort getroffen hatte, kamen mir in den Sinn. Als
ich einige Jahre spéiter in der Armee diente, kam ich auch einmal auf Besuch nach
Japan. Unter den Vielen Tempeln, die ich besichtigte, befand sich auch jener, den ich
Jahre zuvor in dem Kunstband entdeckt hatte. Der Mann, der uns durch den Tempel
fhrte, war berrascht, weil ich ihm — noch bevor wir die einzelnen Raume betraten —
sagen konnte, was wir dort vorfinden wrden, zumal er wuBte, daB ich diesen Tempel
das erstemal besuchte. Ich konnte mir mein Erlebnis nur dahingehend erklaren, daB
ich bereits in einem friiheren Leben dort gewesen war.»

Andere Personen berichten, so spontane Reinkarnationserlebnisse vor al—

lem dann gehabt zu haben, wenn sie gerade meditativer Musik lauschten, Ge-

malde betrachteten oder sich in die Bewunderung von Kunstwerken vertief—
ten. Am erstaunlichsten ist meiner Meinung nach die Tatsache, daB relativ
wenige Forscher sich je eingehend mit derartigen Fallen befat haben.

e} Erlebnisberichte von Kindern

Wie ich bereits eingangs erwahnte, konzentrierte man sich dabei aus-
schlieBlich auf die Erlebnisberichte von Kindem. Der Grund ir diese Ein—
schrz'inkung mag wohl darin liegen, dafé Ian STEVENSON sein Hauptaugen—
merk auf solche Falle legte. Durch Studien mit Kindern in verschiedenen
Léindern erarbeitete der Psychiater ein Forschungsparadigma ir derartige
Untersuchungen 26, das andere Forscher schlicht zu imitieren bzw. nachzu—
vollziehen versuchten. Trotz dieses Umstandes liefern Wachtréiume mit
Reinkarnationscharakter beachtliches Material, das ir knftige Unter—
suchungen von denkbar groBtem Interesse sein konnte.

25 F. LENZ: Lifetimes, S. 33 — 34
26 I. STEVENSON: Children Who Remember Previous Lives, 5. Anm. 1
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Meines Wissens hat sich neben F. LENZ und mir nur noch James

MATLOCKZ speziell mit solchen Fallen auseinandergesetzt. Als gelehriger

Schiiler von STEVENSONS Forschungsmethoden vertritt er die Ansicht, daB

Wachtréiume «ebenso einfacher Natur sind wie das Kind selbst». Allgemein

impliziert MATLOCK, daB die phéinomenologischen Unterschiede zwischen

diesen und STEVENSONs Fallen auf das abnehmende Erinnerungsvermégen
des Subjekts und das chronologische Alter zuriickgehen.

Ich kann diesem Urteil aus mehreren Griinden nicht beipflichten, zumal

einige Unterschiede zwischen unseren (d. h. den von LENZ und mir unter—

suchten) Fallen und den Berichten von Kindern ganz typisch sind. Die Kin—
der. deren Erlebnisse Yon STEVENSON veroffentlicht wurden, berichten sel-
ten von Wachtraumen, wenngleich sie manchmal in Trance verfallen und

Szenen aus friiheren Leben nachvollziehen. Doch scheinen sich diese Kind~

heitsepisoden vom Phanomen der «Totalpartizipation», wie es von Personen
mit Tagtraum—Erlebnissen berichtet wurde, grundsatzlich zu unterscheiden.

Die \‘ielféiltigen Sinneserfahrungen, welche die Sammlung von LENZ und

meine eigene beinhalten, scheinen bei Erwachsenen weitaus haufiger zu
sein.
Bei STEVENSON gibt es meines VVissens keinen einzigen Fall, der diesen

gleichkéime. Diese Erfahrungen sind auch subjektiv intensiver als jene Yon

Kindern.

f) Neurophysiologische Deutung ?

Es stellt sich die Erage, 0b diese Wachtraumvisionen nun tatsachlich auf

Reinkarnation hinweisen. Eine Antwort ist hier schwierig, weil selten para—

normale Ziige zu erkennen sind. In einer friiheren Veroffentlichung 28 habe

ich aufgezeigt, da solche Erfahrungen moglicherweise aus Anfallen im

Temporal— Oder Frontallappen des Gehirns resultieren, die im Normalfall zu

halluzinatorischen Erlebnissen fiihren. Ich habe jedoch betont, daB Anféille

im Temporallappen nur selten komplexe Halluzinationen von Dauer hervor—
rufen. Typisch fiir einen epileptischen Anfall im Temporallappen oder die

elektrische Stimulation des Gehirns ist Vielmehr eine kurze, leichte

Halluzination.29 Auch weisen die in dieser Arbeit berichteten Erfahrungen

27 James MATLOCK: Subject‘s Age as a Factor in Spontaneous Reincarnation Cases: an Explai
natory Study Using Published Cases. - L'm'eroff. Manuskr.. 1988

12 Ders., ebd., S. 30
29 M. J. HOROWITZ .'J_ E. ADAMS: Hallucinations on Brain Stimulation: Evidence for Revision

of the Penfield Hypothesis. In: W. KEL’P (ed): Origins and Mechanisms of Hallucinations. » New
York: Plenum. 1972
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keinerlei Ahnlichkeit mit Vorfallen auf, wie sie in der Literatur iiber Tempo—

rallappen—Attacken zu finden sind.30 Daher sollten meine Berichte allein in

bezug auf die theoretischen Mo-glichkeiten und nicht in bezug auf ein forma—

les Begriffsmodell ausgewertet werden.

Zum gegenwartigen Zeitpunkt scheint eine rein neurophysiologische Deu—

tung von Tagtrs'tumen iiber friihere Existenzen auf schwachen Beinen zu ster

hen. Die eigenartigen Vorfalle mit Reinkarnation zu erklaren, scheint zumin—

dest ebenso angebracht. Womit sich die Forscher kiinftig befassen nuissen,

sind reichhaltigere FéiIIe mit klar definierten und stark paranormalen Zugen.

3. Spontane Reinkarnationserfahrungen in Hypnose

Die klinische Hypnose ist seit jeher die bevorzugte Methode zur Erzeu—

gung von Reinkarnationserlebnissen.31 Dieser Themenkreis wird jedoch in

der vorliegenden Arbeit aus verschiedenen Griinden nicht naher beleuchtet.

Die betreffenden Verfahren bedt’irften einer ausft'ihrlichen Diskussion, yyeil

eine durch Hypnose induzierte Riickfiihrung in friihere Leben spezifisch

ausgerichtet und dementsprechend umstritten ist. Tatsache ist, daB die Lite—

ratur iiber die besondere Psychodynamik hinter solchen «Reinkarnations-

szenarios» standig zunimnit.32 Das heiist aber nicht, dais dieses Phanomen
vernachléssigbar ist. In einer friiheren \Ieroffentlichung habe ich die Litera-
tur beziiglich Regressionen durchgearbeitet und bin dabei auf mehrere Falle

gestoisen. die stark paranormale Ziige aufwiesen.33 Es ist allerdings
schwierig zu bestinimen. ob diese Falle aus dem (lurch Hypnose yerur—

sachten Bewulétseinszustand resultieren, oder aus den wahrend der
Riickfiihrung praktizierten eindt‘inglichen Suggestionen.

Verwandt mit hypnotischen Riickfiihrungsmethoden ist eine Form der
Psychotherapie. die allgemein als «Reinkarnationstherapie» bezeichnet

30 I’. GLOOR: Temporal Lobe Epilepsy: Its Possible Contribution to the I‘nderstanding of the
Functional Significance of the .—\ntygdala and Its Interaction with Neocortical temporal _\Ieche
anisms. In: B. E. ELEFTI’IFRIOL' ted): The Neurobiology of the Amygdala. . New York: Plenum.
1972: Carney I..-\.\'DIS: The Varieties of Psychopathological Experiences. - New York: Holt. Rine
hart & \Yinston. 1964

31 Morey BERNS’I‘EIV: The Search for Bt‘idey .\It1rplty.— Garden City. N. Y.: Doubleday. 1956;
Peter MOSS ’Joe Ix't-iE'ION: Encounters with the Past. . Garden (‘ityz NY; Doubleday. 1980:
Jeffrey IVERSOX: More Liyes than One? , New York: Warner. 1976

32 Reima KAUFMAN: The Dynamic Relation of the Secondary Personality Induced by Hypuoe
sis to the Present Personality. - Psychiatria Fennici (1975). 169~173: R. KAMPXIAX et. al.:
Hypnoeanalytic Therapy of Hysteric Hemiphegia by .\Ieans of Secondary Personalities ,
Hypnosis (1979!. 121~ 128: Edwin 7.0l: An Experimental Inyestigatiou of the Psychodyiiatnic
Implications of the Hypnotic Previous Existence Fantasy. » Journal of Clinical Psychology (1958)
14. 179 ~ 183

33 D. 8. R060: The Search for Yesterday. Kapitel 5 e G
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wird.34 Die Behandlung zielt damuf ab. die betreffende Person mittels Hyp-

nose in ein friiheres Leben riickzufiihren, urn so die Wurzel ihres gegenwar—

tigen‘psychischen Problems aufzuspiiren. Die Thematik der formalen

Reinkarnationstherapie wird in diesem Kapitel ebenfalls iibergangen,

weil die durch diesen ProzeE ausgelosten Szenarios aus spezifischer

Suggestion resultieren. Den Schwerpunkt des \‘orliegenden Abschnit—

tes bilden daher solche Reinkarnationserfahrungen. deren Auftreten
wahrend der Hypnose spontan erfolgt.

a) Spontane Reinkarnationserlebnisse

Nur wenige erkennen. dais reinkarnationsartige lnforntationen wéihrend

der Hypnose manchmal gerade dann an die Oberflache kommen. wenn es am

wenigsten erwartet wird. M. Gerald EDEIST‘EIXB‘3 trifft in seinem Lehrbuch

iiber Hypnotherapie die Aussage. daB spontane Reinkarnationserlebnisse

ein Nebenprodukt solcher Behandlungen sein konnten. Diesen L'mstand \'er~

sucht der Psychiater durch seine Erfahrungen mit einer Patientin namens
Shirley. einer Rechtsanwaltssekretérin. zu untermauern. die sexuelle Pro—

bleme mit ihrem Ehemann hatte. Sie empfand sexuelle Beziehungen nur
dann als angenehm. wenn sie sich dabei das Bild brutaler Yergewaltigung
vor Augen fiihrte. was nach Ansicht des Psychiaters ihren Widerwillen zurn

Ausdruck brachte. Yerantwortung fur die eigene Sexualitat zu iiberneh—

men.

Die Patientin wurde mit einem hypnotischen \‘erfahren unter der Bezeich—
nung «Affektbriicke» behandelt. in dessen Rahmen sie aufgefot‘dert wurde.

sich an jene Situation zu erinnern. in der solche Geft'ihle das erstemal in

ihrem Leben aufgetreten waren. Diese Suggestion entfiihrte sie in eine frii—

here Existenz in einer Holzht‘itte im achtzehnten Jahrhundert. Obwohl sie

nicht erwartet hatte. in ein friiheres Leben abzugleiten. verbesserte SlCh die

Beziehung zu ihretn Mann schon gleich nach der ersten Sitzung. Nun aber

traten andere Probleine aus dent personlichen Leben der Patientin ans

Tageslicht. Shirley wurde den Gedanken nicht los. daB die Verbesserung der

Situation ihr zuin Schaden gei‘eichen wiirde bzw. daB sie jemand anders ver—

letzen Minute. 111 einer weiteren Sitzung erlebte sie sich. ohne daB es ihr ein—

gegeben wurde. iin Frankreich des 19. Jahrhunderts. Dieser Erfahrung

34 Edith FIORE: You Have Been Here Before. , New York: Coward. ,\lc('ann & Geoghegan.
1978: Karl SCHID'I I ERRECK: living Your Past Lives. ~ New York: Ballantine. 1987: Roger WOLV
GER: Other Lives. Other Selves. , Garden City. V. Y.: Doubleday. 1987

35 31. Gerald EURLS‘IEIX: Trauma. Trance and 'l ransforntation. A New York: Brunner Hazel.
1981
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entstammt der Bericht ber ein kurzes auEereheliches Verhaltnis und
den darauffolgenden (jedoch nicht damit zusammenhangenden) Tod
ihres Mannes. Bei weiteren Rckfhrungen erlebte sich die Patientin als

kindliches Opfer eines Inzests im Spanien des 15. Jahrhunderts.

EDELSTEIN berichtet, daB die Patientin — trotz MiBerfolges der frii—

heren Therapie — in insgesamt acht Sitzungen von ihren Problemen ge-

heilt wurde. Obwohl er eine psychodynamische Erkléirung hier nicht

ausschlieISt — wie etwa Erinnerungen an einen gesehenen Film oder ver-

zerrte Kindheitserinnerungen — lehnt er deren Beweiskraft in diesem
Fall ab. Eine solche spricht er jedoch auch der Reinkarnationshypothe—
se nicht zu, und so steht eine Erkliirung in diesem Fall schlicht und

einfach aus. In seinem Bericht fiihrt der Psychiater aus, daB ein spon-
tanes Abgleiten in frhere Leben eine haufige Begleiterscheinung der

konventionellen Hypnotherapie darstelle, selbst dann, wenn weder Arzt

noch Patient daran glaubten. Er stellt dabei fest, daB dies fr die

meisten Leute dermaBen absurd klingen wrde, daB er beinahe zégere,

es berhaupt zu erwéihnen, wenn nicht Therapeuten, die mit der Af-

fektbriicke arbeiten, gelegentlich damit konfrontiert wrden und da-
her wissen sollten, wie man dem begegnet.36 Er schlieEt mit der Be—
merkung, daB derartige Erfahrungen aus fiir ihn unerklarlichen Grn-
den fast immer zu einer rapiden Verbesserung der Lebenssituation des

betreffenden Patienten fhrten.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dieses Phanomens in der neueren

Literatur liefert der Bericht von Dr. Brian L. WEISS 37, dessen Spezialgebiet

die biochemische Behandlung psychiatrischer Probleme ist. Dr. WEISS be-
gann mit der Behandlung seiner Patientin Catherine im Jahre 1980. Sie litt
unter Phobien und Angstzustanden, die auf die traditionelle Psychotherapie
nicht ansprachen. Fast zwei Jahre lang wurde sie mit «Einsichtstherapie» be~
handelt, ohne sichtbaren Erfolg. Zwar gelang es dem Psychiater, einige ihrer
Probleme auf schwerwiegende Kindheitstraumata zurckzufhren, doch
konnten diese klinischen Teilerfolge die Symptome nicht vollstndig ausmer-
zen. Da sich die Patientin nur mit Mhe an ihre Kindheit erinnern
konnte, bediente sich Dr. WEISS schlieBlich der Hypnose. Das Ergeb-
nis war, daB sie sich ohne jedwede Beeinussung von auISen plétzlich
an mehreren Inkarnationen erinnei‘te, wenngleich sich die Reinkarna-
tionstherapie nicht mit ihrer katholischen Glaubensvorstellung vertrug. Das
auBergewéhnliche Ergebnis brachte ihre Probleme rasch zum Verschwin-

36 Ders., ebd., S. 66
37 Brian L. WEISS: Many Lives, Many Masters. - New York: Simon 8: Schuster, 1988
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den. Schon wenige Wochen nach der spontanen Regression konnte sie als ge—
heilt erkléirt werden, wenngleich WEISS weiterhin mit ihr arbeitete, um ihre

Erinnerungen noch weiter auszuscbopfen. Cnter einem parapsychologi—

schen Aspekt ist dieser Fall doppelt interessant, weil Catherine wéhrend der

Hypnose Botschaften von WEISS' verstorbenen Verwandten zu Channeln be—

gann. Diese erwiesen sich, abgesehen VOD ihrem obskuren Charakter, als

durchaus zutreffend.
Zweifellos untermauert dieser Fall EDELSTEINS Feststellung, daE —

im Kontext der konventionellen Hypnotherapie , das unerwartete Ein—

treten von Erinnerungen an friihere Leben zu raschen therapeutischen

Erfolgen fl'ihrt. Leider ging WEISS in seiner Arbeit mit Catherine nie so

weit festzustellen, ob sich die Erinnerungen auch historisch ’zuriick-

verfolgen lieBen.

b) Erklérungen

Die von WEISS und EDELSTEIN berichteten spontanen Reinkarnationsfélle

stellen in der Htpnotherapie eine auléerordentliche Dimension dar. Es were

2. B. interessant zu wissen, ob derartige Félle in den vierziger Jahren # als

der Reinkarnationsglaube in der westlichen Zivilisation auf wenig Gegenlie—

be stieB , héufig auftraten. Da nur die wenigsten Psychiater alter Schule wil»

lens zu sein scheinen. dariiber Auskunft zu geben, ist beziiglich Héufigkeit in

der vnotherapie nichts bekannt. (So betont WEISS in seinem Buch seine

ausgesprochene Zuriickhaltung, iiber seinen Fall in aller Offentlichkeit zu

berichten ~ aus Angst vor der skeptischen bis ablehnenden Haltung seiner

Kollegen.) Es stellt sich die Frage, ob diese provokanten Ereignisse tatséich—

lich auf Reinkarnation hindeuten.
Wenngleich EDELSTEIN fiir die Reinkarnationserinnerungen seiner Klien—

tin keine psychodwiamische Erklérung finden konnte. glauben einige Psy—

chiater und Psychologen. die Dynamik hinter solch spontanen Fallen erken—

nen zu kennen. In einem bekannten Buch ber Hnmose 38 gesteht Dr. Lewis
WOLBERG ein, daR es wéhrend der Hypnose manchmal zu solchen Reinkar—

nationserinnerungen komme. Er veranschaulicht dies sogar an einem Fall
aus seiner persénlichen Prams. Die Patientin litt unter chronischen Hals—

Schmerzen, denen weder medizinisch noch psychologisch beizukommen
war. WOLBERG versetzte sie in Hypnose und stellt an sie die simple Forde-

rung, die L'rsache ihres Problems zu erkléiren. L'nverziiglich fiihlte sich die
Patientin in ein friiheres Leben zuriickversetzt. das mit Tod durch Erhéingen

38 Lewis R. WOLBERG: Hypnosis - Is it for You? 7 New York: Dembner Books. 1982
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endete. Wz'ihrend solche Vorféille nicht an Dramatik entbehren, ist

WOLBERG der Ansicht, daB derartige Erinnerungen symbolisierte oder

fragmentierte Kindheitserfahrungen zum Ausdruck bringen. In dem in

seinem Buch geschilderten Fall 2. B. grndete die Patientin ihre Rein-

kamationsphantasien méglicherweise auf die Schlage, die sie immer

wieder von ihrer Schwester erhalten hatte. Bezglich der raschen Bes-

serung, von der immer wieder berichtet wird, wenn Patienten sich

spontan an frhere Leben erinnern, stellt WOLBERG fest, daB «die blo—

Be Tatsache, daB er [der Patient] die Gelegenheit hat, seinen Phantasien

freien Lauf zu lassen und ber die Ursachen seiner Probleme in
Gegenwart einer freundlichen, nicht—strafenden Autoritat zu mutmaléen,

mag ir eine Bessemng der Symptome ausreichen». 39

Trotzdem ist nach wie vor zweifelhaft, ob einige der spontanen Heilungen,

von denen in der Literatur die Rede ist, durch dieses theoretische Modell er-

klart werden kénnen. Bis heute gibt es heiBe Debatten darber, welche Fak-

toren denn nun eigentlich in einem bestimmten Fall fiir den Erfolg einer Psy—

chotherapie ausschlaggebend seien. Diese Frage stellt sich in diesem Zusam-
menhang unentwegt. So mancher Mediziner vertritt die Ansicht, daB die Per-
sonlichkeit des Psychotherapeuten ir die Besserung des Patienten entschei-

dend sei40, wahrend E. Fuller TOREY41, einer der scharfsten Kritiker der

modernen Psychiatrie, gezeigt hat, daB verschiedene Formen der Psycho-
therapie — von der formellen Psychoanalyse bis zu schamanenartigen
Ritualen — von ein und denselben Methoden Gebrauch machen. Ausgehend
von dieser Feststellung kann jedwede Form der Psychotherapie bei ent—
sprechender Anwendung zu einer raschen Verbesserung des psychi—

schen Zustandes fiihren. Der Umstand, daB ein Patient durch ein spezifi-
sches Therapieverfahren geheilt wird, ist in dieser Hinsicht noch

kein Beweis fr die RechtmaBigkeit des zugrunde liegenden konzeptuellen
Rahmens.

Andererseits gilt es in der Psychotherapie ein Konkurrenzprinzip zu be—
riicksichtigen. Dauerhafte psychische Probleme graben sich tief in die Per—
sonlichkeitsstruktur und den Abwehrmechanismus des Patienten ein. Je lan—

ger ein Klient an einem Problem leidet, um so schwieriger wird fiir den Arzt
eine erfolgreiche Behandlung. Dermoch berichten Personen, die wéhrend
der Hypnotherapie spontane Reinkarnationserinnerungen hatten, ber ein
extrem rasches Abklingen lang andauernder Leiden. Der von B. WEISS ver—

39 Ders., ebd., S. 193
40 D. B. TRUAX/ R. R. CHARKHUFF: Towards Effective Counseling in Psychotherapy. »

Chicago: Aldine, 1967
41 E. Fuller TORREY: The Mind Game. » New York: Emerson Hall, 1972
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offentlichte Fallbericht ist hierft'ir ein Paradebeispiel. Entweder also weisen

derartige Félle anf eine Art Reinkarnation hin Oder das psychologische Ver-
stéindnis des klinischen Prozesses bedarf einer kritischen Revision.

4. Drogeninduzierte Reinkarnationserinnerungen

Die gegenwéirtige Psychopharmaka—Manie der Chemie hinsichtlich psy-
chedelischer und psychoaktiver Drogen ist enorm. Es gibt in der Literatnr

iiber drogeninduzierte Zusténde fallweise Anzeichen daft'ir. daB solehe Sub?
stanzen gelegentlich paranormale Erfahrungen hervorrufen konnen, wenn~

gleich die Tendenz experimenteller Untersuehungen, Init solchen Zusténden

auBersinnliche Erfahrungen zu assoziieren, eher fragwiirdig ist.J‘2 Es wurde

auch die Behauptung aufgestellt, daK einige psychoaktive Drogen Reinkar—

nationserfahrungen induzieren‘3 lrn folgenden Absehnitt wird daher

vorwiegend von solchen psychedelischen Drogen die Rede sein. Zu den

wiehtigsten psychedelischen Drogen gehéren:

1) LSD und mehrwertige Drogen, wie Meskalin (obwohl diese Substanz —

chemisch gesehen — keine echte psychedelische Droge ist):
2) sogenannte Stimulantien. wie 3,4 Methylenedioxyamphetamine (AIDA).
die sowohl die Eigenschaften der psychedelischen als auch der zentralnervé—

sen Stimulantien teilen:
3) dissoziative Anésthetika oder i—Xrylcyeloakylarnine. wie Ketamine, die

durch exzessive Stimulation des Zentralnervensystems \‘orwiegend zur

BewuBtlosigkeit fiihren.

Die Tatsache, dafé durch solche Drogen personlich berzeugende Reinkarr

nationserinnerungen hervorgerufen werden, ist seit Jahren bekannt. In

ihrer kritischen Revision der Literatur t'iber psychedelische Drogen schrei—

ben Lester GRIXSPOON und John B. BAKALAR‘H. daB «selbst hochintelligeni
te Personen. welche die Reinkarnation friih‘er als Aberglanben angesehen

hatten. fiber solche Erfahrnngen nicht einfaeh himvegsehen kO'nnen. Selbst

wenn sie die Reinkarnation an sich ablehnen. kann der unwiderstehliche

Charakter des Erinnerungstyps dazu fiihren. daE sie keine herkommlichen

lnterpretationen inehr akzeptieren wollen.»

42 D. S. R060: The «Pusrljfe» Dream Syndrome. s. Anni. S)
43 Stzmislm' (QROI: Realms of the llnmzm L‘nconscious. , New York: \iking. 197."): Marvin

\1()<)RE Howard \I_I I'Ol \I,»\\: Journos into the Bright World. 7 Rorkport. Mass; Pam Re-
search. 1978

44 Lester (iRI\'SP()()_\' l. B. B,\K,\IV,\R: l’syrhedelic Drugs Reronsidererl‘ , Ne“ York: Basie
Books. 1979. 5. 1—12
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a) LSD

Die ersten Forscher, die den Zusammenhang zwischen drogeninduzierten

Zustéinden und Reikarnationserinnerungen erkannten, waren mOglicherwei—

se Robert MASTERS und Jean HOUSTON“, die in den sechziger Jahren mit

den transpersonalen Eigenschaften von LSD10 und anderen psychedelischen

Drogen experimentierten. bevor solche Forschungen durch Regierungserlésse verbo—

ten wurden. Einer ihrer Berichte iiber Reinkarnation stammte Yon einer Person, die

unter LSD-Einflufé stand. Wéhrend der Sitzung suggerierte der mit dem Ex—

periment betraute Forscher dem Klienten die im antiken Griechenland ze-

lebrierten Dionysos—Riten. Die Testperson reagierte darauf mit einer Erinne—

rungssammlung von Szenen, die ~ nach Meinung des Forschers — deren mog—

liche Kenntnis solcher eleusischen Feste berschrittJ‘B:

«Trotz der Absicht. weitere Anhaltspunkte zu geben, horte sich der Versuchsleiter
an dieser Stelle fragen: «Sind Sie in Eleusis?» S schien dies zu bejahen. woraufhin
ihm suggeriert wurde. er solle sich in die groe Halle begeben, urn Zeuge des Myste—
riums zu sein. Er antwortete: «Ich kann nicht. Es ist verboten... 10h muB bekennen...
mufé bekennen... » (1n Eleusis \mrde der Kandidat abgelehnt, wenn er Init siindigen
Hiinden kam, um Erleuchtung zu finden. Erst muEte er bekennen, BuBe tun und 10s~
gesprochen werden. Dann erhielt er seine Anweisungen, bis ihm schlieBlich Erleuch—
rung widerfuhr und es ihm gestattete \mrde, dem Mysterium beizuwohnen. \\'ie es
geschah, daB sich der Betreffende der einzelnen Stufen des Mysteriums bewuBt war.
schien selbst ein Geheimnis'zu sein.) S ahmte dann Handbewegungen nach. wie sie
beim Waschen und Massieren vorgenommen werden, und er schien mit jemandem in
ein Gespréch vertieft. Spiter erzéhlte er dem Versuchsleiter, daB ihm vorgekommen
sei, vor eineni Priester gestanden zu sein und diesem gebeichtet zu haben. Der
Versuchsleiter dréngte den Betreffenden. in die Halle zu gehen und das Drama
mitzuerleben. Er tat, wie ihm geheiEen und lieferte eine «Geschichte» fiber
eine Mutter, welche die Ignnze Welt nach ihrer verschoilenen Tochter absucht
und sie schlieBlich im Untergrund aufspiirt. (Die Geschichte uni Demeter 11nd
Kore, die aller Wahrscheinlichkeit nach in Eleusis aufgefiihrt wurde.) Die Szene ver—
fliichtigte sich und der Betreffende berichtete vun einem kaleidoskophaften Muster
zahlreicher Riten um den Tod und die Auferstehung eines Gottes, die auf irgendeine
Weise mit den Vorgéngen in der Natur verbunden schienen. S beschrieb verschiede—
ne Riten, die sich vor seinen Augen abspielten, und der Vet‘stlchsleiter konnte in die—
sen Beschreibungen bemerkenswerte .lihnlichkeiten mit den Feiern um Osiris. Attis
und Adonis erkennen. 8 war nicht sicher. ob die Riten einander ablosten Oder ob alle
gleichzeitig stattfanden.»

Da die Erfahrung der betreffenden Person nicht spontan erfolgte, sondern
entsprechend dirigiert wurde, liifét sich nicht niit Sicherheit sagen, inwieweit

~15 R. E. L. MASTERS Jean HOUSTON: The Varieties of Psychedelic Experience. - New York:
Holt. Rinehart & Winston. 1966

46 Dies.. ebd.. S. 218 e 219
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dabei Phantasie 11nd/0der Konfabulation eine Rolle spieltem). Die Erfah—
rung war ebenso nebulos wie es die Schilderungen hypnotisch rckgefhrter

Personen waren. Da die eleusischen Mysterien von den friihen Griechen ge—

heimgehalten wurden, besitzen die Historiker unserer Tage nur wenig
Kenntnis ber deren spezifischen Gehalt. So léiBt sich auch nicht feststellen.
was davon méglicherweise in den Bericht des Erzéhlenden eingeflochten

war. Nichtsdestoweniger ist diese Fallstudie ein Beweis fiir die subjektiv
berzeugende Natur von Reinkarnationserinnerungen, wenn sie psychedeli—

schen Zusténden entspringen.

b) Psycholytische Sitzungen

Die beeindruckendsten Studien irn Hinblick auf psychedelische Drogen
und Reinkai‘nation sind méglicherweise in den Berichten Yon Stanislav

GROF enthalten, der seine Forschungen in der damaligen Tschechoslowakei

begann, bevor er 1966 in die Vereinigten Staaten kam. GROF interessierte
sich in erster Linie fiir den therapeutischen Gebrauch psychedelischer Sub—

stanzen und berichtet iiber das Auftreten von Reinkarnationserinnerungen

im \‘erlaufe psychoiwischer Sitzungen Init seinen Patienten.” Sein bemerr

kenswertester Fall betraf eine 32jéhrige Hausfrau namens Renate aus der

ehernaligen Tschechoslowakei, die unter Depressionen mit Suizidneigung

und Zwangsvorstellungen litt. Sie war das Opfer einer \‘ergewaltigung gee

worden und hegte dadurch bedingt Méinnern gegeniiber ein tiefes Miféi

Irauen. AIS bei ihr Krebs festgestellt wurde, ging sie zur Psychotherapie. Die

LSD-induzierte Therapie rief die Erinnerung in ihr wach. daB sie als Kind

\‘OH ihrern Stiefvater vergewaltigt worden war, doch kam es durch die-

se Einsicht zu keiner Probiemlb’sung.

Renates Reinkarnationserinnerungen tauchten in einem bereits fort~

geschrittenen Stadium der psychedelischen Therapie auf. Im Yerlauf
von vier aufeinanderfolgenden Sitzungen erinnerte Sie siCh an eine

Reihe von Szenen aus dem Prag des 17. Jahrhunderts, als sich ihre

Heimat rnit dem iiberméichtigen OsterreichAUngarn im Kriegszustand

befand. Sie wurde von Visionen aus jener Zeit geradezu iiberwéltigt
und lieferte ihrem Therapeuten detailiierte Informationen beziiglich

damaliger Kleidung, Waffen und Geréte. Sie schien sogar mit Einzel—

heiten \‘ertraut, die das Verhéltnis zwischen héheren und niederen Ge~

sellschaftsschichten betrafen. Ihre personifizierten Erinnerungen kon-

47 S. GROF. s. Anm. 43: S, GROF "Joan HALIFAX: The Human Encounters wiih Death. » New
York: Dutton. 1977
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zen1rier1en sich auf e111en jungen Ade11gen, der V011 den Habsburgern hinge—

richtet wurde. Diese Erinnerung schien genetisch 111 1hren1 Gehirn veran—

ker1. GROF verwandte \‘1e1 Ze11 darauf. d1e Informationen seiner Klientin

ausznwerten. und er war beeindruckt V011 der historisch préizisen Beschrei-

bung. Unversténdlich war fr 1111‘ deren ausschlielélich psyc11010gische Rele—

vanz f111‘ das gegenxx'érnge Leben seiner K11en11n. So be1‘1c111e1 GROF: «Ich

versuch1e. 1111011 (19111 11111311 \‘011 Renates Schilderungen 111111e1s der Psycho—

analyse zu néhern. 111 der Hoffnnng. 1C11 k611111e diese 111 1hrer Psychodyna—

11111< verstehen ~ 2115 syn1bo1isc11e \‘erk1eidnng ihrer Kindheitserfahrungcn

Oder Gegebenheiten ihrer derzeiIigen Lebenssituation. Doch. was 1111111er 1011
311011 \‘ersuchte. die E1‘1eb11isf01gen ergaben aus dieser 8113111 keinen Sinn.

und so gab 1011 scl111e1§11c112111f...»“18

Die L03ung des Fal1es ergab sich zwei Jahre Spéter. a1s GROF 111 den

‘L'SA 1eb1e 11nd (1011 seine psyc11ede1isc11en Forschungen durc11f1'111r1e.

Seine f1‘1'111e1‘e Klientin sc11r1eb 111111 1111‘e Begegnung 11111 i11ren1 bereits

e111fren1de1en \‘aIer. den sie se11 1111*er f1‘1111en Kindheit 1110111 111e11r ge—

sehen hatte. Kurz \‘01‘ den1 Zxx‘e11en \\‘e11kr1eg 11a11e er ge11ea10g1sche

Nachforschungen angeste111 11nd k011111e so e1111ge der Erinnerungen se1ner

Toc111er be51é111gen. E11191 1111‘er Vorfahren war €111 Ade11ger gewesen, der zur

Den10ra1151erung der tsc11ec111sc11en Bevo1kerung V011 den Habsburgern e111—

112111pte1 wnrde.

Die Betroffene selbst erk1éir1e 51011 1hre Erinnernngen 11111 der Theorie des

sogenannten genetischen Gedchtnissen. dermfolge d1e \x'éhrend der Thera—
pie e111geflossene Information \‘011 1111‘en Annen \‘ererb1 11nd iiber Generat1o—

nen11inweg1n111ren1 Ge111r11111010g1sc11 codiert wnrde. GROF hingegen 11eVor-
zugl 111 diesem Fall d1e Anna11n1e dcr Reinkarnationsrheorie. weil 51011 (119112

kléirung seiner K119111111 paradox ausnelnne: SChlieRliPh war 1111‘ Vorfahre
enthanptet worden 11nd k011111e diese Information fo1g11011 1110111 (1111111 1011—

pfianzung \veitergegeben 111111911! Die 310g11c11ke11. die Erinnerungen k011nten
V011 eine1n anderen Verwandten \‘ererbt worden sein. der \‘on der Exekulion
\x'nte, wird \‘011 GROF [11113111311111 1111111 in Erwgnng gezogen. Da aber das
gene11$c11e Gedéclnnis e111e n10g11011e theoretische Erklérnng 1111‘ Rein~
1111111ationserfa11ru11gen allgoinein 11ietet. 1§1 es 1rre1e\'a111. \velches Re—
griffsmode Renates Erfahrungen am besten e1‘k1é1r1. \\'e11 1x‘1C1111ger 151
die Ta1sac11e. (laE Renates Erinnerungen ans e111er Kryptonmesie heraus e111—
standen sein k011111e11. die auf 1110g11€11erweise V011 i11ren1 \‘ater1111er1ragenen

Inforniationen basierte.” K011111e er es gcwesen sein. der se1ne T0C111er 11111

~18 S.GR(>1~':Re111111sof[11e Human Unconscious. 5. 166
~19 S.Anm.-1-1
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diesen Informationen «fiitterte», die spéter dann, wéihrend ihrer psychedeli—
schen Sitzungen, an die Oberflzliche kommen sollten?

Bereits in einer frheren Veréffentlichung habe ich die Unglaub—
Wrdigkeit dieser Erklarung. au’fgezeigt.5O Wenn die von GROF angege-
benen Daten und Informationen stimmen, betrieb Renates Vater seine

genealogischen Forschungen einige Monate nach der Trennung von
seiner Tochter und kam daher nicht als ihr Informant in Frage. Bevor
jedoch die Kryptomnesie-Hypothese ganzlich abgelehnt wird, bedarf es
einiger prziserer Informationen beziiglich der relevanten Daten.

Von einem weniger aufsehenerregenden Fall méglicher Reinkarna—

tionserinnerungen spricht GROF in seinem Buch ber psychedelische

und psycholytische Therapie mit todkranken Patienten.51 In knapper

Ausfiihrung berichtet er ber den Fall einer 60jahrigen Krebspatien—
tin, die sich wéihrend einer einzigen LSD-Sitzung angeblich an eine

zweifache Reinkarnation erinnert haben soll. Sie hatte das Gefiihl, von
einem Strudel aufgesogen und zu einem goldenen Licht hingezogen zu
werden, in dem sie ihr friiheres Dasein in Griechenland einerseits und

im Orient andererseits noch einmal zu erleben schien. Was den Psy-

chiater am meisten beeindruckte, waren nicht die Schaupléitze dieser

Lebenserinnerungen, sondern deren therapeutische Wirkung auf die

Patientin. Die Sitzung half ihr, die friiheren Selbstmordgedanken auf—

zuarbeiten, die durch ihre Reinkarnationserfahrungen nachhaltig ge—
heilt wurden.

GROF schrieb auch ausfhrlich ber die besondere Dynamik der

Reinkarnationserfahrungen seiner Klienten, die mit dem allgemeinen

Prinzip des Karma konform scheinen, d. h. daB unser gegenwartiges
Dasein unerledigte Angelegenheiten aus friiheren Leben reflektiere.

Dieser Aspekt von GROFs Arbeit ist allerdings fiir einen Kommentar in

der vorliegenden Abhandlung zu spekulativ. Ins Gewicht fallt, daB
Patienten, die sich einer psychedelischen Behandlung unterziehen, solche
Reinkarnationserlebnisse subjektiv bedeutungsvoll und berzeugend fin-

den.

0) MBA

Obwohl 3,4 Methylenedioxyamphetamin (MDA) von geringerer Wirkung
ist als LSD, wurde es vor dem Verbot durch die Federal Drug Administration

50 D. S. ROGO: The Search for Yesterday, 5. Anm. 4
51 S. GROF/J. HALIFAX, S. Anm. 47
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in der Psychotherapie fallweise eingesetzt. Methoxylierte amphetaminartige
Drogen rufen einen passiven psychedelischen Zustand hervor, in dem der
psychologische Widerstand gegen die Selbsteinsicht herabgesetzt ist.

Claudio NARANJO aus Chile hat solche Stimulantien untersucht und ein

Sachbuch iiber deren psychotherapeutischen Wert verfaBt52, in dem er

einen moglichen Fall von Reinkarnation anfiihrt. Bei dem Klienten handelte
es sich urn einen jungen Mann. NARANJO war gerade im Begriff, ihm Fotos
aus seiner Kindheit zu zeigen, als er von ihm aufgefordert wurde, den Raum

zu verlassen. Spater gab der Patient zu Protokoll, er habe zur Vergegenwéirti—

gung seines Reinkarnationserlebnisses allein sein miissen. Nach und nach
erinnerte er sich an ein friiheres Leben als Nazi-Offizier in Deutsch—

land. Der beeindruckendste Teil der Sitzung war der, wo der Klient —

in Anwesenheit des Psychiaters — in ieendem Deutsch sprach.

Der chilenische Psychiater erklart diesen Fall allerdings nicht mit der
Reinkarnationshypothese. Da auch der deutsch sprechende GroBvater des
Klienten wéihrend dessen Kindheit im Haushalt gelebt hatte, nimmt NARAN—

JO an, daB der heranwachsende Knabe die deutsche Sprache von ihm gelernt
habe. Er halt auch eine psychodynamische Erkléirung fiir diese Reinkarna—
tionserinnerungen nicht fiir ausgeschlossen, wo doch sein Patient als Kind

nichts lieber tat, als seine jiingeren Geschwister zu erschrecken. Seine Rein—

karnationserinnerungen konnten somit symbolhaft ein Schuldgefhl zum

Ausdruck bringen. Ob es allerdings moglich ist, diese Zufallsform mit einer

Fremdsprache zu verbinden, ist unklar und auBerdem Gegenstand heftiger
Kritik.53

d) Ketaminhydrochlorid

Ein merkwiirdiger Fall, bei dem Ketaminhydrochlorid reinkarnationsarti—

ge Erinnerungen hervorrief, wird von Marcia MOORE und Howard

ALLTOUNIAN54 in deren Sachbuch ber die innere Welt der Psyche geschil-
dert. Im Zuge einer solchen Erfahrung erlebte sich M. MOORE im alten Agyp—
ten, wo sie und ihr Mann als Galeerensklaven dienten, in deren Hften man
Eisenspitzen getrieben hatte. Obwohl die Erinnerungen nur verschwommen
waren, berichtet MOORE, daB sie und ihr Mann unter lahmenden Hiift—
schmerzen litten und daB ihr Zustand sich durch die Sitzung verbesserte.

52 Claudio NARANJO: The Healing. » New York: Random House, 1973
53 I. STEVENSON: Children Who Remember Previous Lives, 5. Anm. 1
54 M. MOORE/H. ALLTOUNIAN, s. Anm. 43
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e) Therapeutischer Effekt

Ini Endeffekt kénnen solche (11nd éihnliche) drogeninduzierte Reinkai‘na—

Iionserfahl‘ungen héchsrem die Méglichkeit einer Wiedergeburt andeuten
Ulld nicht Inehr. \Vie ich bereits in einer friiheren C'bersicht fiber die Yer—

bindung zwischen psychedelischen Zustéinden und Reinkarnationserinne-
rungen feststellte. «kann nicht geleugnet werden. daB die Reinkarnationser—

fahrnngen in den oben erwéhnten Féllen das Leben der Patienten nachhaltig

beeinfluten. Sie schienen als emotionaler Auspuff zu fungieren. durch den
die Patienten ihre Seele von psychologischem Ballast befreien konnten. um

kiinftig gesiinder und beqter leben zu kdnnen. Trotz dieser augenscheinlii

Chen Tatsache. ist es strittig, 0b diese Félle als typischer Reinkarnationsbe—
weis zu werten sind. Die Informationen kénnten auch durch Kryptomnesie
Oder ein etwaiges genetisches Gedéchtnis vermittelt werden. Wenn-

gleich die in diesem Kapitel behandelten Féille nahelegen, dafé Inanche

Reinkarnationserfahi‘ungen therapeutisch \‘0n Vorteil sind, ist dieser

positive Effekt allein noch lange kein Beweis fiir die Reinkarnations—

hypothese. Die therapeutische Wirkung k011nte auch V011 den drogenindu-

zierten, stark veréinderten kathai’tischen Zusténden ausgehen Lind nicht ein
Ergebnis von dem Bewufétsein suggerierten Erinnerungen sein. Ferner ist
bemerkenswert, daB in der Bliitezeit deI‘ psychedelischen Revolution thera—

peutische Sitzungen, bei denen LSD und sonstige Drogen zur Anwendung

kamen, gang und gébe waren, daB sich unter ihnen aber nur ganz wenige F517

1e spontaner Reinkarnationserfahrung befanden.»35

5. SchluBbemerkungen

Dieser Beitrag befaBte sich in erster Linie mit Reinkarnationserfahrungen,

die \‘on an der Frage des Fortlebens interessierten Forschern in der Regel

bergangen werden. \Yie ich bereits friiher erwéihnte. beschéiftigt sich die

traditionelle Reinkarnationsforschung innerhalb der Pai‘apsychologie \‘01‘ a1-

lem mit den Berichten V011 Kindei‘n, die mit in1 allgenieinen zusainnienhén—

gende Ei‘innerungen an angebliche fi‘iihere Leben aufwarten kO'nnen. Bis zu

eineni gewissen Grad haben die Erfolgsresnltate dieser L’ntersuchungen bei

manchen Forschern die Neigung aufkonnnen lessen. konkui‘rierende For—

schungsparadigmata herunterzuspielen. So traf beispieisweise ein Kennel‘

der gegemvz’irtigen Reinkarnationsszene die meiner .\Ieinung nach unvor—

sichtige Feststellung: << ...1nan kéjnnte niit Recht behaupten. dafé die einzigen

55 D. S. R000: The Search for Yesterday S. 199 7 200
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Reinkarnationsbeweise, die heutzutage einer Untersuchung wert sind, jene

betreffen, die von Ian Stevenson vorgebracht werden»56 und sich auf

Kinder beziehen. Den Grund, den J. MATLOCK dair anfhrt, sei die

Grndlichkeit von STEVENSONs Fallstudien.

Mit dem vorliegenden Bericht sollte gezeigt werden, daB andere Erklé-

rungsméglichkeiten — wenngleich sie vielleicht auch weniger offenbar schei-

nen —f1'ir den interessieten Forscher dennoch eine Herausforderung darstel-

len und eine Untersuchung moglicherweise lohnen. Die hier abgehandelten
Fallstudien stellen eine Fundgrube von Moglichkeiten dar, die Erkennmisse

ber Reinkarnation zu bereichern.
Natrlich hat MATLOCK recht, wenn er argumentiert, daB diesen Schilde-

rungen der strenge Beweischarakter von bei Kindern untersuchten diesbe-

zglichen Fillen fehle. In den vorhergehenden Abschnitten habe ich die R01—
le, welche Kryptomnesie, konventionelle aulSersinnliche Erfahrung und psy—
chologische/neurophysiologische Faktoren bei der Entstehung solcher Ereig-
nisse spielen konnten, durchweg bestéitigt. Das heiBt aber nicht, daB in Zu-
kunft nicht Ffille aufgedeckt werden kénnten, die ber derartige Einwéinde

hinausgehen. Einige der anfangs geschilderten Fille fiber Visionen im
Traum bzw. im Wachzustand enthalten suggestive paranormale Aspekte und

sollten allein schon aus diesem Grund fiir Parapsychologen und Reinkarna—
tionsforscher von Interesse sein. Sollte diesen und anderen Formen

der «Rckschau» einmal' die volle Beachtung der Parapsychologie zu—

teil werden, konnten sie ir den Beweis der Reinkarnation wichtige
Daten liefern.

Mogen spontane’Reinkarnationserfahrungen auf lange Sicht auch wertlos

scheinen, so kennten sie fiir Theologen, Anthropologen und Parapsycholo—
gen dennoch von Interesse sein. Sie konnten einen erheblichen Beitrag zum
soziologischen Versténdnis der Reinkarnation Ieisten und erkléren helfen,
warum die Lehre von der Wiedergeburt in so Vielen Kulturen anzutreffen

ist. In diesem Zusammenhang ist interessant, daE Viele Personen bis zuIn
Zeitpunkt ihrer Erfahrungen ber nur sprliches Interesse und wenig Glau-
ben an Reinkarnation berichten.

Welche Erkléirung sie letztlich dafiir auch immer haben mogen —
spontane Reinkarnationserinnerungen scheinen jedenfalls in nach innen ge—
richteten BeqStseinszusténden ziemlich héiufig aufzutreten. Forscher, die an

Beweisen ir die Wiedergeburt interessiert sind, sollten daher nicht mi‘lde
werden, nach Erkléirungen zu suchen. Reinkarnationen megen innerhalb der

56 J. MATLOCK: Review of The Search for Yesterday. — Journal of the Society for Psychical Re-
search 53 (1986), 229 — 232
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westlichen Ziyilisation yielleicht nur deshalb ein relatiy seltenes Phanomen

darstellen, weil die Erforschung solcher innerer Bewufétseinszustande unsee

re Gesellschaft eher fremd anmutet.

Zusammenfassung

Der 1990 yerstorbene Autor zahlreicher
parapsychologischer Biicher setzt sich in
diesem Beitrag zur Frage (ler Reinkarna-
tionsforschung mit folgenden Phanome-
nen Reinkarnationstrau-
men, Tagtraumen und Reinkarnation,

spontanen Reinkarnationserinnerungen
in Hypnose sowie Drogenrinduzierten

auseinander:

Reinkarnationserinnerungen.
Rogo kommt dabei zum Schlulé, dais bei
der Klarung der Reinkarnationsfrage
nicht nur die Erinnerungen yon Kindern
yon Bedeutung sind. Die Frage der Rein»
karnation bleibt wissenschaftlich offen.

Rogo. Scott D.
Reinkarnation
Reinkarnationstherapie
Reinkarnation / Drogen
Reinkarnation , Hypnose
Reinkarnation v Traum

Summary

In his paper about the research of rein~
carnation D. Scott Rogo, who has become
famous by a great number of books on
parapsychology and who already died in
1990, deals with the following phenom-
ena: the past—life dream syndrome,
waking Visions and reincarnation, spon
taneous past—life recollections in hypno—

' sis and drug—induced past—life recollec—
tions.
Rogo finally reaches the conclusion that
in trying to find an explanation of the
reincarnation problem it is not just the
recollections of children to be taken into
consideration. From a scientific point of
View. the matter of reincarnation ist still
left open to further investigation.

Scott‘ D. Rogo
Reincarnation
Reincarnation therapy
Reincarnation Drugs
Reincarnation "Hypnosis
Reincarnation Dreams
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SIEGFRIED GRABOWSKI

UBER NATURLICHE RADIASTHESIE UND
ANTENNENEFFEKTE MOLEKUIARER STRUKTUREN

Dr. rer. nai. Siegfried Grabowski, geb. am 16. 2. 1949 in Isselhorst. Abitur
auf dem Zweiten Bildungsweg. Studium der Chemie an der Technischen L'ni-
versitéit Berlin. Promotion 1983 im Bereich der metallorganischen Cytostatika-
forschung. Ausbildung zum Heilpraktiker. Freiberufliche Tiitigkeit als Baubio—
loge und Dozent an Ausbildungssténen mit medizinisch—naturheilkundlichen
sowie ganzheitsmedizinischen Schwerpunkten. Verfasser \‘on Publikationen
im Bereich natrlicher Heiiweisen, Paramedizin. Parapsychologie. Forschun-
gen iiber ein einheitliches Konzepl der Lebensenergie unter Einbeziehung
paramedizinischer. parapsychologischer. mystischer sowie magischer Aspekte.

1. Radiésthesie und «Vimschelruteneffekt»

Radiésthesie (Strahlenfiihligkeit) ist die wissenschaftliche Untersuchung

und praktische Ausiibung des Rutengehens und Pendelns.1 Ihr \Virkungs—

mechanismus scheint auf dem besonderen Reaktionsvermégen mancher

Menschen in bezug auf Strahlungen, Kraftfelder, Reizzonen usw. zu be—

ruhen. Aus wissenschaftlicher Sicht ist heute die Ansicht vorherrschend,

da Rutengeher 11nd Pendler mit ihrem Organismus als «biologischer Indika—
tor» auf physikalische Einfliisse reagieren.

a) Warischelrute

Die zur Lokalisation natiirlicher oder kiinstlich erzeugter Felder am héu—

figsten verwendete 50g. Ii’i'inschelrute wurde bereits in der Antike verwen~

det. Ihr Ursprung kann aufgrund Yon Felsbildern moglicherweise bis zu

30 000 (I) Jahren zuriickverfolgt werden.2 Fortlaufend beschrieben ist ihre

Anwendung seit dem spéiten 15. Jahrhundert, beginnend mit dem Benedikti-
nermonch Basilius \‘ALENTINL’S. Ihre historische Verwendung diente vor-

1 M. L. BOL'LY: La radiesthésie ou comment devenir expert dans l'art de capter les ondes. 7
Paris. 1930

2 Werner F. BONIX: Lexikon der Parapsychologie und ihrer Grenzgebiete. » Bern und Eln?
Chen: Scherz. 1978
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wiegend der Suche nach Bodenschéitzen (Erzgénge). Stollen. Wasseradem.

Quellen usw. sowie dein Finden V011 geeigneten Arealen zur Anlage Von

Kuhplétzen. Sakrale Bauwerke (Kii‘chen. Kléster) \x'urden faSI ausschliefé-

lich auf bestinnnten energetischen Kreuzungspunkten gebaut (1‘6Chtsd1‘ehen»

d9 Kraftsn‘ahlung). Grenzsteine markiei‘ten den Vei‘lauf globaler Magnetfel-

dei‘ (50g. H;\R'I‘.\I.-\N\'—Gitter). In antike Ti‘ink\x‘assel‘anlagen wurden aus—

schlielich \Véssei‘ «TGChTSdI’PhGHdeI‘ Quellen» eingespeist. Das beweist. da

man ber positive nnd negative Krafnvirkungm dei‘ Erdstrahlung bestens
orientiei‘t “£113 Heute dient die \Yi‘inschelrnte neben il1rer \‘erwendung zur

\Vassersuche (Anlage nener Brunnen) hauptséchlich Inedizinischen Zwec—

ken, d. h. der Suche und Lokalisaiion \‘on «Stérzonen», die den Organismus

belasten und zu meist schwei‘en Chronischen Erki‘ankungen fiihren (Krank~

heir als Standonproblein).‘1 \Yeitergehende An\x'endungsbereiche liegen in

der L‘ntersuchung V011 Sn‘ukturen natin‘licher Kraftfelder beziiglich ihl‘el’

Auswii‘kung auf biologische Vorgénge (\Yachstnin V011 Panzen. Entwick-

lung des Lebens, \‘el‘halten V011 Tieren), dei‘ Wechselwirkung erdgebunde—
ner Kraftfelder Init kosmischen Energien (Wetter. Klilna. Blitzeinschlagsi
punkte nsw.) sowie zui‘ Erforschung YOU Schwingungsenei‘gieforinen \‘OH

Pfianzen, Gegenstéinden. Homéopathika, Chemischen Substanzen usm, die

den iiblichen Wissenschaftlichen L'nte1‘snChungsniethoden nin‘ schwer zni

génglich sind.

1))Rutengeiier

Der Rurengeher sest empfindet die Einheit Rule—Mensch als «\Yei‘kzeng».
das auf bestinnnte geologische Reize. Inagnelische Felder. Sn‘ahlungen Oder
dw‘gleichen in Form oinos physikalischen Reizes reagiei‘l. Deni Gebrauch
liegi die Tatsaclie zugi‘nndo. daB die Rum (\11'6rmigv Astgabel. Drain? Oder
Knnstsroffrute) bei Kontaki iniI deni gesnchten Objeki (Sn‘ahlungszone) in
der Hand des Suchenden ausschlégr rMinischelI‘meneffekt). Allgeniein \x'ird
die Ansichi \‘ei‘n‘eten. daB die Féihigkeit des Ei‘kennens VOH Stf'n‘xonen bzw.
Objekten nicht in der Rute selbst liegt. sondern auf (191‘ Sensibilitéit des
Rntengéingers bel‘llhl. (191‘ die Xéhe des “Assam. E1795. der geologischen
\vei‘werfnng usw. «fiihh» Lind (lurch unbmvnBIe 11nd unwillkin‘liche Beu‘e-
gnngen der Hé‘mde die Rnte zum Ausschlagen bringt. Spéiiestens seit Beginn
dieses Jahi‘hnndei‘ts wii‘d jedoch angenonnnen. dalé dei‘ Rnte eine «Amen—

3 Der Begi‘il‘l~ «Iii‘dsn‘uhlung» bozeichnct im doms‘then Sprachgohmnch allvs. was die Rule
zum .~\usschlagen bringi.

4 ICrnSI EUR 1 \I,\\.\: Rrankhvit uls Sianrit)1‘ipi‘<)lein.-Heidvlborg:Hung. ’15186
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nenfunktion» zukonnnt. Rut? 11nd Pendel \vii‘ken demnach als «Radioanten—

ne». die eiekn‘omagnetische Schwingungsenergie aufninnm 11nd an den Orga—

nismus \x‘eiterieitet. Dabei k01nn11 es 211 \\'echselwirknngen des kérpei‘eige—

nen Schwi11gungssysten1s des Sensitiven (REICHEXBACH) 111iI der empfange—
nen SChwingungsenm‘gie. Die t’berlagerung der Schwingungen fiihrt zu bio-

physikalischen Abwehrvorgéngen (Selbstschutz durch Gegenregulation), die

dann die 111111'i11ki'11‘1ichen Muskeh‘eaktionen veranlassen, die 211111 Ansschla—

gen der Rute fiihren. Erhé‘n‘tei wird diese Theorie durch Experimente

mil kiinstlichen “hsseradern. elektrischen 11nd magnetischen Stdrfeldel‘n.

Radio— 11nd Fernsehsendern 115w. Die \Yiinsoheh‘ute 111118 dabei \vie eine
Rundfnnkantenne in Léinge 11nd “inkel anf die 7.11 empfangende Wellenlénge

«abgestinnnt» werden. 11111 einen Rutenausschlag zu erhalten.

2. [71'sp1‘11ng 11nd Strahlungscharakteristika sogenannter Erdstrahlen

Die ;\nsi(‘hten iibm‘ Natur 11nd Iintswhnng V011 Erdstrahlen wechselten 111it

der zeitlichen Epoche. 1111 17. Jahrhnndert sprach 1112111 \‘011 «Effluiden des

Erdbodens». \‘011 <<E111anatione11>> oder<<Exalta1io11e11 der \Ietalle». \‘011 einem

«111ag11etischen Fluidinn» 0(191‘ \‘011 «aussirahle11de11 Korp11skel11».‘3 .-\nfe111g

des 19. Iahrhunderis sprach [11811 V0” ei11er unterirdischen Oder aninmli-
schen Iflekt1‘011e11111001‘i(A. Xavh Entdeckung dm‘ Radioaktiviléii \x'111‘de sie fiir

die Frdqrahlnng Verantwortlich gemacht. I11 analoger Weise \vnrden anch
Radiowelien sofm‘I 1121011 i111‘o1‘ Emdeckung 11111 der Ei‘dstrahlnng in Znsmn»
1110111121113 gobracln. [i11511111111icherweise lassen sich heme 1121116211 21119 verge—

b1‘z11‘111011 Erkléirnnguersnche \\'iSSE‘IIS‘CtIii(‘11’9Xp01‘i111911101i belegen. was

scheinbar 91161 (191‘ \'e1‘\\‘i1‘1‘1111g als 011101‘ .—\11fk1§11‘1111g dienlich ist.

a) Reizzonen

Heme kann man 1"11191‘ RPizzonen folgendo physikalische Effekte einwand—

fi‘ei 11nd reprodnyierbai‘ nachweisen:

~ Erhéhungderelekn‘isvhen L11f1—Lei1féihigkei1 1111(171011isati011

- \‘e1‘stéi1‘k1111gde1‘ elokn‘ischen Leitféhigkeii des Erdbodens

— Erhdhnng \‘011 Luftfeuclnigkeii 11nd Lnfnvnnwrann‘ in Bodennéhe

— Anfti‘men(19111perann‘bedi11gte1‘71schwachei‘Lnfibewegungen

— Erhéhung der elekn‘ischen HauI—Leitféhigkeit

# \‘erénderungen des Erdniagnetfeldes

3 Friedriz'h BEHVE: Div\\'1’111§(‘hvl1'1lw.r Hunnmvr: 17121111151110 ahhzntrllnng.192!)
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— Veréinderungen der Schallausbreitung
— Beeinflussung der Feldstérke von UKW—Sendern

— Auftreten verstéirkter Alpha-, Beta— und Gamma—Strahlung

— Nachweis veréinderter, gebremster Neutronenstrahlung
- Verstérkung der Bodenreflexion kosmischer Ultrastrahlung
— Auftreten kohéirenter, teils zirkularpolarisierter Mikrowellenstrahlung
— Nachweis zahlreicher biophysikalischer Effekte (EKG, Puls, Blut usw.)

Heute wird allgemein die Ansicht vertreten, daB Erdstrahlung mit elektro-

magnetischer Strahlung im Mikrowellenbereich (Zentimeter— bis Dezimeter—

wellen) identisch ist. Diese Anschauung beruht auf den umfangreichen Ar-
beiten von J. WUST und J. WIMMER in den dreiEiger Jahren.6 Alle be-
obachtbaren Phé‘momene ber Erdstrahlenzonen einschlieISlich des Nach-
weises der Mikrowellenstrahlung sind nach WUST Sekundéireffekte, die als
Folge einer abgebremsten Neutronenstrahlung aus dem Erdinnern auftre-
ten.

b) Strahlung

Demnach entstehen die Neutronen im Magma des Erdinnern durch Kern-

umwandlungsprozesse. Schnelle, hochenergetische Neutronen durchdrin-

gen Fels, Erdreich, Stahl, Beton und auch den Menschen. Auf dem Weg zur

Erdoberéche werden die schnellen Neutronen durch Wechselwirkungen
mit den Gesteinsmaterialien abgebremst. Durch diese Abbremsung entste-

hen langsame Neutronen, die eher im Organismus «steckenbleiben» (Treffer-

héugkeit) und ihre schz’idigende Wirkung entfalten kénnen. Ihre verlang-
samte Geschwindigkeit fhrt ber die zwangsléufig erhéhte zwischenmole-
kulare Wechselwirkung mit dem Detektorgas des Nachweisinstrumentes
(Geigerzhler) zu mehr Treffer—Anzeigen im Kristall des Zéihlrohres, so daB

eine erhéhte Neutronenaktivitéit gemessen Wird. Je Starker die Abbremsung,
um so gréBer ist die Wahrscheinlichkeit des ZusammenstoBes mit anderen
Atomkernen, denn schnelle Neutronen kc'innen praktisch unbeeinflut nahe
an anderen Atomkemen vorbeiiegen, wéhrend langsame Neutronen durch

Kern-Wechselwirkungskréifte «eingefangen» werden. Die Folge des Zusam—
menstoBes mit anderen Atomkernen ist deren Zerfall in kleinere Elemente
unter Aussendung von radioaktiver- und Mikrowellenstrahlung. Das Auftre—
ten erhéhter Radioaktivitit ber Erdstrahlenzonen sowie von Mikrowellen-

6 Zur Literaturbersicht vgl. Otto PROKOP: Wnschelrute, Erdstrahlen und WissenschafL -
Stuttgart: Ferdinand Enke, 1955
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strahInng ist demnach ein Sekundéireffekt. der aIs Folge der abgebremsten

(50g. thermischen) Neutronenstratng emsteht.

Wasser (Wasseradern, Zellwasser) weist eine molekular dichte Packnng

auf, die Neutronenstrahlung stark abbremst. Dadurch wird versténdlich,

daB ErdstrahIen fiir die meisten Lebewesen schédIich sind. Stehendes Was—

ser Oder Grundwasser ist bereits rnit Neutronen «abgeséttigt». so (1218 keine
Einfangreaktionen mehr stattfinden. (ber groEen Wasserfléichen gibt es

keine Erdstrahlenzonend DeshaIb reagiert die tnschelrute auch nur anf

ieEendes Wasser. Die Neutronenbremsung und der Abschirmeffekt erkIé’r
ren auch, warum 50g. Abschirmdecken 11111“ eine zeitlich begrenzte Wirksam—

keit aufweisen.

Neutronenstratng wirkt auch L'iber die Bildung V011 Atomradikalen auf

den Eigendrehimpuls (Spin) der Elementarteilchen ein. Der Elektronenspin

ist fin“ die Ausbildung des magnetischen Moments aller Substanzen verant—
wortlich (IokaIe Veréindernng des Erdmagnetfeldes). Die Richtung des Dreh—

impulses bestimmt die Polaritét der von den atomaren TeiIChen ausgesand—

ten Energiestrahlung (Auftreten zirkuIarpolarisierter Strahlung). Die Rota—

tionsgeschwindigkeit der atomaren TeiIChen bestirnmt Frequenz und Wel-

Ienléinge der ausgesandten Mikrowellenstrahlung.

Die Existenz der Erdstratng aIs kohz'irente, teils zirkuIarpoIarisierte

Mikrowellenstrahlung i111 Zentimeter— bis Dezimeterbereich ist damit ge—

sichert. Aufgrund ihrer elektromagnetischen Eigenschaften ist die Strahlung
einem Nachweis durch geeignete Antennen zugénglich. DaB man sieh in der

Praxis mehr auf die Antennenkombination )Iensch-H‘iinscheIrute verlét

(mentaIe bzw. physikalische Radiésthesie). Iiegt in der StrahInngsnatur be-

griindet. Es ist technisch iiuBerst schwierig. eine kohérente. zirkularpolari—
sierte Stratng eng begrenzter EinfalIsrichtung nachzuweisen und 7,11 ver—

messen.

Die Erkléirnng \‘011 L‘rsachen 11nd '\\“irknngen \‘on Erdstrahlen ist nicht

Thema dieser Arbeit. Der interessierte Leser sei auf \s'eiterfiihrende Litera—

tur hingewiesen.‘

T \‘gl. Anm. 47 6: Reinhard S(‘IL\‘I€II)ER: Radi‘asthesie 7 Geomzmtie 7 N111urxx'issenscba.
Zum ProbIem des \\'1"1nscbelruteneffektes. I11: Andreas RESFH: K0sn10pathie.~ Innsbruck: Resch.
31986 (Imago _\Iundi 8). S. 223 7 246: Paul S('II\\'ICI IZIaR: Rndiésrheliscbe I'n[ersncln1ng011 7.11111
ProbIem Geopathie 11nd (‘Ixronische Krankbeiten. In: A. RESCH: Ix'osmopatbie. S. 2477265:
Angelo (‘0.\II'\'I{'I"I‘I: Radiéisthesie 211s _\Ii11eI Oder Methode zur Erlangnng schwer erreivhbarer
Erkenntnisse. In: .—\1 RESCII: K0s1nopz11biv.$. 26.- 278: Gerno1 \HI'RITII'S: Bun und Biologie 7
«PIanungsziel Mensch». Das gesunde \\'0hnen: \‘01‘s1eIIungen. I’robleme. lIéiivhkenen. In:
A. III-501.5. 179 7 317: Herbert I,. KOVIG: L'nsichtbure I'1n\\'eIt.7 .\IL"1aen: K011ig. 1.977
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3. Konstruktionsprinzipien von Wnschelrute und Pendel

Um als «Antenne» und Indikator fiir schwer nachweisbare elektromagneti—

sche Strahlung zu wirken, muE das Detektionsinstrument folgende Bedin-

gungen erillen:

— Die Fadenléinge des Pendels mulS in bestimmtem Verhéltnis zur Wellenléinge
der zu empfangenden Schwingung stehen. Eine Stab—Rute mufS entsprechende
Léinge aufweisen.
— Die Schenkeiléngen der V—fb‘rmigen Wnschelrute miissen in bestimmtem

Verha'ltnis zur Wellenlénge der Strahlung stehen.

— Der Winkei, den die Schenkei der V—Rute einschlie/Sen, darf nur in geringen

Bereichen variieren.

Die Linge der Schenkel einer Rute kann durch Rutenwahl (entsprechende
Léinge oder Verwendung einer Teleskoprute) oder entsprechenden «Abgriff»

(Griffléingentechnik, R. SCHNEIDER) der Rute erfolgen. Moderne Konstruk—

tionen (Lecher—Antenne, SCHNEIDER), arbeiten mit einer Platine, auf der der

J: />

Piatine

Schieber mit Abgriff

Lecherleitung

Skala

Handgriff

Abb. 1: Detektionsinstrumente der Radiésthesie mit ihren Antennenmerkmalen. A = Pendel aus
Metall oder H012. Pendelfaden aus Leinen, Seide, Nylon oder Metallkette. Die Pendellé‘mge wird
durch Abgriff geregelt. B = Stabantenne aus Holz oder Metall. C zeigt verschiedene Rutenfor—
men, die senkrecht zwischen Handfléche und Zeigenger der anderen Hand gehalten werden.
Sie wirken wie ein Pendel (nach F. BEHME, s. Anm. 5). D = klassische, V-férmige Wnschelrute
aus Holz (Hasel, Weide, Esche, Ahom, Eiche), Kunststoff (Nylon, PVC) oder Stahldraht. B und D
sind auch als Teleskopkonstruktionen erhltlich. E = sog. Lecher-Antenne (Patent R. SCHNEI-
DER) mit wichtigsten Konstruktionsmerkmalen.

8 R. SCHNEIDER: Leitfaden und Lehrkurs der Ruten- und Pendelkunst Einfhrung in die
Radiéisthesie, Teil 1. — Wertheim: Oktogon, 1977
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Abgriff mittels Schieber exakt eingestelll werden kann. Der erforderliche
\Vinkel ist bei \'~Rutcn schwieriger einzuhalten, da die Rute gleichzeitig
dui‘ch leichtes Yerbiegen «auf Spannung» gehalten \vei‘den muf” Die Wich—

tigsten Konstrukrionsprinzipien gingiger Rutenformen sind in Abb. 1 (large—
stellt.

Obwohl der «Antenneneffekt» \‘on \\'iinscheh‘uten heute als gesichert gel?
ten kann, ist die Yerwendung \‘on eiektrisch leitféihigem Rutemnaterial keine
zwingende Yoraussetznng. Zwar sind die Ineisten Ruten Stahh‘uten, doch
zeigen Holz— und Kunststoffrnten in der Hand des Geiibten den gleichen Ef—

fekt. Rntengéinger besonders hoher Sensitivitét kénnen anch ohne Instru—
ment ai‘beiten. Hier wirkt der Kéi‘per als Detektor und Resonator zugleich.

4. Antennenfunktionen von Stéiben. Pendeln und Ruten

Eine Antenne dient einerseits dem Empfang elektromagnetischer Strah—
lung, kann andererseits aber anch als Sender fungiei‘en, wobei die aufgenoxn—

mene bzw. eingespeiste Enei‘gie in Form elektromagnetischer \Yellen abge—

strahlt Wil‘d. Dabei erfolgt die enel‘getische Abstrahlung nicht diffus und

gleichméiféig in den umgebenden Rauni, sondern je nach Lz'inge der Antenne

(iln Yerhéiltnis zur abgestrahlten Wellenléinge) in begrenzten. richtungs—

oriemierten Bereichen. Beispiele fiir die geometrischen Abstrahlungsstruk—
Iuren zeigt Abb. 2. Man beachte. daB es sich hiei‘bei inn ranniorientierte

Struknn‘en handelt (graphisch nin‘ bei E dargestellt). d. 11. die \'on (191‘ Antene

ne (Stab. Pendel) ausgehende Enei'gie Il‘ifft auch direkt den die Antenne [1‘37

genden Rutengéinger. Die Formen der energetischen «Absn‘ahlungskeulen»

werden lediglich VOID geomen‘ischen Vei‘héilinis zwischen ein— bzw. abge~

.v\hb. 3: Mmrahlungwlmrakwristiku \‘0n Sinhmnennen 11nd Pendein in \blléingigkeit wm (1m~
pininilemlen 1)/,\\. ziiigesn'uhlwn \\'ellenliinge Lambda 1),». Die Swim ingungxstrukturen \ 7 If \wie
sen Rotznirmssymmen‘ie auf. «4Frrlsn‘uhlmmen» livgen im Weilt-n]iingrmbm'eivh \‘on Zemimmm‘n
his Dezimerm‘n. Die hiei‘ (iai‘gesleliten .\hsmxhlHngs‘i‘iclmmgvn vmsprevhen den in der Prmis
\‘ui‘kunimenden Verhiiiiniaen.
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strahlter Wellenlénge und Antennenléinge bestimmt. «Mastabsgerechte»
Antennenverkiirzungen ergeben analoge Raumstrukturen. Die Erfahrung,

daB \‘erschiedene Rutengeher und Pendelpraktiker Objektstrahlungen in

unterschiedlicher Qualitét und Quantitét angeben, sofern sie fiberhaupt

iibereinstimmend einen Strahlungsnachweis erbringen, liegt sicheriich

nicht nur in ihrem individuellen Empfindungsvermégen begriindet, sondern

ist wohl auch eine Funktion der geometrisch optimal abgestimmten Anten—

ne. Jahrzehntelange Erfahrungen in der Schulung potentieller Rutengénger
(SCHNEIDER) zeigen, dafé rnit «genorrnten» Instrurnenten auch unterschiedi

lichste Individuen iibereinstimmende Ergebnisse produzieren.
Verbindet man zwei Stabantennen zur V—Form der klassischen \Yiinschel—

rute. iiberlagern sich die Einzeldiagramme zu einer neuen Abstrahlungs—

struktur (Abb. 3). Das neue Gebilde, das sich aus der Addition der einzelnen

Raumstrukturen ergibt, ist in seiner Form und Ausbildung abhéingig von der

Abb. 3: Beispiele fiir Resonanzstrukulren \1f6rmiger Wiinschelruten. Die hier dargestellten
Strukturcn resultieren aus der Addition 7weier SIabantennen»Sch\\’ingungen gemé Figur B in
-\bb. 2. Hier (Abb. 3) zeigen A und B die \Vinkelabhéngigkeit der Ahstrahiungscharakieristik.
Der \Vinkel bei A (optimale Rutcnubstimmung) garamiert (bin kréiftigeq Rmensignal. Beim Spitze-
ren Winkel von B resultiert aus der Umrlappung der Stabstrukuu‘en eine aufgespaltene. abge
schwéichte Absu‘ahIungscharakteristik die dem Rutengeher ein zu schwaches Signal iibermit-
Ielt.

Additionsgeometrie: Die Struktur éndert sich init dem Winkel, in dem die

einzelnen Stab-Strukturen aufeinandertreffen. Die Komplexitét der Uberlap—

pung solcher Schwingungsstrukturen 5011 hier nicht dargestellt werden. Alle
Uberlappungsfiguren beruhen auf inathematischen Modellberechnungen.

Aus den urspriinglichen Stabdipolen entsteht bei der Addition der Schwin~

gungsbiider ein neuer V~Dip01. Die Strukturen ei‘halten ihren Dipolcharak

ter durch die ungleichinéiige Verteilung (Schwingungsbild) der Eiektronen

als Tréger negativer elektrischer Ladung und elektrischei‘ Leitfhigkeit. Das

Auftreten eines neuen Schwingungsbiides bedeutet fiir den Rutengéingei‘,
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daB er in Abhéngigkeit von der zu erwartenden Wellenlénge der einfallen—

den Strahlung Antennenlz’inge und Antennenwinkel richtig vorwéhlen mulé,

um einen optimalen Rutenausschlag zu erhalten. Wird der richtige Winkel

vom Rutengeher nicht vorgegeben, kénnen sich die Strahlungskeulen bei der

Addition (Abhéngigkeit von der Additionsgeometrie und Polarisationsrich—

tung der Strahlung) wieder aufspalten (Figur B in Abb. 3). Die Antenne weist

dann keine eindeutige Empfangscharakteristik mehr auf und der Rutengeher

bekommt ein abgeschwéchtes, unter Umsténden diffuses Signal, das er nicht

richtig bewerten kann. Kommt erschwerend eine falsche Wahl der Anten—

nenlénge hinzu (falscher Abgriffspunkt), erhéilt der Suchende méglicherwei—

se berhaupt keine Rutenreaktion. Auch beim Rutengehen zeigt die Erfah~

rung, dalé optimale Antennenabstimmung bei praktisch allen Rutengehern

zu gleichen Aussagen fiihrt.

5. Antennenfunktlonen von Pyramiden und anderen Formstrahlern

Formstrahler sind Gebilde, die aus \‘erschiedenen Richtungen ankommene

de elektromagnetische Strahlung emweder bundeln, ausrichten Oder sonst
irgendwie geomen‘isch x'eréndern. Die geformte (meist gebndelte) Strahe

lung wird von Formstrahlern wie bei einer Rundfunkantenne abgestrahlt. So

fallen unter diesen Begriff auch die Richtstrahler (Hornstrahler) der Bundes—

post und Satellitenantennen (Antennenschsseln). Aus dem Bereich der

Naturheilkunde kennt man Formstrahler als kegelférmige bzw. trichterférr

mige Gebilde aus Ganzmetall Oder spiralférmig gewundenem Draht. Sie die-

nen bei Bioresonanztherapeuten zum Erkennen von elektromagnetischen

Oder geopathischen Belastungen des Menschen. Mir Hilfe solcher Spiralen
ist es 2. B. mfjglich. eine linkszirkularpolare Belastung des Blutes zu kompen—

sieren und in rechtszirkularpolar umzuwandeln. Auf diese Welse kénnen

auch Schéidigungseffekte durch Erdstrahlung therapiert werden.

a) Pyramiden

Eher aus esoterischen und alternativ-medizinischen Kreisen bekannt ist

die Schwingungsenergien transformierende Kraft von Pyramiden. Modell—

Pyramiden bestehen praktisch aus zwei mit der Spitze aneinandergelegte

lWinschelruten—Antennen, die an ihrer Basis verbunden wurden. Geschlos—

sene Fléchen sind zum Bau solcher Pyramiden nicht notwendig. Kunststoffe

und Pappe eignen slch zu ihrem Bau ebenso wie Metall. L'numgéinglich zu

ihrer Wirksamkeit als Formstrahler Oder Energie—Transformator ist aller—
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dings (1215 1‘16htige A11161111611111211§ 111 b6211g auf Schenkellénge 11nd Winkel.

E1116 Pyramide, d16 k05111156h6 Kréifte ”(81118 E1‘d511ah1611) 6111pf2111g611 1111(1

k011Z61111‘161611 5011, 111118 111 bezug 2111f Kantenléngen 11nd “1111(61 d61‘ égypti—

schen Cheaps-Pyramide111aBstabsgetreu1121611g6b11d61 56111.

D21 d16 geometrischen Parameter \‘011 P3'1a1111d611511ah16111 (1611611 611161

\Ynscheh‘ute analog 5111(1, ergibt 516h auch 6111 611151116611611d65 Schwin—

gungsbd. D16 111 Abb. 4 C 11111 f1‘ag111611ta1‘15611 (1211g651611te «Schwingungy

1(61116» reicht b61 den égyp‘dschen Pyramiden 1115 111 56111 grof’se 11611611 11nd

kann dort z. B. 6111611 Ausfall (161‘ F111g11av1g211101151115111111161116 116\\ 111611. Aus

Abb. 4: K6661 (.-\). 811112116 (B) 1111(1 Pyramide (C) 2115 13615111616 1111‘ 506. F(11‘111511‘a11161‘. 11116 .~\b-
su‘ahlungscharakteristika 51nd 11111 (161 611161116111162111665111111111611 “11156116111116(Bild A 111 A111).
3)d11‘9k[\'€I‘g161(‘11b81‘.

(11656111 G1u11d d111f611 d16 Py1‘211111d611 1116111 11b61‘flog611 \VE‘I‘deH — 1116111 21115

vorgegebenen D611k11121156h1112g1‘1111d6111 1111 111116111 de1‘ Py1‘211111d6 wird (116

aufgenommene Kraft 21111" 6111611 261111211611, 111 etwa 6111 D1‘1tt61 111161 H6116 116—

g611d611 B61‘61611 k011261111'1e1‘t. H161 116g611 d16 P11a1‘a011e11g1‘éb61. D16 E111—

st1‘a1111111g k051111561161K1‘éfte 5011 11111611 (1215 6W1ge Leben 1111 161156115 516116111.

M11 61115p1‘6611611de11 310(1611—Pyra1111d611 kann 1111111 6xp61‘11116111161‘611. 111

11111611 verwese keine 61161112115 16b611(16 312116116. 16g1161165 01312111156116 Mate—

1‘1a1 werde 111111111f12161‘t. B61‘6115 \‘01‘112111d61161 bakterieller B61611 WEI‘de {:6

51011111. 111 P3‘1‘a1111de11 \‘01‘bel1a11d61165 11215561 V61512111<6 (1611 13112111261111116115

11nd f1'1111‘6 Z11 12156116161 K611111111g 1011 P1121112611521111611. 13111111611 011[\\'1C1{€1n

51611 k1‘2'1f11g61. Py1‘a1111d61161161‘g16 11661111111556 den Rad106111pf2111g (516131612111—

56116), a11d6161561t5 ka1111 61116 Py1‘211111d6 2111611 56111 gut 2115 Radio? 11nd F6111—

56h21nt611116 \‘61‘11‘611d61 1116111611. _

P6ndeh 1112111 (1611 B61‘616h 111361 611161 Pyramide 21115. 1161111326 65 1116111. das
Pendel 111 1‘11111g6 Lage 111161 (116 Py1‘a1111d6115p1126 z11b1‘111g611. D215 Pendel W111—
(16 51615 101161611 u11d 61116111 g61'1b1611 P611d161 d16 Struktur (161‘ 861111‘111g1111g5—

611a1‘ak161‘1511k 2111261g611. 16 5116861 d16 H6116. 111 d61‘ 1112111 p611d611. 11111 so gré-

[€61 werde (161 D11161111165561 (165 ausgependehen E1161‘g16511‘11d615. 1111611
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dui‘ch Anpeilen mit der V\'1’inschelrute kt'mne diese Struktui‘ bestimmt wer—
den.

Prinzipiell besteht kein Cnterschied zwischen einei‘ Empfangsantenne fiir
kosmische Strahlung (Pyramide) und einer fiir Erdstrahlung (Wiinschel—
rute). Die einzige, zwingende Voraussetzung fiir beide Félle ist die geo—
metrisch richtige Abstimniung der Antenne auf die zu einpfangende Strah—
lungsart.

6. Organisation der Strahlung ber Reizzonen und
deren Kreuzungen

Die bei der Antennencharakteristik (Abb. 2 und 3) dargestellten Reso-
nanzfiguren (resonare : zuriickklingen) finden ihre Entsprechung in den
wirksanien Bereichen geopathischer Zonen.9 M’éhrend streifenférmige Reiz—

Abb. :3: Reizxonen ber \Yasseradem und deren Kreuznngen. _—\ zeigt einen béindei‘féi'migen
Reizen‘eifen im Quersehniuiw Bandhreite nnd \Yellenléinge der Zentralzonen’Sn‘ahlung sind
mm Querschnin der \Yasserader abhiingig. B ist der \‘ex‘sueh der réumlichen Dax‘siellung einer
iypisehen SChwingungsfigur iibei‘ einei‘ \\‘aSsei‘aderkreuznng «Kreuzung (iOI‘ Reizstreifen). H Die
Sn‘ahiung \x'eisl Zirkularpoizu‘isation 2111f. Stehen Biiilme auf solehen Ki‘euzungen. zeigen die din?
gonal \‘m‘lnufenden Spm‘en eingeschlzxgener Blitze die i’olarisationsrichlung an. Andere Ba’ume
kminen Drehwuchs. Zxx'ieselbildnng 4Gahelung (lee Siammes) 11nd Rrebserkmnkungen aufwei
sen. Die in .\ 11nd B dm‘gesxelhen SII‘Eii]llll)g8(']1a]‘£lk[(‘1‘iSIikél lassen sich exiwriinemell simulit»
ren11ndsinddzidni‘rh einei‘exaklen i‘ix‘forsvhung mfgéngiieh.

9 Der Geopnthiegi‘it'f wm‘de 1933 mm Geologen Joh. \\‘ \IJI'HHK in die wissenschafrliche
'I'erminologie eingefiiln'l. \‘\'\IJHI£R hezeiehnete (lamii die Eimvirkung des L‘nwrgrundes auf
einen dafi'lr disponierten \Ieneehen.

10 .\bb. fx‘ei nzlch Paul SCHWICI I‘ll-ZR 11nd Murgm KR \F'I‘: Grundlagen der Genpathie. ,
Heidelberg: Hung. 1.984

1] AM). frei nach R. \‘CI-lViIIHLR: Leitf‘dden 11ml Leln‘km‘s der Rnten’ Lind Pendelkunsi. Ein-
fiiln‘ung in die Radiiisthesie. Te” 3. -\\‘er1heim: Oklogon 31989
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zonen ber der Erdobel'fléche bis in die Stratosphére reichende energeti—

sche Bénderstrukturen ergeben (Abb. 5 A), zeigt die Schwingungsstruktur

ber Reizzonenkreuzungen hantelférmige energetische Gebilde mit Schwin~

gungsbéuchen und Knoten (Abb. 5 B). Diese Gebilde kénnen wie bei der

Pyramidenstrahlung mit Ruten angepeilt und in ihrer Geometrie und Inten—

sitéit vermessen werden. Auf Kreuzungen weisen die austretenden Wellen—

ziige eine rechts— Oder linksdrehende Zirkularpolarisation auf, die von den

meisten Organismen als besonders schédlich empfunden wird. Katzen laden

sich ber den fr Menschen schédlichen Kreuzungen energetisch auf. Doch

gibt es auch Bereiche mit fiir den Menschen positix'en Kraftschwingungen
(sog. geomanrische Zonen).

7. Natiirlich vorgegebene Antennenformen im

Bereich von Panzen

Panzen entwickeln sich in natiirlich vorgegebenen Rhwhmen. So ist das

Wachstum neben den chemischen Bodenstrukturen beispielsweise YOH der

Lichtintensitét, Temperatur, Jahreszeit, Stand der Gestirne usw. abhéngig.

Auf diese Weise empfangen die Pflanzen «Informationen» aus dem Kosmos

('Verschiedene Frequenzen und \Yellenléngen von Schwingungsenergie), die

sie zur artgerechten Entwicklung benb‘tigen. Entzieht man den Panzen beir
spielsweise die elektromagnetische Schwingung des Lichts Oder der Wéirme.
verktimmern sie.

a) Erdboden

Auch energetische Strahlung aus dem Erdbodcn becinufét die Entwick—
lung: Neben Wirme— Oder anderer reflektierter Strahlung aus dem Kosmos,
Bodenfeuchtigkeit, Mineralzusammensetzung usw. ist der Standortfaktor
Bodenreizzonen in Betracht zu Ziehen. Seit éltester Zeit ist bekannt, daB die

meisten Gehéjlze und Pflanzen entsprechende Strahlungszonen meiden. Der
natrlich gefallene Samen geht auf solchen Zonen nicht auf. In «Schonun-
gen» zeichnen sich eng begrenzte Areale ab, in denen kcino Béume gedeihen.

Doch gibt es eine Reihe von Ausnahmen: Hasel, Weide, Esche, Ahorn, Eiche,
Holunder gedeihen auf E1‘dst1‘ahle11i0nen besonders gut. Mitunter findet
man in der Natur oine schnurgerade Reihe préchtig entwickelter Wild—
wuchsformen genannter Gewéchse, deren Samen sich auf Reizzonen beson—

ders schnell und kréiftig entwickelt hat.
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Bezieht man die Bodenmineralien aIs maEgeich f1"11‘ die Entwicklnng der
Pflanze mit ein, so sollte man nicht bersehen. dafé die anfgenommenen ein—

fach gebanten NIineralsalz—MoIekiiIe ebenfaIls SchwingungsrResonatoren
Init genan definierlem 11nd Ieicht Inefébarem SChwingungsspekn‘um darstel—

Ien. so daE auch 1"1be1‘ die Funktion der Nahrungsaufnahme eine schwin~
gungsmaféige Entwicklungs—Information 11nd —Steuerung erfolgt.

b) Panzengeomezrie

In der Inakroskopisch beobachtbaren Pflanzengeometrie zeigen alle \‘01‘7

konnnenden Formen von Verzweigungen, Blattansatzen 115w. typische Win—

kelstrukturen. die denen von Staben, PendeIn und \ifC‘eigen \\'1"1nschel—

ruten analog sind (Abb. 6). Eine genauere Betrachtung der wenigen Berei—

Che. in denen man runde bzw. ovale Wuchsformen \‘01‘findet (BIiitenformen)

Al/YY}
,-\bb. 6: Natiirliche ,-\ntennenstrnhnre11. Schematisiernng (1191‘ am hanfigsten \‘01‘konnnenden
\‘erzweigungsstrnktnren natnrlicher Astgabelungen 11nd Blattansatze. Insbesondere die Gabe-
111ngen \‘on B 11nd C sind typische \\‘11rhsforn1en der \\'1"1nschelr1ue.

zeigt, daB diese Strukturen aus eng anIiegenden Y—férmigen Einzelkompo—

nenten gebildet werden, die in ihrer Gesamtheit das makroskopisch runde

Bild vortéiuschen. Die Betrachtung der winigen \‘erzweigungen Iegt die

\‘ermutung nahe. daB Pflanzen ber diese Sn‘ukluren lebenspositive (kosmt
sche Schwingungenl Oder negative (technische Stél‘frequenzenl Schwin—
gungsinformationen aufnehmen 11nd vem'erten kénnen.

In der Tat kann ffn‘ jede Pflanze mittels menIaIer (Rule) Oder technischer

tFrequenzspekn‘ometerJ Detektion das individuelle Abstrahlungs—Frequenz-

spektrnm eI‘miIteIt werden. Reduziert man die Oberwellen-Schwingnngen.

erhalt man f1'11‘ jeden Pflanzentyp nur wenige. genan definierbare \Yellenlan»
gen der Haupt—Schwingnngsfrequenzen. In der Hmnijopathie (z. B. 11111 Phy»

totherapeutika) werden die :\1‘znei—Schwingungsfreqnenzen (del‘ :\1‘7.ne1¥

pflanze) mit dem Krankheitsbild dos Patienten (auch dieses ist schwingungy

InaBIg erfafébar) vel‘gliohen. Die Frequenz— bzw. \Vellenlangenbeziehungen

(lienen dann als Grundlage f1"11‘ die richtige A—\1‘zneimitte1wahl.
\Vechselt man \‘on (191‘ Betrachtnng der Inakroskopischen \‘el‘zwei‘gungen

2111‘ Feinsn‘uktur V011 Blam‘ippen. Nadelansé‘nzen 115111. ergibt sich das gleie
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Che Bild (Abb. 7): Durchweg zeigen sich V—férmig gruppierte Antennenstruk—
turen, die sich bei Betrachtung unter dem Mikroskop immer weiter fortset—

Z811.

A B E F
Abb. 7: 'I'ypische Antelmenformen \‘0n Blattrippen (A). Kiefernnadeln {B) und Tannen- bzw.
Fiehtenzweigen1C).:\u('hhieristdas Gabelungsprinzip de1‘\\‘['1nsche11'u[e Veru'irklicht. D zeigt
211m Vergleich den Querschnitt einer L'K\\‘vDipolanIenne. E eine Stimmgabel und F den Quer
schnin einer Rippe moderner Fernsehempfangsumennen 1L‘HI5>F1‘equenzl)eroich). Prinzipiell
kénnen diese SII‘ukIuI‘en and) 2115 Sender dienen und zur 'L'Vberlagerung (Kompensation) mrhan-
deneI‘ SCh\Vingungsfl‘equenzen \‘erwentlet \vel‘den (\VL‘iIISChelrute als Strahlennbschirnlungsob-
jekt). Dieser Effekt erkliirt die \Virkung dos Hufeisens. (las zu den iilresten :\bschirnmngsvor-
richtungen gehdrt. Darber hinaus \Verden Spulen. Spiralen und 50g. Schwingkreise (meist offe»
ne Bgel aus \Ietall) als Abschirmnngsgeréte erfolgreich eingeseut.

c) Umfeld

Da die energetische Aufnahme der Pflanzen \‘on del‘ Ausbildung ihrer An—

tennen in bezug auf Antennenlénge und —\\'inke1 abhiingig ist. muB sie ber
eine groBe Anzahl V011 Antennen verschiedenster Gréenordnungen verffr

gen, um aus dem weiten energetischen Spektrum ihres L'mfeldes die geeigne—

ten Frequenzen «herauszufiltern». Durch diesen «Antenneneffekt» kann die

unterschiedliche Reaktion \‘0n Pflanzen auf diverse «L‘mweltreize» erklért

werden. Beispielsweise‘ férdert die Iangwelligere \Yérnlesn’ahlung (Infra-

rotanteil) bestimmte Wachstumsentwicklungen (Verwendung spezieller
Panzenleuchten), die sich bei entsprechendem Strahlungsmangel nicht

Oder weniger gut ausbilden. Der Antenneneffekt erklé'u‘t aber auch, warum

einzelne Panzenformen an Standorten verkmmern Oder absterben, wo sie
stérkerer elektromag'netischer Fremdstrahlung ausgesetzt sind. Beispiele da—
fr sind “Vachstumsstérungen unter H0chspannungsleitungen. auf geologi—
schen Reizzonen. aber auch insbesondere im Wirkungsfeld V011 Richtstrah—

lern, wie sie fr den Funka Fernsehr, Rundfunk— und Radarbereich blich

sind. Die im Millimeter— bis Zentimeterbereieh liegenden Wellenlé‘mgen
Scheinen Von den Blane und Nadelsn‘ukturen besonders gut el‘faBt zu wer—
den. Béiume in der Néhe SOlCheI‘ Sender (EinfluBbereich) mit lingenmig
«zuféillig» (\Yachstumsgrad) gerade richtig «genimmten» Antennenstrukm—
ren sterben deshalb ab (\Valdsterben). Seit der Ennvicklung des Satelliten-
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funks hat sich das Waldsterben global verbreitet und ist unter anderem auch

auf Sdseeinseln zu beobachten (Palmensterben). die in keinerlei EinuBbe—

I‘eichen von Industriegebieten stehen, so dafé die Vieldiskutiorte Chemische

Schadstoffbelasmng entféllt. Auf die Zusammenhénge zwischen \\'a1clster—
ben und insbesondere Richtfunk und Radar wurde von Rutengé'mgern. aber

auch von 311k1‘owellen— und Khhtarexperten nnmer meder h1ngew1esen. 1-

8. Natrlich vergegebene Antennenformen irn Bel‘eich von Tieren

Das Oriemierungsverhalten Yon Lebewesen ist seit alters her heftig um—

strittener Diskussionspunkt Yerschiedenster Forschungsbereiche. Georges
IAKHOYSKY. der «Erfinder» der Radioantenne. hat in den zwanziger und
dreiEiger Jahl‘en wohl als erster darauf hingewiesen. dafé Zugvégel sich wéh—

rend ihres Fluges an kosmischen Stréhlungszonen orientieren und hat in

deren «Gehérgé’mgen» entsprechende Resonatorennachgewiesen.13
\‘erlagel‘n wir die Suche nach Antennenstrukturen in den Bereich der In—

sekten. zeigt sich ein besonders \‘ielféiltiges Bild: Praktisch alle sog. «Fiihler»

und «Amennen» bei Insekten und grdféeren Tieren weisen Antennenstrukm—

I‘en auf. die in Form und Winkel einer Wiinschelrute analog sind. Alle in
Abb. 8 dargestellten Strukturen dienen zur Aufnahme der Eigenresonanz—

schwingungen V011 Beutetieren Oder del‘ Orientiel‘ung an Schwingungsstruk—

mren Von Objekten ihl‘er natiirlichen ['mgebung. Nléglicherweise kann man

sogar so \veit gehen. auch im Gehém \‘on Huftieren Rudimeme ehemals be-

nétigter Oriemierungs2111191111911 zu sehen.

Yamg$2%
AM). 8: Struktm‘en mu «H‘lhlorn» b7“. “:\I]IPIII‘IPIIN ans (ivm Beroich von Timon. .\ 7eigI die ge-
<pa1101w Zuneenspitzo oiner Srhlzmgv. B die «Barthaare» \‘on Karzem Hundon. sgmierm und
mlderon Kloinséiugern.($1teine Rvihe \‘OH Insoktmlftihlern dar. DEIS Bild léilét sich heliobig in
(It‘ll Inikroskopischen Bm‘oich him-in fortsvtzen (Ifinzslllem

12 G. \I.\I RI'I H'S. Ban 11ml Biologio. In: A. RESCH: Kosmoputhie. S. 17.“) 7 317. 8. .‘mm. T: H. L.
ROXHQ: I'nsirhtbm‘e l‘mweli. 5. .»\mn. T: Paul BRODH R: \likrowellon , dip \‘erheimlithw (i9-
fuhr. , Augsburg: Augustus. 1989: Wolfgang \(JIJx'ROIH: \\‘ie elvkn‘omagnetischv Strahlon
\Ionsvh 11nd I'mwoll heoinflussen. 7 Der Naturaryl 5(19901. H32

12% Georges L,\KH()\'SKY: D215 Gehoimnis (los Lobens. Kosmisrhe Wellon uud \‘itnle Svlmin-
gungvn. , E55011: \ <}.\1 \‘er‘lag {fir Gunxheilsnmdizin. 1981
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Fiir viele Tierarten sind die Zusammenhéinge zwischen Strahlung, Anten—

ne, Orientierung bzw. Strahlung, Antenne und Beutedetektion nachgewie—

sen: Zugvégel und Brieftauben kénnen sich im Nahbereich von Sendern
nicht orientieren. Jéhrlich «verschwinden» und verhungern ganze Zugvégel-
schwéirme auf diese Weise, weil sie ihren Zielort nicht mehr finden. Krzt

man bei einer Schlange die Zungenspitze, findet sie ihre Beute nicht und

muB in freier Wildbahn verhungern. Bienen lassen sich durch UV-Strahlen

ablenken. Die Schlupfwespe peilt auf meterweite Entfernung das im Holz

verborgene Beutetier an und legt millimetergenau einen Bohrkanal zur‘ Eiab-

lage dorthin. Bei Schmetterlingen wurde die Kommunikation iiber Sexual—
lockstoffe eingehend untersucht. Bereits die Schwingungen von Einzelmole—
klen ké'mnen empfangen werden und veranlassen die zielgerichtete Partner-
suche. Gerade aus dem Bereich der Insekten sind in dieser Hinsicht noch
interessante Forschungsergebnisse zu erwarten. Hier ist die Antennenfunk—

tion der Fhler noch hoch entwickelt, wéhrend sie mit zunehmender Organ-

spezialisierung bei gréISeren Tieren (Siuger) bereits weitgehend verkm-

mert ist.

9. Biologische Umsetzung der Antennenreize

Trifft ein Sendersignal auf eine Rundfunkantenne, wird die Schwingungs—
energie in einen StromuB transformiert, der dann die Wiedergabe als Ton-

signal steuert. Dieser Vorgang spielt sich in vergleichbarer Form auch im

Organismus ab. U'ber die Antennenstrukturen wird Schwingungsenergie
aufgenommen und in der Zellfliissigkeit «auf Abruf» gespeichert. Ohne auf

die genauen Mechanismén néher eingehen zu wollen, die nicht Thema dieser
Arbeit sind, sei angemerkt, daB die Energieeinstrahlung die durch Brcken—

und Van-der—Waals—Bindungen organisierten rumlichen Strukturen in der '

Zellfliissigkeit sprengt und sie zu einer Neuorganisation zwingt. Auf diese
Weise ist die aufgenommene Energie nun schwingungsmaig in der Moleku-

larstruktur des Zellwassers enthalten. (Das gleiche Informationsprinzip fin—
det auch bei der Homéopathisierung Anwendung.) Die verénderte Struktur-

. information beeinuBt nun molekulare Diffusions— und Transportvorgéinge,

so daB sich letztendlich Auswirkungen im makromolekularen Bereich bis

hin zu Krankheiten zeigen. Die durch geopathische Reizzonen verursachten

Erkrankungen basieren ebenfalls auf diesem Prinzip der Informationsiiber—
tragung.
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Die eingestrahlte Schwingung veréindert die Eigcnschwingung des Organis-

mus. Die Basis-Wellenléngen von Fremdschwingung und Eigenschwingung

kdnnen mit der Wnschelrute (Lecher~Antenne) exakt geortet und bestimmt

werden. Mit entsprechend konstruierten Bioresonanzgeréten lassen sich

auch die Frequenzen dieser Schwingungen exakt bestimmen. Der energe—
tisch arbeitende Therapeut (Bioresonanz-Therapeut, Homéopath) sucht nun
naCh einem Therapeutikum méglichst gleicher Schwingungswellenliinge, das

bei geeigneter Applikationsform die Stérschwingung im Organismus durch

Dberlagerung ausléscht.

Voraussetzung fiir den hier so knapp dargestellten Mechanismus der In-

formationsiibertragung dutch Schwingungen ist allerdings das Vorhanden—

sein entsprechender Resonanzstrukturen irn zelluléren Bereich, die hier als

Antennen fungieren. \Véhrend Insekten zum Informationsempfang Vielieicht

nur auf die makroskopischen Fhler angewiesen sind, scheinen sich ent—

sprechende Resonanzstrukturen bei hdheren Organismen (Mensch) vorwie-

gend oder ausschliefélich im zelluléren Bereich zu befinden. Hier sind es die
molekularen Strukturen selbst, die als Resonanzorgan fungieren.

10. Molekulare Strukt‘uren mit Antennen- und Resonatorfunktion

Zelluléire Strukturen werden durch hochmolekulare Substanzen gebildet,

die aus Reaktionen kleinerer Molekiile und Atome untereinander emstan~

den sind. In der Zellssigkeit liegen auch kleinere Einzeimolekle in

Chemisch «freier» (ungebundener), aber réumlich untereinander organisier-

ter Form vor. Letztendlich sind auch die kleineren Molekiile irgendwann

durch chemische Reaktion von Einzelatomen entstanden. Um den molekulae

ren Aufbau der Materie verstéindlich zu machen, sollen zunéchst die Schwin-

gungscharakteristika der Einzelatome dargestellt werden. Aus der Kombina—

[ion der Atomorbitale zu )yIOleklorbitalen resultieren dann die Schwin-

gungsstrukturen der Molekiile, deren «Antennenfunktion» hier dargestellt

werden 5011. Der Kombinationsvorgang ist dem von zwei Antennenstében

(Stabruten) zur \Cférmigen \Niinschelrute analog.

a) Atomare Bausteine

Atomaren Bausteinen (Protonen, Neutronen. Elektronen usw.) kann, wie

auch dem einzelnen Gesamtatom, eine Schwingungsfrequenz und Wellen—

Hinge zugeordnet werden. In atomaren GréBenordnungen sind die Grenzen

zwischen Materie und Energie flieféend. Die Raumstruktui‘ der atomaren
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Schwingungen \vird praktisch ausschlielich durch die Schwingungen sei~

ner Elektronen bestinnnt. Hierbei sind die zur Bindungsbiidung beféhigten

sog. Aul’aenelekn‘onen mageblich. Die Aufenthaltsréume der Elektronen

werden als Orbitale bezeichnet. Atonie besitzen Atomorbitale, )rlolekiile be~

sitzen N'Iolekiilorbitale, die aus der Vereinigung von Atomorbitalen ent—

stehen. Die Orbitalstrukturen der Atome entsprechen den in Abb. 9 charge-
stellten Schwingungsbildern.

Abb. 9: Form 11nd I‘éumliche Orientierung der wichiigsten Aiomorbimle (5,. p: drOrbitale).
Basiei‘end auf mathemmischen Berechnungen zeigen die Kugelwolken die :\11fentl1altsré11me
1Sch\\‘i11g11ngsstr11kim‘en) (101‘ 2111‘ Bindungsbildung beféhigten Auenelektronen an. Geometri-
Sche (achsenorientierteb Uberlappungen der Orbitule fiihren 2111‘ Bildung cheiniseher Bindun—
gen. Dabei werden ans Aiomorbitalen verénderi strukturierte Molokiilm‘biiale.

Vergleicht man diese Schwingungsbilder mit denen \‘on Stabantennen in

Abb. 2 sowie dei‘ Wiinschelrute in Abb. 3, ei‘kenni man die pl‘aktisch identi-

schen Geometrie—Beziehungen. Die Aufenthaltsréiume der Elektronen Yon

Atomen sind mit der Absn‘ahlungscharakteristik Yon Antennen vergleich-

bar. Die Abstrahlungsenergie Yon Antennen basiert ebenso a11f Elektronen-

schwingungen wie die Oi‘bitalwolkenstr11k1111‘ der Atome. Beide Raumstruk—

turen haben in1 Anregungszustand (Aussage iiber den Energiegehalt) dei‘

Elektrunen ihre kausale lil‘sache. D21 die Schwingungsstruknn‘en aus eleke

ti‘isch geladenem Material bestehen (’Elekti‘onen als Ti‘éigei‘ negativer La—

dung), \veisen sie ein Dipohnonient auf, init deni ihre chemische Reaktivitét

untei‘einandei‘ erkléii‘t wird.

b) Molekiile

Reaktion \‘on Atomen untereinandei‘ fiihl‘t 2111‘ J'Iolekiilbildung. Dabei ent—

Stehen durch KOInbination (Uberlappiing) dei‘ Atomorbitale Moiekiilorbitale
niit eigener Syniinetrie. Die Lage dei‘ Atonikerne zueinander (in den Molekii-
len) sowie die neuen elekn‘onischen Aufenthahsréume (Molekiilorbitale)

sind in Abb. 10 schematisch dargesteilt. In der Sn‘uktur der Bindungsebene

(fett gezeichnei) erkennt Inan die Formen Yon Stabantennen (A ~ D) sowie
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gewinkelten (E) und Y—ffjrmigen (F) Antennenformen. Diese Strukturen sind

in der Lage. externe Schwingungsenergie zu empfangen und aufzunehmen

(Anregung z. B. durch Licht—, Réntgen— Oder \Yérmestrahlung). Die Abgabe

der aufgenommenen Energie (Abstrahlung) erfolgt ber eine «Anregung» der

Elektronenhlle, die daraus ihre Charakteristische Schwingungsstruktur er—

hélt. Auf diese Weise kénnen auch Molekle untereinander kommunizieren!

Die molekularen Schwingungen beeinussen sich gegenseitig. Jedes Mole-
kl ist empfangender Resonator und abstrahlende Antenne zugleich.

Abb. 10: Schwingungssn‘ukturen \‘0n Molekiilorbilalen kleinerer Molekiile. Die fijr die Bin-
dungsbildung nicht benétigten «freien» Elektronen bestimmen weitgehend die Resonanzsn‘ukuu‘
des Gesamlmolekiils. Anhand des \\'assermolekls If sowie des Carbonations F zeigt sich eine
dil‘ekte Beziehung zur Schwingungssn‘uktur (ler \V-férmigen \Yiinschelrute in Abb. 3. Das Orbi-
tal der quadratischen Bipyramide D emspricht der Abstrahlungscharakteristik von Pyramidon»
Formsn‘ahlem in Abb. 4.

Die Auffassung der Molekiile als resonanzfhige Antennen erklért. daB

lebende Organismen jeglicher Art (Pflanzen. Einzeller. Tiere. Mensch) alle

die SChxx‘ingungsenergien aufnehmen kénnen (0b natrlichen Oder techni—

schen L‘rsprungs). fiir die ihre molekularen Antennenstrukturen durch Bin—

dungslénge und Bindungswinkel optimiert und geeignet sind. Der Organis—

mus erkennt seine L‘mwelt an dem jeweils vorherrschenden Schwingungsv

muster (Farbschwingungen. Lichtschwingungen, Temperatul‘sChwingungen,

molekulare Schwingungen V011 Gegensténden und Lebewesen, Tonschwin-

gungen. Vibrationen, Strahlung usw.)! Von dem auf uns einstrémenden

Schwingungsspektrum wird nur ein winziger Bruchteil bewuBt wahrgenom—

men (sichtbares Licht, Infrarotschwingungen. Vibrationen). der Hauptanteil

wird unbewuBt veral‘beitet (z. B. Korrektur V011 Bindungsbruchen aufgrund

der Einstrahlung von natiirlicher Radioaktivitét).
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c) Organismus

Trifft kohéirente (in einer Ebene schwingende) zirkularpolarisierte Strah—
lung (2. B. aus Erdstrahlenkreuzungen) auf unseren Organismus, ist (in den

meisten Fallen) die Schédigungsrate besonders hoch, da diese Strahlungs-
form (die technisch noch immer sehr schwer nachweisbar ist) nur von den

entsprechenden helixformig angeordneten Resonanzstrukturen der DNA im

Zellkern erkannt und angenommen wird.14 Hier fhrt die energetische Ein—

strahlung zu einer hohen Rate von Bindungsbrchen, die nicht schnell ge-

nug durch korpereigene Enzymsysteme repariert werden kOnnen. Dies drf—

te die Ursache fr die hohe Anzahl von Krebserkrankungen darstellen, die
bei Panzen und Menschen ber solchen Reizzonen beobachtet werden.

Eben weil die Wiinschelrute bei richtiger Abstimmung den gleichen Resona-

tor darstellt wie die chemischen Molekle, kann mit ihr die verursachende

Strahlung erkannt und bewertet werden.

1 1. Der Mensch als Antenne

Molekulare Strukturen mit ihren Bindungsléingen (Antennenléngen) im
Angstrombereich sind naturgeméi nur zum Empfang hochenergetischer, ex-
trem kurzwelliger Strahlung geeignet. Das sind z. B. Hohenstrahlung, Ultra-

strahlung usw., die fr die Wetterihligkeit und verwandte Phinomene ver—

antwortlich gemacht werden k6nnen.15 Erdstrahlen liegen wie die uns um—
gebenden technischen Wellen im Zentimeter- bis Dezimeterbereich. Radio—

wellen gehen his in den Meter— und Kilometerbereich hinein. Meter- und
insbesondere Kilometerwellen scheinen den Menschen weitgehend reak—
tionslos zu durchdringen, da die korpereigenen Resonanzstmkturen nicht
die entsprechenden Antennenliingen aufweisen. Der Mensch ist nicht so gut
«abstimmbar» wie ein Radio. Er empféingt nur mit dem Antennenpotential,

das ihm von biologischer Seite zur Lebenserhaltung her vorgegeben wurde.
Zentimeter- und Dezimeterwellen (Erdstrahlung, Funk, Mikrowellen) kén-

nen vom Menschen empfangen werden. Welche Antennenstrukturen hier
als Resonator fungieren, ist nicht geklrt. Es sieht jedoch so aus, als ob Ner-
venleitungsbahnen, die entsprechende Lingen aufweisen, die Schwingungs—
energie aufnehmen. Das wrde die hohe Affinitét von Strahlungszonen zum

14 Siegfried GRABOWSKI: Grundlagen der physiologischen Stereochemie. - HP-Journal (im
Druck)

15 Volker FAUST: Biometeorologie: Der EinfluE von Wetter und Klima. In: A. RESCH: Kosmo-
pathie. — Innsbruck: Resch, 2 1986 (Imago Mundi 8), S. 137 — 165
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Nervensystem erkIéiren, da beirn AufenthaIt ber Reizzonen meist von L'n-

ruhe- und Erregungszusté‘lnden, SchweiBausbrchen. Krémpfen, Glieder—

zucken. Angsttréiumen, Erhéhung der Pulsfrequenz. Auslésen \‘on Asthma-

anféillen und Vielen weiteren sog. psychovegetativen Reaktionen berichtet

wird.

Fr spezielle Wellenléingenbereiche scheint die Schédelkalotte aIs Resor

nanzorgan zu wirken. G. MAURITIUS16 vergleicht die Kopfform des Men—

schen mit einem Hornstrahler (Sender) der Bundespost (Abb. 11). Die indivi—
duelIe Resonanzfrequenz des Schédels liegt urn 375 MHZ (Fernsehband).

Méglicherweise finden Empndnngen wie Kopfschmerzen. Summen, Pfeif—

und Klickgeréusche zurnindest in einigen Féllen hierdurch eine Erkléirung.
H. BURGELL— berichtet fiber den Bau eines abgeschirmten Schlafplatzes

(Faradayscher Kéfig), in dem genannte Symptome bei ihm spontan ver—

schwanden und nach Verlassen diesesKéfigs ebenso znverléssig wieder auf—

traten.

ParaboIspiegeI Schadel knochen ' Reflektor

........... I l I
/" “

Reektor
\ Kleinhirn-v

Rickenmark —o Sender —-v

A B C

Abb. 11: \‘ergleich zwischen Parabolantenne 11nd dem Schédeldach aIs Reektor fL'ir Mikrowek
lenstrahlung. A = Parabolamenne zum Strahlnngsempfang und Bnndelnng. In B \virkt der Scha-
delknochen als Strahlnngsreflektor. Er konzemriert die einfallende .\Iikrmvellenstrahlung auf
das Kleinhirn. Mil diesem Effekt erkIérle der Rntenexperte Prof. Dr. S. W. TROXIP m die Wir—
knngen (Erregung der motorischen Xerx'enbahnen Sowie Ausfallerscheinungen) der Erdstrah-
len auf das Kleinhirn (I'nflle auf 50g. TodeskilometerStreifen). C zeigt einen Sendemast in
Form eines Hornstrahlers. Neben der enviinschten gebndehen Strahlung (zum néchsten Sen
der) trin \‘iel Strenstrahlnng anf.

In] folgenden Kapitel L'iber die Runensymbolik werden wir erkennen, daB

der Mensch aber auch in seiner geometrischen Ganzheit als Resonator als

Empféinger von Schxx'ingungsenergien fungieren kann.

16 G. .\1 AL'RITIL'S: Ban und Biologie. In: A—\. RESFH: Kosmopalhie. S. 179 317. s. Anln. T
17 Hermann Bi"RGIiL: Ban einos abgeschinnten Schlafplatzes. , \\'0hnung - Gesundheit 36‘

11990). 33 e 34
18 Josef A. KOPP: Gesundheitsschédlic‘he und bautenschédlich Einfltisse \‘on Bodenreizen. -

Ziirich: Schweizer \"erlagshans. 1965. S. 60 f.
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1 2. Antennenstrukturen und Antennenwirkungen von
Runensymbolen und Runenstellungen

Die Entwicklung der Runensyrnbolik wird nach K. SPIESBERGER19 auf die

Zeit \‘on Atlantis zuriickdatiert. Runen gelten als Schalthebel zu kosniischen

Ki‘aftspeichern. Sie dienen einer vei’stéirkten Aufnahine kosmischer E1191“

gien (Aufnahnie von Lebenskraft). Die l'msetzung dieser Energien kénne zu

vei‘besserter Gesundheit (Runen—Yoga), zur Pei’SénliChkeitsentwicklung
(Esoterik), zur Erweckung und Steigerung paranormalei‘ Féihigkeiten, aber

auch zur verbesserten Ausiibung inagischer Pi‘aktiken vei‘wendet werden.

a) Runenmagie

Runenmagie ist eine Methode (neben Alchemie, Kabbala, Astrologie, éstli—

chen Lehren) zur Ei‘langung esoterischen \Yissens. Die durch Runeniibun-

gen transforiniei‘ten Energien eignen sich auch hervorragend zur Ei‘hiihung

der Sensitivitét im Zusammenhang init od—magnetischen Forschungen sowie

Ruten- und Pendelexperimenten. Die Kréiftetransformation der Runen ist

niit denen von Pyramiden Oder Orgon—Akkuniulatoren nach Wilhelm RFICH

UFMEHMI
HEN“?GIBOR

vergleichbar.

Abb. 12: Beispiele fiir Runensyinbole. l’berall zeigen sich Struktui‘vn. the (let I-‘orm einer Wiine
sclieli‘ute ontspi‘echen. Auch die Stahform (ler IS»R11ne findet als Rule Yeru‘endung. Forum (191‘
Mensch IlllI Héinden. Armen Oder KOI‘IH‘I‘ vine Rune. wird er zur Antonno. (lie kosmisohe
Schwingungen einpfiingl. Dieses Resonnnzphnomen ist mit (lem \Yiinsehe]I'uu-liphénomen11nd
dem Iimpfang Inittels Radioanlennen (lireki \"ergleichbaiz Aut‘h gezeiclineie Runensyinbole dit»
non zu niagischen Praktiken (Anziehnng liiniinlischer bxw. (léiinonischer Kriifie) odei‘ 2115 .*\11111*
lette (Scliutzsymbolo). J0 nach l‘age der Runenzeichnung (ailfrecht. liegend. kopfsiehend) kzmn
diese zils Symbol géttlichei‘ Ki‘éifie Oder uls Déinonimn \virken.

Indein Runen die kosniischen Schwingungsenei‘gien transforinieren, kom—

me ihnen (lie Funktion einei‘ Antenne zu. Der optische Eindruck gezeichne—

19 Karl SPIESBERGER: Runeninagie. 7 Berlin: Schikowski.31968
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ter Runensymbole entspricht den klassischen Antennenstrukturen, die wir

bereits kennengelemt haben (Abb. 12). Vergleiche dazu auch die Formen
der Winkelruten in Abb. 1, die exakt die UR—Rune sowie die KA—Rune

darstellen. 20
In der Runenmagie werden einzelne Runensymbole zu Binde—Runen kom-

biniert, um deren Einzelkréifte zu akkumulieren (die Antennenfunktion zu

verstérken). Abb. 13 zeigt Beispiele fr derartige Runenkombinationen.

S393???
Abb. 13: Beispiele fur Runenkombinationen. A, kombiniert die wichtigsten Runen des weibli—
chen (aufnehmenden) Prinzips auf der Basis der HAGAL-Rune, B die der wichtigsten minnlichen
Prinzipien. 21 Das Pentagramm C (DrudenfuB) dient in magischen Kreisen angewandt oft als
Schutz— und Abwehrsymbol. Das Hakenkreuz D sei eine zum Déimonium abgewandelte Rune und
diene der Anziehung dimonischer Kréfte.

b) Runen-Mantik

Aus der Runen-Mantik (Mantik = Vorhersagekunst) léiBt sich méglicher—
weise auch die Verwendung magischer Zeichen und Siegel ableiten, die der
Anrufung von Geistern dienen (Abb. 14).

Hier scheint die Antennenfunktion, zumindest was den optischen Ein—
druck betrifft, nicht mehr vorhanden zu sein. Aber auch bei «echten» Runen
féillt es schwer, sie mit einer Antennenfunktion i111 physikalischen Sinn in
Verbindung zu bringen, wenn sie nur als gezeichnete Symbole auf P'apier An—
wendung finden. Diese Problematik einer «physikalischen Verfremdung»
léiEt sich aufkléiren, wenn man den individuellen Weg eines «magischen
Adepten» betrachtet, der die Runensymbolik fur sich persénlich nutzen will:

20 Die UR<Rune gilt als Grundkraft und Urgesetz aller Schwingungszusténde. Es sei die Rune
zur Aufnahme von erdmagnetischen Strémungen und astralen Kraftfeldern. Die KA-Rune, auch
oft in der symmetrischen Y-Forrn dargestellt, sei die Rune des Meisters, Magiers und Geheim—
wissenschaftlers. Sie findet eher als Schutzrune Verwendung. Die IS—Rune (Entsprechung Stab-
rute, Pendel) gebe die Macht, sich und andere zu beherrschen. Die MAN-Rune (ebenfalls Wne
schelrutenform) sei die klassische Rune zur Verbindung von Mensch und Kosmos. Sie liefere
geistige Energie und verstérke die itherische Schutzhlle des Menschen. Es sei die Rune, die im
Blut die «géttliche Resonanz» erwecke. Fr weitere Entsprechungen von Runensymbolen mit
«kosmischen Antennen» muB hier auf die weiterfhrende Literatur zur Runenthematik verwie-
sen werden, s. Anm. 19.

21 Nach K. SPIESBERGER, a. a. 0., S. 112
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Abb. 1—1: fbergang von Runenstrukturen zu Siegeln mit reinem Smibolcharakter. A zeigt das

Planetenzeichen des Saturn. Hier ist die Darstellnng des Antenneneffektes noch klar erkennbar.

B ist das Siegel des Erzenge1s RAPHAEL. C zeigt das Siegel des Geistes AZIEL. wie es \'on Dr. Faust

im «groen und gewaltigen Hollenzwang» verwendet wurde. (Die Abbildungen sind den Biinden
I nnd 11 der «Zauberbibliothek» \‘0n Georg HORST 22 entnornmen. Bd. 1. S. 133 und 1—14 bzw. Bd.
11. S. 117 der Freiburger Ansgabe).

C) Runem'lbungen

Runem‘ibungen bauen auf Atem— und Konzentrationsbungen auf. Der

Mensch stellt durch Korperstellungen (Abb. 15) und entsprechende Finger-

und Handhaltungen eine Rune dar und konzentriert sich ganz bewuBt auf

die Aufnahme und Transformation kosmischer Kréfte. Zumindest fr VVel—

lenléngen im Dezirneter— bis Meterbereich ist eine K6rperfunktion als physi—

kalische Antenne durchaus denkbar. Beherrscht der Ubende diese Art der

0 I [F \ C O W O O

IS—Rune KA-Rune NOT—Rune LAF—Rune MAN—Rune TYR-Rune RIT—Rune

Abb. 15: N'Ienschliche Runenstellungen. Runenstellungen sind «.—\11*Scha1tungen» zur Anfnahme
kosmischer (Schwing‘ungs-)Energien. Der Mensch wirkt £115 Antenne. Die gebildeten geometri—
schen Strukmren sind mit klassischen Antennen sowie Formen \‘on \\'\"1nsrhelruten direkt Yer-
gleichbar. Allerdings gelingt die Aufnahme kosmischer Kréfle hier (Runenstellnng) nur dnrch
entsprechende Imagination.

22 Georg Conrad HORST: Zanber-Bibliothek Oder VOI] Zauberei. Theurgie und Mantik, Zaube
rern. Hexen und Hexenprozessen. Démonen. Gespenstern und Geistererscheinungen. ~ Mainz.
18217 1826. Nachdruck Freibnrg: Aurnm, 1979 (Edition Ambra)
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Kraftaufnahme, kann er zu gezeichneten Runensymbolen bergehen, die er
init lmaginationen erfiillt und die ihm als «psychischer Induktor» bei der
Aufnahme kosmischer Krafte Hilfestellung leisten. Der Kraft der Imagina—
tion kommt damit praktisch ein «Antennenabstimmungseffekt» zu, der die
korpereigenen Resonanzsysteme aktiviert. lst der «Informationskanal» im
Menschen erst einmal geoffnet, reicht die Vorstellungskraft, um mit unsicht—
baren Kraften und Machten in Kontakt zu treten. Symbolen und Siegeln
kommt dann nur noch die Funktion eines Katalysators zu.

d) Runenkréfte

Runenkréfte sind prinzipiell auf zwei Funktionsprinzipien anwendbar:
Wie auch Antennen kOnnten sie zur Aufnahme oder zur Abgabe von Kraften
bzw. Schwingungen dienen. Das erklare ihre Verwendbarkeit zur Anrufung

und Aufnahme VOIl Schwingungen, Kraften, Prinzipien, Geistern usw. und

gleichzeitig, eventuell nach Umkehrung des Runensyinbols, ihre \‘erwend—

barkeit als Schutz- und Abwehrsymbol (z. B. irn magischen Kreis). Bei der

Anwendung als Schutzsymbol oder zur Energieiibertragung zu Heilungs—
zwecken (Heilung durch den Geist) komme es lediglich darauf an, daE \‘om
Runenpraktiker Krafte ausgeStrahlt bzw. bertragen werden. Ob dieses iiber
ein «k6rperliches Antennenzeichen» geschieht oder iiber ein Symbol, ist un—

bedeutend (Bruno GRONING heilte mit Stanniolkgelchen). Wenn wir die
Hand zur Faust ballen und Zeigefinger sowie kleinen Finger ausstrecken.
stellen \vir das Symbol einer Unheil abweisenden Hornergeste. Die Antene

nenstruktur der Fingerhaltung ist klar erkennbar. 23 Fiir die Wirksamkeit

entscheidend ist aber letzten Endes weder Haltung noch Symbol, sondern

einzig und allein die Gedankenkraft, die innere Energien freisetzt und ber—
tragt. Jemand sagte einmal sehr treffend: «Nicht Material und Herkunft be—

stimmen die Macht eines magischen Symbols, sondern nur die glaubige See—

lenkraft, die vom Anwender darauf berstrémt.» Durch die Kraft der Gedan-

ken k'onne es sogar gelingen, Lebenskréfte auf tote Materie zu iibertragen

und so einen Golem, Homunkulus Oder Tulpa zu schaffen, dem schwingungs-

méiléig eine Eigenidentitz‘it zuerkannt werden muB, die pendel— und ruten—

maig sowie von Sensitiven auch ohne Hilfsmittel erfaBt werden kann.24

23 Das Horn gilt allgemein als wirksames Schutzmittel gegen bOSe )Iachte und démonisclie
Einfliisse. Auch das Alphornblasen wurde \‘OIl schweizerischen Sennen urspriinglich als Schulz
des Yiehs vor Nachtgespenstern angewendet (abends) bzw. um diese vollstandig zu vertreiben
(morgens). \‘gl. Hanns BACHTOLD-STEUfBLI: Handworterbuch des deutschen Aberglaubens. -
Nachdruck Berlin: de Gruyter. 1987

2-} Das Problem der «Belebung» beruht auf der Erzeugung einer neuen psycliisclien Kraft
bzw. der \‘erladung eines Teiles der eigenen auf eine )iumie.
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Ohne die Kraft des Gedankens und die Macht der Imagination ist jede

Rune und jedes Symbol nur eine leere Form ohne Inhalt. Runen sind Struk~

turen archetypischer Seinsbereiche und damit Représentant inhaltlicher

Prinzipien und Krifte. Innenwelt und AuBenwelt sind nach den gleichen

archetypischen Prinzipien aufgebaut, so daB Wir nach dem Gesetz der Reso-

nanz immer nur mit dem in Kontakt kommen kénnen, zu dem wir in Schwin-

gungsbereinkunft stehen. Dieses Naturprinzip fhrt zur Identitéit von

AuBenwelt und Innenwelt, wie es in den hermetischen Philosophien ein-

drucksvoll in die Worte «Mikrokosmos gleich Makrokosmos» (PARACELSUS)
bzw. «wie oben, so unten» (Tabula Smaragdina, HERMES TRISMEGISTOS) ge—

kleidet wurde.

13. Thematische Zusammenfassung und Diskussion 25

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt im Vergleich von reso-

nanzfhigen <<Antennen>>strukturen aus den unterschiedlichsten Lebens— und

Materiebereichen sowie der Deutung und Diskussion ihrer Schwingungs-
strukturen. Aus den gemeinsamen Ubereinstimmungen kann gefolgert wer-

den, daE diese Antennen der Aufnahme und Abgabe von Schwingungsener-

gien dienen und als Erklirung fr eine Kommunikation der Lebewesen
untereinander sowie der Kontaktaufnahme zu kosmischen Kraftzentren,

Energiestrémungen und Strahlungen herangezogen werden kénnen, woraus

unter anderem auch der Wi'mschelruteneffekt erkléirbar wird.

a) Rute und Pendel

Wiinschelrute und Pendel sind geeignete Objekte zur Erfassung V011
Schwingungen und Strahlungen, die mit den blichen wissenschaftlichen

Untersuchungsmethoden nur schwer Oder nicht zugénglich sind. Hier sind

insbesondere sog. Erdstrahlen, kosmische Kraftfelder, aber auch Molekl—
schwingungen angesprochen. Da die Detektionsinstrumente (Rute, Pendel)

wie eine technische Antenne auf den optimalen Empfang abgestimmt wer-

den mssen, liegt die Vermutung nahe, daB es sich bei Erdstrahlenschwin—
gungen sowie kosmischen Energien um reine Schwingungsenergien handelt.

25 War sich daran stéBt, daB diese Arbeit mit einem 13. Kapitel beendet wird, sei darauf ver-
wiesen, daE die Zahl 13 der BAR—Rune (vgl. Abb. 12) entspricht. «Bar» bedeutet Geburt 11nd ver-
sinnbildlicht alles, was mit dem Leben zu tun hat. Die Runenkraft des BAR-Symbols diene der
Geburt eines héheren Geistes sowie der Entfachung magischer und mystischer Féhigkeiten und
Kréfte.
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Diese Schwingungsenergie kann vom Detektionsinstrument empfangen,
aber auch wieder abgestrahlt werden. Anhand eines Vergleichs der Anten-

nenstrukturen V011 Wnschelruten, Pendeln und Radioantennen wird die

allen diesen Instrumenten gemeinsam innewohnende Antennenfunktion
dargestellt und veranschaulicht.

b) Panze und Tier

Als Antennen in diesem Sinne (Aufnahme und Abgabe von Schwingungs-
energien) fungieren auch makrbskopische und mikroskopische Struktnren aus

dem Panzen- und Tierreich. Astgabelungen, Blattansétze, Blattrippen, Fh-
ler von Insekten usw. dienen der Aufnahme von Schwingungsenergien, die

den Pflanzen und Tieren Informationen zum Wachstum, zu Bewegung,

Orientierung, Beutedetektion usw. zukommen lassen. Andererseits kénnen

diese Instrumente bzw. Strukturen zur Aussendung der eigenen Schwin-

gungsenergie dienen, um auf diese Weise die Kommunikation zwischen art-

spezifischen, aber auch artfremden Spezies zu erméglichen. Ein Vergleich

dieser Kommunikationsstrukturen mit klassischen Funkempfangsantennen

sowie Wnschelruten und Pendeln zeigt weitgehende Ubereinstimmungen.
Da die Panzen (insbesondere Laub— und Nadelbéume) in ihren Strukturen
ber Antennenléingen verfgen, die zum Empfang von Mikrowellenstrahlung

geeignet sind, ist eine Schz’idigung durch ortsnahe, aber auch globale Sender
(Satelliten) des Funk— und Fernsehbereichs zu erwarten (Waldsterben).

c) Mensch

Auch Mensch und Tier scheinen in ihren Organismen ber Strukturen zu
verfgen, die Schwingungsenergien aufnehmen und abstrahlen kénnen. Die

entsprechenden Resonatoren finden sich in makroskopischen sowie mikro—

skopischen Formen. Wéihrend einerseits der Mensch in seiner gesamten
Kérperléinge bzw. in Teilen davon zur Antenne werden kann, finden sich an—
dererseits wohl die meisten und wichtigsten Resonatoren im molekularen
Bereich. Runen-Stellungen von Fingern, Armen, Beinen und des ganzen K61"—

pers sowie die damit verbundenen Ubungen zeigen deutlich, daB der Mensch

diese «Antennenstellungen» zur Aufnahme kosmischer Energien nutzen
kann.

d) Resonanz

Die Betrachtung von einfachen Moleklstrukturen zeigt, daB deren geo—
metrische Formen und Schwingungsbilder mit denen von Wnschelruten,
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Astgabelungen, Insektenfhlern usw. durchaus identisch sind. Auf der Basis

von molekularen Schwingungen, deren Ausléser (Molekle) Empfnger und
Sender zugleich sind, kénnen Lebewesen untereinander und mit ihrer Um-
welt kommunizieren. Auf diese Weise lassen sich Sympathien, Antipathien,

Arzneimittelwirkungen (Homéopathie) usw., aber wohl auch paranormale

Féhigkeiten erkléren.

Diese Féhigkeit zur Resonanz erkléirt aber auch das zum Teil unterschied—

liche Verhalten von Menschen und Tieren gegenber Erdstrahlen, und es er-

kléirt, daE Erdstrahlen (sowie Mikrowellen allgemein) berhaupt schidigen
kénnen. Sie kbnnen es nur, weil die meisten Lebewesen in ihrer Molekular-

struktur fiber geeignete Antennen verfiigen, die den Organzellen neben
lebensnotwendigen auch pathologische Schwingungen liefern. Auf dieser
Basis lBt sich letztendlich das gesamte Krankheitsgeschehen (aber auch die
Gesundheit) ber elektromagnetische Schwingungen erkléiren. Bioresonanz-

therapeuten und an asiatischen Lehren orientierte Behandler qten das

schon immer.

Das Schwingungsspektrum eines Menschen kann aber auch durch psychi-

sche Faktbren beeinut und gesteuert werden. DaIS eine Vermittlung
zwischen psychischen Kréiften und den k6rpereigenen Resonanzstrukturen
méglich ist, zeigt die Runenmagie. Hier zeigt sich, daB die geistige Kraft allein
in der Lage ist, Schwingungen «in Auftrag zu geben», die dann abgestrahlt

werden kénnen, die wirksam sind (Heilungen) und die auBerhalb des Kér-
pers z. B. mit Wiinschelruten oder Pendeln nachgewiesen werden kénnen.

e) Kosmos und Leben

Die Beobachtungen, Vergleiche und Folgerungen legen den SchluB nahe,
daB Lebewesen, Erde und Kosmos ein einzigartiges Kommunikationssystem
von Schwingungen darstellen, in dem alle Lebewesen wegen ihrer kurzen
Lebensspanne besonders auf die gegenseitige Harmonie der vorhandeuen
Schwingungen angewiesen sind. Diese innige Harmonie wird von zwei mit-
unter dominierenden Stérgréen beeinuBt:

1. Technische Stérschwingungen aus dem Funkbereich sowie pathologische
Schwingungen von Schadstoffen, Toxinen, Erdstrahlen usw. als éiuBere Fak—

toren.
2. Stdrschwingungen aus dem psychischen Bereich. Die psychische Schéidi—
gung eines Organismus beginnt spéitestens mit seiner Zeugung und hat sich
meist schon im Kindesalter manifestiert. Kontaktarm oder hageschz‘idig’c
aufgewachsene Menschen werden kaum mehr den schwingungsméiig richti—
gen Bezug zu Mitmenschen und Umwelt finden.
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Wenn es dem Menschen gelingt, sich seiner eigenen schwingungsmalsigen

Stellung in der Welt bewuBt zu werden, dann sollte es ihm auch gelingen, die

ihn beeinflussenden StorgroBen zu minimieren und die eigene psychische

Kraft zum Nutzen Yon sich und anderen wirksam einzusetzen. Der Mensch

ist auch schwingungsmaig ein Mikrokosmos im Makrokosmos. L'nd nur

wer das fiir sich personlich begreift und sein Leben daran orientiert, kann

die Spaltungen unserer fortschrittsglaubigen Zeit fiberwinden und ein Leben
in Gesundheit, Liebe und Harmonie verwirklichen.

Zusammenfassung

Dr. S. Grabowski, Berlin, vergleicht Wim-
schelruten und Pendel mit analogen geo—
metrischen Strukturen im Bereich \‘on
Formstrahlern, Radioantennen, .\Iolekii~

len, Pflanzen, Tieren und Menschen. Die

t'bereinstimmungen ihrer Schwingungse
bilder verweisen auf Funktionen der
Strukturen als Resonanzorgan zur Kom»
munikation. zum Empfang von terrestri-
schen (Erdstrahlen)
Frequenzen sowie zur Aufnahme kosmi-
scher Energien. Ein Vergleich mit Symv
bolen (Amulette. Siegel. Runen) verweist
auf die hohe Bedeutung psychischer Fak-
toren (Imagination) bei der Kommunika-
tion des Menschen mit seiner schwin»

und technischen

gungsmaBigen Umwelt.

Wiinschelrute
Radiasthesie
Antenneneffekte
Schwingungsbilder

Summary

S. Grabowski, Berlin, compares divining-
rods and pendulums with analogous geo—
metrical structures within the range of
devices that are specifically designed so
as to convert the incoming radiation in a
particular way. of radio aerials. mol-
ecules. plants. animals and man. The corv
respondence between their oscillograms
gives evidence of these structures being
resonant towards communication. the re—
ception of terrestrial (earth radiation)
and technical frequences as well as of
cosmic energies. Comparing them with
different symbols (amulets. seals. runes).
one recognizes the deep significance of
psychical factors (imaginationl in the
communication of man with his oscil~
lating environment.

Diviningrrod
Radiesthesia
Aerial effects
Oscillograms

Dr. S. Grabowksi. Selerweg 16. D- 1000 Berlin ~1l



AUS ALLER WELT

D. Scott Rogo—Preis

Von der Parapsychology Foundation,
New York, wurde der D. Scott Rogo Preis
filr parapsychologische Literatur ausge—
schrieben. Der 1990 verstorbene D. Scott
Rogo war Mitglied des Vereins und trat
vor allem durch zahlreiche Publikatio-
nen hervor. In Wrdigung seiner Tatig-
keit soll einem an einem parapsychologi—
schen Manuskript arbeitenden Autor ein
Preis von $ 3000.— verliehen werden.

Fiir die Bewerbung moge man eine
kurze Zusammenfassung senden an:
Parapsychology Foundation, Inc., 228
East 715t Street, New York, New York,
10021, Tel. (212) 628-1550, Fax (212)
628-1559.

Referentenbiiro

Aufgrund der groBen Nachfrage nach
kompetenten Referenten im .Bereich der
Parapsychologie richtet die Parapsychol—
ogy Foundation das Parapsychology
Speakers Bureau ein, um den Anfragen
gerecht zu werden.

Entsprechende Unterlagen sind er-
haltlich bei: Parapsychology Foundation,
Inc., 228 East 7lst Street, New York,
New York, 10021, Tel. (212) 628 — 1550,
Fax (212) 628—1559.

Schweizer Parapsychologische
Gesellschaft

Die Schweizer Parapsychologische Ge—
sellschaft hat fiir das erste Halbjahr 1992
ein vielschichtiges Kursprogramm er—
stellt, das von Numerologie, Heilung,
Gaia—BewuBtsein, Astrologie und Tarot
bis zur spirituellen Korperarbeit reicht.
Zudem wird ein reichhaltiges Medien—
programm geboten.

Info: SPG, Ch-8008 Zrich, Zollikerstr.
269a, Tel. 01/55 56 62.

Hans Luksch '1‘

Am 29. J{inner 1992 starb in Wien im
70. Lebensjahr der Obmann des Vereins
lr Tonbandstimmenforschung Oster—
reichs (VTFO). Luksch hat sich in beson-
derer Weise bemht, die technischen
11nd inhaltlichen Fragen der Tonband-
stimmenforschung in Fortfhrung der
Arbeiten des 1982 verstorbenen Ing.
Franz Seidl einer Abklz'irung zuzuihren.
Sein Bemhen um die Grenzgebiete der
Wissenschaft erfiillt uns mit besonde-
rem Dank.

Metapsichica

Nach lingerer Unterbrechung er—
schien 1991 die Zeitschrift Metapsichica
(ltalienische Zeitschrift fr Parapsycho—
logie) als Einzelnummer im 46. Jahrgang.
Sie wird von der Associazione Italiana
Scientica dz’ Metapsichica (AISM) her-
ausgegeben und an Mitglieder gratis so—
wie an einschlagige Institute im Aus-
tausch vergeben.

Info: AISM, Via San Vittore, 19,
I-20123 Milano.

Liebe Leser von GW!

Die gestiegenen Druck- und Versand-
kosten zwingen uns, die Preise fr das
Jahresabonnement von «Grenzgebiete
der Wissenschaft» ab 1. 1. 1992 auf DM
65.—, sfr 57.7, 68 455.— (inkl. Porto) zu er—
hohen.

Wir hoffen auf Ihr Verstandnis und
werden uns bemiihen, die Zeitschrift in-
haltlich weiterhin zu verbessern.



BUCHER UND SCHRIFTEN

RESCH. Andreas: Veranderte BewuBIseinszw
sténde: Trauine. Trance. Ekstase. 7 Innsbruck:
Resch. 1990. 608 S. (Imago .\Iundi: 12). 70
Abb. sw. ll farb.. Ln. ()5 600.—.D.\177r

Dieser nach dent XII. Internationalen I.\I.»\r
GO NIL'NDI-Kongrels 1.989 in Innsbruck here
ausgegebene KongreBband handelt alle Ere
scheinungsformen \‘eranderter Bewuiétseins
zusténde walirend Sehlaf— Traumperioden. in
Trance und Ekstase. unter pliilosophischen.
psychologisclien. medizinischen. physikalii
schen. grenzwissenschaftlichen und religié—
sen Aspekten ab.

Besondere Beachtung verdient der Eréff-
nungsbeitrag. in detn E. Nickel in einer faszi~
nierenden Gesaintschau einen Brt’ickenschlag
zwisclien Quantentlieorie und Transpersonai
lein Bewufétsein \‘ersuclit. Hierin wird unter
Einbeziehung ties beruhtnten L‘PRrExperir
nients. Everetts und Wheelers Melirfacliweli
ten. John Bells und David Boliins paradigma-
stiirzenden Postulaten eine Bewulétseinsphy»
sik des (lritten Ialirtausends vorgezeichnet.
die \‘iele Generationen wissenschztftliclter
Vordenker vollauf beschéftigen diirfte. Eineni
\'01‘\\'atidteti Thema widinet sich (ler bekannte
Psycliiater Prof. em. F. S. Rothschild in seiner
Abhandlung iiber Bioseiniotik 7 die Deutung
biologischer I’t'ozesse — . ein Beitrag. (ler dann
\‘on E. Xiedermeyer aus der Sicht eines Neu-
mlogen Init tier Frage (les Bewulétseins ver’
bunden wird.

In der Folge werden mehr fachspozifische
Them-an zibgehandelt. \x‘ie 7.. B. (Ias \‘0n .\. Dittr
rich fiber «Fmpirische Dimensionen veran—
derter BewuBtseinszustande» — zwingende
Vorausseizung fur ein besseres \‘ersténdnis
der G95a111l1l181]13[ll<.lm .-\nscblu[§beitrag gelii
D. B. Linke nocli einen Scliritt \x'eiter. indent
er uns niit (10m Leib-Seele-Problem konfroni
tiert. .»\uf die \'on ilnn selbst gestellte Frage
Intel} (191‘ [VIISIGI‘bllCt’iI (les (iehirns \erinag
er jetlocli keine befrietligende .\ntw0rt zu
gehen. indent er (liese als .\10di7iner allzu en};
an den Begri' tles klinischen Ablebens ankop-
pelt.

Der Herausgeber (ler Imago .\Iundi Bande.
A. Rescli. verinittelt in Form eines lleiirags
Intermezzos. einen kurzen I'Vberblick iiber
einzelne Forinen dos Bmvulétseins. um tlunn
7,11 einer Fiille interessanier Fin/,elbeitréige
uberzuleiien.

.‘it der 'I'ranceJI‘hetnatik befaIét sicli C. H.
Bick. der den EinfluE von Trancezustéinden
auf inenschliches Verbalten untersucht. Wer
sich ausfiihrlich iiber Hnnnose. Trance 11nd
Riten. LB. den Tanz der Derwische untl
Macuinbariten. aber auch fiber Schamaneir
techniken l1n(l auIéerkérperliche Erfahrungen
informieren mb‘chte. wird in diesem Kapitel
eine interessante Zusamnienfassung finden. P.
Tholey beschaftigt sich ganz mit dem «Klar-
traum als ein \Yeg zur schépferischen Frei-
heit». ein Tlienia. das er auch bereits als Buch-
publikation abgehandelt hat. «Zeit» spielt Wab-
rentl veranderter BewuBtseinszustande eine
bislang allzu héufig uberseliene Rolle. .\Iit
tlein Zeiterlebnis befat SlCh l. Kugler in dent
Beitrag «Lebensbilderschau und Zeiterleben
in Katastropliensituationen». Einen hervor-
ragenden f'berblick iiber \‘eranderte Bewulétv
seinszustande \‘ermittelt aut‘h R. Thomas. In
(lieser umfangreichen Arbeit werden Bewulétv
seinszustande im unterwaclien. im auBerwa-
Chen patliologischen und gesunden Bereich
u. a. tabellarisch und grapliisch klat‘ tunrissen
~ i‘iir «Insider» eine ausgezeit‘bnete Nach-
sclilageméglichkeit. Abgerundet wird dieser
Beitrag durch Martin Ebons Bericht t'iber me-
diuntistisclie 11nd pseudmnediumistische Er—
falirungen. Cher seine zahlreit‘hen Faszinie-
renden Erlebnisse bei den brasilianischen
Trancerl‘leilern berielitet der bekannte Auior
R. Passian. Er. der selbst gelegentlicli \‘011 die-
sen Hellern operiert 11nd V011 lastigen l.eiden
befreit wurdc. beliandelt in dieser spannen»
tlen Reportage \‘or allem die Probleinatik der
Trancepersénlichkeiten. \Yeitere Beitrage (lie-
ses (lurch exzellentes Fachwissen brillierenv
tlen \Yerkes sint «\‘isionen und Auditionen»
(G. Scliallenbergl. uBewtlElseitiselllfalttll‘lg in
spirituellen Traditionen Asiens» (IE-Th. Gott-
wald \\'. Howaldb. «Sclilzif. Tratnn. I'Iypnose.
Biokc‘jinese. Biostase. Thanatose» (H. Larclierl
untl «Erforschung (ler \Ii’stik» l]. Sutlbrat-kl.

_,\_ Meekelburg

I-ZBERLEIX. Gerald L. (HgJ: Schulwissen~
schaft. Para\\'isseiischaft. Pseudowissen-
scliaft. Stuttgart: llir7el Wigs. \'ei‘l.ges..
1991. 186 S.lE(1ition I'niwrsilas). I).\I 2.9.—

Der hier \‘orgelogte Sanunelbantl «Scliulwis-
senscliaft. Pseudowissen-
sclial‘t» entlialt Beitré‘tge (ler \‘on Prof. G. Voll-

Partm'issenscliaft.
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mer herausgegebenen Nr. 4/1989 der Zeit-
schrift L'NIV‘ERSITAS sowie Beitrage der Von
derRedaktion L‘NIVERSITAS am 11./12. Okt07
ber 1991 abgehaltenen Tagung znm Thema
des Bandes. in den) V011 namhaften Autoren
folgendc Artikel behandelt werden:
Radiésthesie: Léb, H.: Erdstrahlen und \Nt‘in7
schelrnten 7 Kanfmann. R.: Erdstrahlen 7
Betz, H.—D./"Kénig, Herbert L.: Rntenganger
nnd Erdstrahlen.
Homéopathie: Gebliardt, K.7H.: Beweisbare

Homéopathie 7 Ariens. E.J.: Hombopalhie.
paranormale Heilweise 7 Harisch, G./Kret—
schmer, _\'I.: Homéopathieforschnng.
Parapsychologie: Eberlein. G. L: Schulwissen-
schaft. Paraxs‘issenschaft, Pseudowissenschaft

7 Resch. A.: Paranormologie - Bauer, E.:
Standortbestiminnng der Parapsycliologie.
Astrologie: Kanitscheider, B.: Astrologie in
wissenscliaftstheoretischer Perspektive — Nie-
henke. P.: Astrologie, ein altes Menschheits-
wissen 7 Kanitscheider, B.: Keine Wissen—
schaft. vielleicht Lebenshilfe.

Wie bereits ans den verkt‘irzt \viedergegebe—
nen Titeln der Beitrage 2n ersehen ist, handelt
es sich nm eine wissenschaftliche Auseinan-
dersetznng mit Fragen der Paranormologie.
Eberlein versncht einleitend eine Abgrenzung
zwischen Schnlwissenschaft, Parawissen-
schaft nnd Pseudowissenschaft zn geben:
Schnlnissenschaften sind die universitar an—
erkannten ForsChungsrichtnngsformen, Para
wissenschaften sind alternative. universitar
nicht anerkannte Forschnngsformen, die je~
doch zum Teil anwendbare Aussagen erbrin-
gen. Pseudowissenschaften sind hingegen in
Anssage. Theorie. Methode nnd Forschnngs—
programm wissensr‘haftlich inaktzeptabel. So»
sehr diese Unterscheidung soziologisch ge-
pragt ist. liiBt Eberlein zumindest den Grenz-
gebieten eine gewisse wissenschaftliche Exi-
stenzberechtignng. Ahnlich strenen sich anch
die Anssagen der einzelnen Beitr'age. Kauf~
mann bejaht die Fahigkeit des Menschen. anf
értlieh begrenzte Einflnsse zu reagieren. Nach
Betz nnd Kénig scheinen derartige Einflnsse
von elektromagnetischer Strahlnng, Infra-
nnd L'ltraschall Oder von Graxitationsfeldern
bedingt zn \verden. Die Homéopathie ist nach
Gebhard eine moderne Heilmetltode, die sicli
sogenannter Hochpotenzwirknngen bedient
nnd eine Alternative znr Schnlmedizin dar7
stellt. Xach Ariens liegen diese Hochpotenz7
wirkungen im Bereich des Placeboeffektes.
Demgegent‘iber betonen Harisch nnd Kret»
scltmer die Bedentnng der biochemischen

Forschnng, um Haupt- nnd Nebemvirknngen
der Homéopathie abznklaren. Das Begehen
dieses Weges mirde das Erkenntnisfeld der
Natnrwissenschaften uni wichtige Bereiche
erweitern. Eine solche Erweiternng sieln
Eberlein anch durch die Parawissenschaften
gegeben. die er dem Erkenntnissystem moder7
nisierter Gesellschaften anrechnet. Resch ver7
tritt demgegennber die Ansicht, daB das Para-
normale nur insofern paranormal ist, als man
die L'rsachen der betreffenden Phanomene
noch nicht kennt. Die Forschnng habe anch
hier vom Boden des hentigen \Yissens ans zn
geschehen. Wichtig ist dabei die Phanomen-
offenheit. die dnreh den nentralen Begriff
«Paranormologie» am besten abgedeckt \x'ird.
Bauer anEert in diesem Znsainmenhang die
Meinnng. daB sogenannte «Psi-Anomalien»
den Gegenstandsbereich der Parapsychologie
bilden, die sicli mit etablierten Methoden en
folgreich nntersnchen lassen. Bei der L'nter-
snchnng um die Astrologie vertritt Kanitschei—
der den strengen Kansalismns nnd spricht ihr
jedwede wissenschaftliche Bedentnng ab.
Demgegent‘iber basiert nach Niehenke die
Astrologie anf der Deutnng ranmlicher \‘er-
haltnisse und zeitlicher Ablanfe in nnsereni
Sonnensystem. deren Rhythinen mit physika-
lischen, biologischen nnd psychischen Ablan—
fen in Organismen anf der Erde zusammen—
hangen.

So bildet dieser Band einen iiberans lebhaf—
ten Einblick in die Anseinandersetznng der
Wissenschaft mit Grnndfragen der Paranor—
mologie. was nicht nnr deren Stellenwert in
der gegenwartigen sozialpsychologischen Si-
tnation nnterstreicln. sondern anch ihrc Bo—
dentnng l'iir wissenschaftstheoretische Belan-
ge hcrx‘orhebt. Ein wertvoller Beitrag. Das
Antoren~ und Sachregister hat man sich leider
erspart. A. Resch

GIERER. Alfred: Die gedachte Narnr: L'r-
sprung, Geschichte. Sinn nnd Grenzen der
Naturwissenschaft. - \rh‘inchen: Piper. 1991.
293 5.. DH 39.80. (SS 310.40

In dem \‘0rliegenden \Yerk hat der bekannte
Tiibinger Biophysiker Alfred Gierer den
Denkansatz. den er in seinem Bnch «Die Phy-
sik. das Leben nnd die Seele» dargestellt hat.
\veiter entfaltet. \‘ertieft nnd natnr» nnd gei~
stesgeschichtlich fundiert. In den ffnif Rapi~
teln beschéftigt er sich mit dem Ansprnch nnd
den Grenzen der Natnrwissenschaft. der Er—
findung des theoretischen Denkens ber die
Narnr. der Theorie des Wissens vom Nicht—
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wissen, der Genese einer entwickelten Nature
wissenschaft und dem Sinn und Ziel der wis'
senschaftlichen Erkenntnis. Ein wichtiger Gee
dankenstrang ist die finitistische Erkenntnis
theorie in Verbindung mit der Theorie «vom
Wissen des Nichtwissens».

ln Verbindung mit der Analyse der Voraus-
setzungen der Wissenschaft durch die Wis-
senschaft selbst zitiert und interpretiert A.
Gierer zwei bedeutende Forscher: Werner
Heisenberg und Kurt GOdel. Auf Heisenberg
geht die L‘nbestimmiheit (ler Quantenphysik
zuriick. die nachweislich auch in den Molekii-
len der Erbsubstanz DXS gilt. Der Mathemativ
ker Gédel ist einer der Begrijnder der «Unem-
scheidbarkeitstheorie». Er versuchte mathe-
matisch Lu beweisen. dais es nie ein abgee
schlossenes System \‘on Regeln des Denkens
geben kann. das sich selbst vollkommen ab,
sichert. Somit beruht letztlich jedes formale
Denken (d. li. auch jedes logist‘he Denken) auf
intuitiven \‘oraussetzungen. Die finitistische
Erkenntnistheorie geht davon aus. daB der
Endlichkeit der Welt prinzipielle Grenzen der
Erkenntnis entsprechen. Eine weitere zentra-
le Aussage der finitistischen Erkenntnistheo—
rie ist: Die Anschauung und Erfahrung von
«Leben» ist die \‘oraussetzung fiir das Yer»
sténdnis Yon Leben.

Sogar die Kognitionsforschung und Analyse
des menschlichen Gehirns konnen nicht zu
einer abschlieKenden Klérung der LeibeSeelee
Beziehung fiihren. Festzustellen ist. daB das
Denken sich nicht selbst vollsténdig erfassen
kann. Die Reexion der Grundlagen der Wis-
sensrliaft mit ihren eigenen Mitteln zeigt prine
zipielle Grenzen moglichen 'Wissens auf. Gie-
rer kommt 211 dem ScliluE: «\Vissenschaftli-
Ches Denken kann die Riitselhaftigkeit und
Klehrdeutigkeit der Welt auf keine \Veise
iiberwinden: es bleibt offen fiir sehr unter~
schiedliche — wenn auch natiirlich nicht fiir
alle » kulturelle. philosophische und religiose
lnterpretationen.» (S. 47) lni Zentrum der Re—
flexion stehen die folgenden Schliisselbegrif-
fez das l'nbegrenzte. das L'nendliche. Raum
und Zeit. der Begriff des Lebens. die Bezie-
hung \‘on Korper und Geist. die L'nergTiind-
liclikeit der Seele. die Grenzen der Erkenntnis
sowie die Beziehung Yon Wissenschaft und
Religion. In den Mittelpunkt einer neuen Phi-
losophie riicken damir die alten Sinn- und
Wertfragen. Die Problemstellungen sind die
alien. die Losungen sind teilweise neu! Diesen
Sachx'erlialr verdeutliclit der Auror an Niko'
lens \‘on Kues' Theorie des «\Vissens vom

Nichtwissen». Cusanus hat in seinem Werk
«Belehrte L'nwissenheit» die Selbsrbegren-
zung der Wissenschaft und ihre philosophi—
sche Interpretation in einer \Yeise themati—
siert. die seine Gedanken ft'1r die Deutungs»
probleme der modernen Wissenscliaft und
ihre Grenzen sehr aktuell und interessant
macht. Die Erkenntnisse der Grenzen von
Wissen \‘erweisen auf die Voraussetzungen
des Wissens, die nicht mehr wissenschaftlinh
aufgewiesen, jedoch intuitiv geahnt und um»
schrieben werden konnen. Naturxs'issenschaft
erweist sich, bei aller Objektivitéit. letztlich als
Theorie des \Vissens. Auf diese \\'eise wird
deutlich, daE Geist und Natur nicht unabhén-
gig voneinander zu begreifen sind.

Das vorliegende Work ist nichr nur fi'ir
Naturphilosophen und Erkenntnistheoretiker
sehr interessant. Es enthéilt auch fiir Theolo-
gen und Anthropologen viele Denkimpulse.
Dariiber hinaus weist es auf eine neue Kultur»
und \\'issenschaftstheorie hin.

G. Kleinschmidt

BAKER. Dieter R.,/Dl_\‘ZELB.—\CHER. Peter

(Hg): Volksreligion im hohen und spéiten Mit—
telalter. . Paderborn: Schoningh, 1990‘ 493 S.
(Quellen und Forschungen aus dem Gebiet
der Geschichte. neue Folge; 13L DM 137.7

Nach dem L'ntergang des Fortschrittsglau»
bens sind Begriffe wie Heimat und Volksreli-
gion Oder Volksfrommigkeit wieder positiv ge-
lz'iufig, wenngleich auch in den romanischen
Léndern mehr als iin deutschen Sprachraum.
Der \‘orliegende Band. der auf eine Tagung
iiber «Glaube und Aberglaube. Aspekte der
\‘olksfronimigkeit im hohen und spéten Mit-
telalter» \‘on 1985 zuriickgeht. trégt diesem
neuerwachten Interesse an der Volksfrorn-
migkeit Rechnung. \Var es docli vor allem das
Mittelalter. wo Glaube. Beruf und Leben eine
vollige Einheit bildeten. Durch Reformation.
Rationalismus Lind Aufklérung gingen Viele
Formen der \‘olksfrOmmigkeit \‘erloren. So ist
ein Blick in die Volksreligion des Mittelalters
ein sinnvoller Ausgangspunkt fiir das Ver-
stiindnis der \‘olksreligion. Dies wird vor al-
lem aus der bibliographischen Einfiihrung zur
Geschichte der \‘olksreligion von Dinzelba-
Cher ersichtlich. die in prégnanter Zusammen-
fassung einen sehr detaillierten Einblick in
die \‘ielschichtigkeit der Yolksfrommigkeit
und ihre Literatur gewéhrt. In den weiteren
Beitrégen \verden von den 18 Autoren folgen-
de Themen behandelt: Volkskultur 7 Heilig-
keit des Landes 7 Selbstaussagen des \‘olkes

GW 41(1992l1



84 Biicher und Schriften

iiber seinen Glauben — Sankt-Michaels-Kult 7
Heidnischer Elfenglaube — Wie wird man Ketv
zer — Antiketzer-Traktate und Inquisitionsak-
ten 7 «Juden-Spiegel» 7 Bildquellen mitielal-
Ieriicher Volksfrommigkeit (mil Bildmaierial)

— Magie und Aberglaue 7 B'Iii‘akelbiicher —
Volksfrémmigkeit in Deutschland 7 Volkstiim—
liche Bibelmagie 7 \‘olksglaube und Aberglau-
be — Osterreichische Fréminigkeit — Religic’jse
Stoffe des Mittelalters irn Erzéihl- und Liedgut
der Gegenwart (mil Bildmaterial) 7 Magie und
Religion.

Die einzelnen Beitrége sind mit reichen
Quellenangaben \‘ersehen. so dais der Band
neben der inhaltlichen Bereicherung zu einer
echten Fundgrube fiir Fragen der Volksfronr
migkeit \vird. Ein Hinweis auf die Autoren be7
schiiefit diesen aufschluBreichen und fundier—
ten Band zur \‘olksreligion des hohen und spé7
ten Mittelahers mii zahlreichen Hinweisen
auf die Gegenwart. Auf ein Autoren— und
Sachregister héIte man bei einem solchen
Band allerdings nicht verzichten diirfen.

A. Resch

MISCHO. Johannes: Okkultismus bei Jugendli—
chen: Ergebnisse einer empirischen Untersu-
Chung. - .\Iainz: Griinewald. 1991. 2-11 S. (Edi-
tion Psychologie nnd Pz'idagogik). DM 32.7

Okkultpraktiken bei Jugendlichen sind zum
Sorgengespréch \‘on Eltern und Lehrern ge-
worden. Prof. Dr. Johannes )Iischo, Nachfol-
ger von Prof. H. Bender am Lehrstuhi fiir Psy-
chologie und Grenzgebiete der Psychologie an
der Ciii\'e1‘sitéi Freiburg, hat daher in Zusain—

menarbeit mil dein Land Rheinland—Pfalz 507
wie der Exangelischen und Katholischen Kin
Che zunéchst eine Interviewstudie bei 80 In-
gendlichen dnrchgefiihrt. Dieses Material
wurde dann durch eine L'infrage bei 1754
Schlerinnen nnd Schiilern ergénzt. Die Er—
gebnisse dieser Untersuchungen bestétigen,
daB die Anziehungskraft Yon Okkultpraktiken
mit einer Revitalisiernng inagiscirirrationa—
len Denkens und bestirnmten Persbnlichkeiis
ziigen der Jilgendlichen zusainmenhnngen.
Dabei versteht Mischo unter Okknltpraktiken
<<Spezii'ische Verfahren, durch \wlclie ver—
snchl wird. Init deni «thersinnlichen». mit
Verstorbenen oder «Geistern» in \r'erbindung
7.u trelen» (21). wobei man sich \‘or allem fol-
gender Techniken bedient: Glasriicken, Auto~
inatisches Schreiben Init dem Tischchen
{PlanchetteL Automatisches Schreiben ohne
Tischchen. Tischriicken. Pendeln. \‘Yiinschel-
rutengehen, Kristallsehen. Als Deutungs Lind

Beratungspraktiken werden genannt: Taroi-
kartenlegen. I Ging und andere Orakelprakti-
ken, Handlesen, Horoskopdeutungen. Bei den

magischen Praktiken wird zwischen natiirli—
Cher. schwarzer und weiBer Magie unter7
schieden.

Die dnrchgefhrten L'ntersuchnngen lassen
drei Gruppen \‘0n Jugendlichen unterschei7
den: jene. die V011 Okkuiipraktiken wissen. sie
aber selbst nicht ausiiben: jene. die okkulte
Methoden aus Neugierde praktizieren, und
schlieBIiCh iene. die storungsanféllig sind nnd

sich eine spiritistische Interpretation angeeig
net haben. Dieser letzren Gruppe 5011 nach
Mischo eine Hilfestellung angeboten \verden.
Da es sich hierbei um die Aufarbeitung spiriti»
stischen Gedankengntes durch psychologi-
sche Deutungen handelt. geht Mischa in den
ietzien drei Kapiteln vornehinlich auf die spi-
ritistische C’berlieferung. die psychischen
Automatismen und die parapsychologischen
Cniersnchungen ein, wobei die rein psycholo-
gische Deutnng durch Mechanismen des L‘n»
bewul’aten und der inultiplen Personlichkeit
den Realiréisbezug bzw. die «Entnn'thologisie-
rung» bewirken 5011. Die religiose Dimension
dieser Prakiiken wird dabei fachbezogen nicht
beriicksichtigt.

Ein Literaturverzeichnis. cine Zeittafel der
L'ntersnchung nnd ein Abdrnck des Fragebo
gens beschiieen diese originelle Arbeit.

A. Resch

BOHNKE. Ben-Alexander: Esoterik: die Welt
des Geheimen. - Dusseldorf: Econ. 1991. 288
5.. DM 39.80

Esoterik ist in 19T7I6T Zeit zum weiien Ber
griff des Auféergewohnliehen und Geheimen
geworden. Sn Iegt sich auch Bohnke in diesem
Buch ber Esoterik auf keine Definition fest.
sondern gliederi Esoterik in folgende fiinf
Teilgebiete: Mystik. Magie. \Yahrsagen. Psi
und Spiritismus. Nach einem kurzen ge-
schichtlichen t'berblick werden zuniicht die
Grundanschaunngen der Esoterik aufgezeigt:
Die Geisi—Weli ist erhaben. die Staff-Welt ist
Ininderwertiger. lnsgesamt “‘eist die Welt SiE'
ben Ebenen auf: physische. therische. astra-
le. Inemale. kausale. universale 11nd giiitlii'he
Ebene. Goti ist die hijchste Stufe des Seins.
aber Teil des Seins. Der Mensch besteht znis
Geist 7 Seele — Kérper. Nach diesen Grundbe
trachningen. in die auch die Sicln der Kabba/
la. die Lehre \‘on den Chakren und der Ewlu—
tion des Seins einbezogen werden. befaBt sich
der Autor niit den eingangs genannten Grund—
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bereichen der Esoterik: niit Mystik. Magie.
\\‘ahrsagen, Psi bzw. Okkultismus und sech-
stem Sinn. Spiritismus bzw. den Geistern. Got-
tern 11nd Gespenstern. Diese Grundbereiehe
der Esoterik hinterlassen auch im konkreten
Leben ihren Niederschlag. So reicht die soge~
nannte esoterisehe Medizin von den Bachifl’
[on 11nd der Astromediziii bis 2111‘ esoterischen
Psychologie des positiven Denkens. Im gesell-
schaftliehen Bereieh spannt sieh das esoterir
srhe Denken \‘on politischen Vorstellungen.
l-lexen-l'eminismus 11nd religiosen Bewegun—
gen his 7.11m NazieOkkultisinus. Was die Zu-
kunft der Esoterik anbelangt. so teilt der
Autor nicht die Ansicht. daB diese entweder
eine Liehtzeit oder ein finsteres Mittelalter
bringe Oder vom Rationalismus abgelost wer-
de. sondern sie \vird seiner Meinung nach
\veiterbestehen. sofern es ihr gelingt. selbst
geistig z11reifen.

Ein .—\nmerkungsverzeichnis. ein Literatur-
\‘erzeichnis sowie ein Personene 11nd Sachre-
gister beschlieBen diese allgemeim‘ersténdlr
(‘he.1nitvielen Tabellen 11nd Graphiken ausge~
stattete Darstellung der Esoterik. die infor~
n1iert.klart und abklart. A. Resch

ROTHSCHILD. Friedrich 8.: Die Symbolik des
Hirnbaus: erscheinungswissenschaftliche
Cntersuchung iiber den Ban und die Funktion
des Zentralnervensystems der Wirbeltiere
11nd des Menschen. ~ Bonn: Bouvier 21989.
367 8.. D3198.—

Es gehort mit 2111‘ lronie der Gesehiehte.
daB man sieh gezwdngen sieht. ein Bueh neu
a11fz1ilegen. das 1935 ersehien 11nd damals nur
\‘on wenigen in der \‘ollen lragweite verstan—
den \\'11rde. Prof. Friedrich S. Rothschild. der
189.9 in GieISen geboren \\'11rde. 1936 naeh ls-
rael auswanderte 11nd heute noch dort wohnt.
kam 1930 durch seine Forsehung iiber das Gee
him an derl,'1ii\'ersi1at Frankfurt a11fdieldee.
dessen Struktur 11nd Erregungen als Symliole
der seelisehen lnhalte 11nd Prozesse 211 he-
traehten. die durch dieses Organ \‘ermittelt
\verden. In den philosophisehen Yorausset—
7.11ngen iiir diese L‘ntersuchung wurde er we-
sentlieh dureh die Ansdruckspsychologie \‘(m
ludwig Klages lieeinflullt. Naeh Rothschild
haben nieht 1111r der Mensch. Tiere 11nd Pflan-
zen eine wesenhafie lnnerlichkeit. sondern
die gesainte Ma1erie hat dein Leben verwand-
te Eigenschaften. nur ohne individuierte In-
nerlichkeit. wie es \‘or allein die, parnpsycholo-
gischen Phanoinene offenbaren. \‘on dieser
psychophrsischen Grundannahme geleitet.

entwickelte Rothschild in diesem Buch eine
Analyse der Struktur 11nd Funktion des Gee
hirns als sinnausdriickendes 11nd sinnvermie
telndes Zeichensystem analog der Schrift 11nd
Sprache des Menschen. lnwieweit Biologie
11nd Medizin diesen Gedankcn schon folgen
konnen. wird sieh zeigen. Das iinnier groere
Bediirfnis nach einer dynamischeren Sicht
der Natur kommt den \‘orstellungen Roth-
schilds entgegen.

Ein Buch fL'ir die heutige Zeit. das seiner
Zeit voraus war. A. Reseh

LONGAIR, Malcolm 3.: Theoretische Konzepte

der Physik: eine alternative Betrachmna.
A115 dein Engl. bers. V. B. 11. H. Simon. -
Berlin: Springer. 1991. 380 S..D1\188.—

Dr. Malcolm S. Longair. Professor fiir Xa-
turphilosophie an der L'niversitéit Cambridge.
iaGt in diesem Buch den Inhalt seiner \‘orle—
sungen 11nd Kurse zusammen. die vor allem
darauf angelegt waren. Smdenten \'or ;\.b-
schlulé des Physikstudiums einen allgeineinen
liberblick iiber die Natur der theoretischen
Physik zu vermitteln. Daniit ist aucli selion
ausgesprochen. daB das Buch Grundkenntnis-
se in Physik 11nd Mathematik \‘oraussetzt. Das
Besondere der Arbeit liegt jedoch darin. daE
Malcolm die persénlichen 11nd wissenschaftli-
Chen Hintergriinde der bedeutendsten Physie
kerpersonlichkeiten 11nd der physikalischen
Theoriebildung beleuchtet. was neben den
Forineln auch die geisteswissenschaftlichen
Bedeutsamkeiten aufdeckt.

Die Ausfiihrnngen beginnen mit dem Be-
richt iiber die astronomischen Beobachtungen
\'on Tycho de Brahe. die 7.11 Johannes Keplers
Gesetzen der Planetenbewegung fiihrten.
Isaak Newton stellte diese dann auf eine feste
theoretisehe Grundlage. wobei er 2111‘ line
deckting des quadratiselien Abstandsgesetzes
der Gravitation gelangte. Gegen Ende des 18.
Jahrhunderts wurden die Grundlagen der
lileklrosiatik 11nd Magnetostaiik naehgewie
sen. Im 19. Jahrhundert \x‘urden die heiden
Hauptséitze der Therinodynainik liegriindei
11nd der Entropiehegriff fiir die klassische
'l'herinodynamik ausge\\'eitet. Maxwell leitete
die Grundlagen des Elektromagnetisnius her.
die Hertz experimentell bestatigte. So liegte
man am Ausgang des 19. Jahrhunderts die _-\n~
sicht. dall nur inehr die Konsequenzen der
Kombinmion aus Thermodynainik. Elektroma»
gnetismus und klassischer Mechanik auszuar-
beiten seien. lm L'ntergrund aber brodelte es
hereits. Die Gastheorie vernioehte nieht alle
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Eigenschaften von Gasen befriedigend zu er,
klaren, die atomaren und molekularen Theo-
rien der Materie gerieten unter Beschulé.
denn for die «Resonanzen» innerhalb von Mo-
leklen gab es keine klare physikalische Deu-
tung. Zu diesem Grundproblem gehorte die
Entstehung des Spektrums der schwarzen
Strahlung. die zum Schlssel fiir die Entdek-
kung der Quanten wurde. dem Vorboten der
modernen Quantentheorie der Materie und
Strahlung. Mit der Speziellen und Allgemei-
nen Relativitatstheorie 7n Beginn des 20.
Iahrhunderts erfuhren die Begriffe von Raum.
Zeit und Gran'tation grundlegende Verande:
rungen. Gleichzeitig erfolgte eine \“erschie-
bung der Bestatigung der Theorien \'om Expei
riment zur Beobachmng. erfordern doch die
rneisten eingehenden Prfungen der Allge
meinen Relativitatstheorie die \‘erwendung
astronomischer Objekte. Damit ist die Kosmoi
logie wiederum zu einem besonderen Arbeitsi
feld der Physik geworden.

Ein Buch fiir Fachkenner, welche die
Kenntnisse der theoretischen Physik in ein
umfassenderes \N'eltbild einordnen mochten.

A. Resch

SENGTS'AN: Die )IeiBelschrift vom Glauben
an den Geist: das geistige Vermachtnis des
dritten Patriarchen des Zen in China. Mit Ere
Iauterungen des modernen japanischen Zen,
Meisters Soko Morinaga Roshi. - Bern: Scherz.
1991.190 8.. sfr 29.80

Einer der fiihrenden Zen~.\/Ieister im heuti-
gen Iapan legt hier die Merkspriiche Sengi
Ts‘ans kommentiert vor. Die Originalberset-
Lungen der Merkspriicho aus dem Chinesii
schen, die auch in der Originalsprache abge-
druckt sind. sowie der Kommentare aus dem
Iapanischen besorgte die Schlerin \‘on ,\'Iori~
naga. L'rsula Jarand. Die )IeiGelschrift. des-
sen Autor der Chinesische .\Ieister Seng-Ts'an
(gest. 606). der dritte Patriarch in China. sein
soll. gehért zu den Grundwerken des Zen-
Buddhismus.

Dieses geistige Vermachtnis kurzer. an
Laotse erinnernder Spriiche blieb in der Zenv
Tradition 1500 Jahre lebendig 11nd gilt heute
als Kleinod zur Schulung des Geistes auf dem
\Yeg des Zen. In den Texten treten besonders
auch die taoistischen \Vurzeln des Zen?
Buddhismus zutage. der in China aus der Yen
schinelzung von Buddhismus und Taoismus
entstand. Dabei ist der Geist, der hier ange
sprochen wird. nieht einfat‘h einv auf die eigei
ne I’erson beschrankte geistige .-\kti\'itat. son,

dern das Leben an siCh. So gibt es zum Geist-
Zustand nur den Zugang des direkten, unmit-
telbaren eigenen Erkennens. Der Kommentar
Von Soko Marinaga IaBt die einzelnen Verse
nicht nur in einen grol’seren Zusamrnenhang
bringen, sondern gibt darber hinaus einen

tiefen Einblick in das geistige \‘erstandnis des
Zen.

Ein Buch zur geistigen Reifung.
A. Resch

ROHDE-DACHSER. Christa: Expedition in den
dunklen Kontinent: Weiblichkeit im Diskurs
der Psychoanalyse. - Berlin u.a.: Springer,
1991. 340 S. (’Psychoanalyse der Geschlech-
terdifferenz). DM 38.—

Prof. Dr. Christa Rohde-Dachser unter-
nimmt in diesem Bnch den nicht leichten Ver-
such einer Dekonstruktion der allgemeinen
Theorie der Psychoanalyse. die bekanntlich
sehr mannlichidominant ist, um den Weg zu

einer Rekonstruktion zu ebnen. die der Weibv
lichkeit voll Rechnung tragt. Es soll innerhalb
der Psychoanalyse der Raum fiir einen Dialog
geschaffen werden. in dem nicht mehr \‘on
«dem Mann» und «der Frau» gesprochen \rird.
sondern \‘on Mannern und Frauen. «die mit-
einander \‘or allem auch ber die Entfrem—
dung spreehen. die ihre Geschlechterrolle
ihnen abverlangt. und die dabei gleichzeitig
der (individuellen ebenso \vie der kollektix'en)
Unbewulétheit nachspiiren. die aus der jewei—
Iigen Identifikation mit dieser Rolle entsteht»
(VIII). Dabei sieht die Autorin den Geschlech-
terunterschied rein soziologisch bedingt.
wenngleich siCh die gesellschaftlich zugewie-
senen Gesrhlechterrollen am anatomischen
Geschlechtsunterschied festmachen. Da bis
jetzt das Patriarchat. also der Mann dominant
war, vertritt die Autorin bewulét die «femini—
stische Position». die sie folgendermaléen chae
rakterisiert: prinzipielle Betonung der Gee
schlechterdifferenz. frauenzentrierte Betrach~
tung, Aufdeckung des Androzentrismus in
Wissenschaft und Gesellschaft. Die psycho-
analytische Verwirklichung dieser Position
erméglicht die These. daE «das Geschlechter-
verhaItnis einer Gesellschaft sich nicht einsei-
tig unter dem EinfluB unbewuter Phantasien
(7.. B. ber die Allmaeht der «friihen Mutter»)
formt. sondern in seiner jeweiligen sozialen
Ausgestaltnng umgekehrt anf diese Phanta-
sien einwirkt.» (43) Km diese Doppelwirkung
VOH Lebenserfahrung und L‘mweltpragnng
psychoanalytisch einordnen zu k6nnen.greift
die Autorin die \'on Sandler und Sandler 1983
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getroffene L'merscheidung von zwei Ebenen
des unbewuBIen Funktionierens auf. namlich
das Vergangenheitsunbewute. das vom Lust-
L‘nlustl’rinzip und vom Sicherheitsprinzip
getragen wird, und (las Gegenwartsbewut—
sein. das \vesentlich durch die Antizipation
\‘on Scham und Peinlichkeit in einer gegen~
wartigen Beziehung regulierl wird und sicll
darum bemuht, in der Gegenwart das Gleich»
gewicht aufrechtzuerhaltcn.

Mit dieser wissensChaftstheoretischen
Grundausriistung unternimmt die Autorin
ihre Expedition in den «dunklen Koniinent».
d. h. in das unbestellte Feld der «\Yeiblich—
keit» in der Psychoanalyse. wobei vor allem
folgende Themen behandeli werden: Weibv
lichkeitsentwiirfe. Psychologie dei Frau. Me-
tamorphosen des \Veiblichen. \‘aterbilder.
Mutter. Mannerphantasie und Frauentum.
Die eigentliche Erlésung der Frail \'ollzieht
sich in der Ruckkehr zu ihrem Selbst. das
nicht mehr den Mann als Ideal und Sicherheii
versteht. in Bildern des Weiblichen und des
Miiuerliclien. Ob sicli damit aucli der Traum
der Frau. Traum eines Mannes zu sein. auf—
lbsen wird. mag die Zukunft zeigen.

Eine kampferische. aber sehr fundierte und
selbst fur Manner interessante Betrachtung.
die nicht nur der Frau Raum schafft. sondern
zudem die Psychoanalyse fiber die \‘ergangen-
heitsanalyse auch zur Gegenwartsanalyse
fiihrt. Ein Literaturverzeichnis. ein Glossar
und ein Namen— und Sachverzeichnis be-
schlieléen diese gediegene .»\rbeit.

A. Rescli

FRIEDMAN. R. 31., LERNER. L. (Fig.1: Zur Psy-
choanalyse des Mannes. Aus dem Amerikan.
fibers. v. Franz J. Neyer. - Berlin u. a.: Sprine
ger. 1991. 215 S. IPsyClioanalyse der Gee
sclilechterdifferenz). D.\I 38*

Die sogenannte Emanzipation der Frau hat
das lnteresse am \lann in (ler Psychologie et—
was zuriickgedrangt. kommt aber neuerdings
uber die Frage der Homosexualirai wieder ins
Gesprach. So versuclii der \‘0rliegende Sam-
melband. der unier Clem Originaliiiel «Toward
a .\'e\\' Psychologv of Men: Psychoanalytic and
Social Persper'tives» erstmals erschien 11nd
eine Reilie \‘011 Beitragen namhal‘ier Psyr-ho»
analytiker enthélt. sicli mit den wichtigsten
Forscliungsansatzen und ihre Beziehungen
zur klassisclien psyelioanalytisclien Theorie
der mannlichen Fntxx'icklung auseinanderzu-
setzen. Diese Theorie \x'ird in manchen Fallen
revidiert. in anderen nur erweiterl. 50 mm

beispielsweise die Theorie der Triebemwick’
lung in der Kindheit durch Beachiung des
strukturellen Einflusses der Obiekibeziehun-
gen erweitert. Vor allem nber wurde die psy»
chologische Ben‘aclnung fiber das Jugendalter
liinaus auf die gauze Lebensspanne ausgev
dehnL

Zudem hat eine kritische Betraclitung gee
7eigt. dali die Homosexualitt nicht einfach in
die Psychopathologie eingereiht werden kann.
wenngleich die diesbezuglichen Aussagen der
Nachbarsdisziplinen noch keine Klarheii
schaffen. Besondere Aufmerksamkeit gilt der
einzigartigen Rolle des Vaters in der Familie
und seinem Beiirag zur gesunden Anpassung
seiner Séhne und Téchter. wobei man die 6di—
pale Abwehrreaktion zu iiberwinden suclit.

Interessant sind auch die Ausfiihrungen
iiber die Iungsche Sicht der Mannlichkeit. die
dem psychoanalytischen Denken sehr ver—
wandt isI. Den Abschlufé bilden Berichte eines
Symposiums \‘on Psychoanalytikerinnen und
Sozialwissenschaftlerinnen zum Tliema Ge-
schlechtsidentitat und zum Wandel des Ver-
sténdnisses.

In einer Zeit. we die :‘xlterskurve steigt. die
Kinderzalil abnimmt und man nur den jiinge-
ren und mittleren Erwachsenen narziBIische
Anerkennung zollt. wird nicht uur fur die
Frau. sondern auch fijr den Mann in fortgee
schrittenen Jahren ein geriittelt \133 an lden»
zitatsverstandnis zur konkreten Lebensnor
\vendigkeit. So gibt das Buch nicht nur einen
Einblick in das psychoanalytisclie Bemuhen
um ein offenes Verstandnis des _\Iannes. son?
dern es liefert auch den Zugang zu Beitragen.
die bisher nur in amerikanischen Zeitsclirife
ten erschienen sind.

Literaturangaben sind jeweils den Beltra-
gen angefgt. ein Namenr und Sachregister liar
man sich leider erspart. A. Resrh

MOSER. Franz: Bextsein in Beziehungen:
Die Grundlagen einer holistischen Ethik. -
Graz: Leykam, 19.91. 2-10 3.. 65 275.7

Dieses BllCh Inacht den Leser mil den
Grundlagen eines llOll§IlSCll€n Weltmodells
rertraut. das auf einer aus cler Quamemhery
rie abgeleiteien mullidimensionalen Realiréit
aufbaut. Die \‘0111 ;\uI01‘ x'ermlnelte L'nier’
scheidung zwischen biologisrhem Tragerkér-
per (Physisl und dem ni(‘htpliysikalisvhen Be-
wuisein zieln sieli wie ein roier Faden (lurch
(las gesamte Werk. Enrsprecliend der holiSIF
schen (ganzheitlichem lx'osmnlogie lelien wir.
Olme dalé uns dies im .—\lltag bewuféi wird, in
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einer mullidimensionalen Realilél, slnd m‘r
einem Universalgeselz. dem «Grundgesetz des
Seins ber alle Bereiche des Bew‘uBlseins,

vom Maleriellen bis hin zum Geisligen» unler-
worfen.

ln einem Kapilel ber holislische Anthro—
pologie werden die Grundcharaklerislika des
holislischen Menschenbildes skizzierl: der
«eigenlliche» Mensch als eine dem biologi-
schen Korper angelagerle Energie-Bewuv
seins—Einheil (EB»_\lonade). die in einer real
existierenden hoheren Dimensionalitél lelzle
lich auch den physischen Tod liberdauerl. Fiir
diese geislige «Monade» sind alle irdischen
physikalisclien Geselzméigkeilen anfgeho
ben. fl'ir sie gill Zeil- und Raumlosigkeil sowie
Akausalilél. Sie isl weder cler Subjekl/ Objekl-
noch der Leben Tod—Trennung unlerworfen.
Durch diese holislische Belrachlungsweise
wird einmal mehr gezeigl. warum bewuBl—
seinsgesleuerlen Bewirkungen llnd da111il
aucli den unwirklich erscheinenden Psi-Phe-
non1enen mil den Milleln der klassischen Phy-
sik nichl beizukommen isl. Selbsl quanlenpliy-
sikalische Vorgénge werden durch dieses (lua-
le \Yellbild transparenler. Ausfl’ihrlich gehl
der Aulor auf die Reinkarnalionshypolliese
11nd. i1n Zusannnenhang hiermil, auf die Cha-

raklerisierung der einzelnen Bewulseinsslu-
fen sowie auf karmische Einflijsse ein. zu1nal
er in den sich anschlieBenden Kapileln hier-
auf innner wieder Bezug nilnml.

Dieses «menschlich» ansprechende Buch
befaBl sich in der Folge 111il dem EinfluB der
Holislik im Allléglichen. so 11.21. 11111 dem Pro-
blem der Sexualiléil und den Grundziigen
einer lhanalologie. wobei flankierend auf die
111a1111igfachen Alissagen der \\'eisheilslehren
aus allen Kullurepochen hingewlesen wird.

Breilen Raum widmel der Aulor den metho—
dischen Aspeklen einer holislischen Elhik.
Hier wird die Problemenlslehung analysierl.
werden Methoden der Problemerkennung
und -auf16sung erérlerl.

lm drillen Tell des \Verkes wird der Leser
inil praklischen Hinweisen fl'ir eine hollSIl
sche Elhik konfronlierl. Zn begrl‘iféen ist vor
{1119111 die L'nlerleilung dieses Abschniltes
in lCh-. Du- und \Yir-Bezlige. Liebe. Elie 11nd
Parlnerschafl. das Ellern~KindeVerhéllnis und
allgemeinpolilische Beziige sind Themen. die
unler deni holislischen Aspekl 11eu gewiclr
rel werden. SchlieRlich enlwickell _\loser aus
aus holislischer \Yellsichl die Grundprin-
xipion eines neuen poliIischkonOinlschen
Gesellscliaflssyslenis. fernub pnrleipolilischer

Kleinkarierlheil. Fiklion. blauéiugiges
\Yunschdenken Oder niehr? DaB ein «geslan
dener» Naturwissenschafller ~ Moser isl Abe
solvenl der Technischen Hochschule Graz
11nd der Princeton University (L'SA) 11nd seil
1966 Professor fr Grundlagen der \‘erfahe
renslechnik an der TH Gray. 7 flir sich 11nd Vie-
le andere den Paradigmenwechsel hin zu
einer bewnBlseinsinlegrierenden \\'issen-
schafl bereils vollzogen hat, sollle zu denken
geben. Man kann nur \s‘linsclien. daB seine
ldeen 11nd Theorien «ansleckend» wirken.

E. Meckelbnrg

\VIESENDAXGER. Harald: Slreil ums Horo~
skop: Astrologen i1n Dialog. — Braunschweig:
Aurnm. 1990, 239 51.5 .~\bb.,D.\l 26.80

In diesem Buch konfronllerl der Pnblizisl
H. \Viesendanger drei bekannle Aslrologen
mil den géingigslen Einwénden, die gegen ihre
Grundannahmen sprechen: \Vie sollen Him-
1nelskorper menschliche Schicksale beeinflus»
sen? Warum enlziehen sich ihre angeblichen
\\‘irkkréifle den feinslen physikalischen Mel;-
gerélen'? Isl das Wellbild der Astrologen. mil
der Erde i111 )lillelpunkl. nieln resllos fiber-
holl'?

Dr. Peter Niehenke, Vorsilzender des Deule
schen Aslrologenx'erbandes. L'do Rudolph.
Présidenl der Aslrologischen Sludiengesell-
schafl Lind Erich )Iodersohn, Begrl‘inder einer
Kosnmbiologisclien Forschungsgruppe. \‘er-
lrelen ihre jeweiligen Slandpunkle oh11e pole-
mische Seilenhiebe.

Aslrologie-Kriliker werden in dem Buch
reichlich Argumenle finden. die «beweisem.
daE sie schon immer rechl gehabt haben. l'nd
lloroskopglubige \verden mil Genugluung
l'estslellon. dais die Sterndeuler bei keiner der
gé‘lngigslen Kriliken um Anlworlen verlegen
sind. A. HeB1na1111—Kosaris

\Vir mochlen den Lesern \‘on CW und den
Milgliedern \‘on DIAGO NILNDI auch das
Angebol machen, Biicher iiber den RESCH
\‘ERIAG zu beslellen.
Da \n‘r in Osterreich. Deulsehland und der
Schweiz ber Konlen x'erfiigen. konnen die
Biicher jeweils in der Landeswéihrung be!
zahll werden.
Fr jeden erleillen Auflrag gewéihren wir
einen Raban von 10%.
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IMPULSE
3118

Wissenschaft und Forschung

’92
Wer heute einen fundierten Einblick in die neuesten Kenntnisse ber

Mensch und Welt haben will, muB die Fachzeitschriften lesen. Dazu fehlt

aber meistens die Méglichkeit und zudem noch die Zeit. Ein Verzicht auf die—

se fachbergieifende Information fiihrt zu persénlichen und gesellschaftli—

Chen Konsequenzen von nicht zu unterschétzendem Ausma: Verlust dei‘

Gespréchsoffenheit, Einseitigkeit, Besserwisserei, Minderwertigkeitsgefhl,
Abhéngigkeit, Ausstieg aus sachbezogener Allgemeinbildung und Einstieg

ins untere MittehnaB. Dieses Grundprobleni persénlichker Lebensgestal-

tung versuchen die «Impulse aus Wissenschaft und Porschung» in einer fiir

jederinann zu bewéltigenden Form 211 Ibsen. Die «Impulse» bringen allge—

meinversténdlich die wesentlichsten Aussagen von Beitréigen in Fachzeit—
schriften, von Forschungsberichten und anderen Publikationen, die unsor

Denken von Welt und Mensch bereichern Oder unseren Lebensvollzug

férdern. Das gebotene Spektruni umfaiét VOI‘ allem die Bei‘eiche I‘Vissenschaft

Allgemein, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, Psychologie, Soziologie, Infor-

matik, Philosophie, Theologie und Paranormologie. Eine derartig Vielschichti—
ge Information 151: nur durch intensive Jahresarbeit und Fachkontakte in
breitester Form méglich. So stellen auch die «Impulse 90» wiederum eine

kleine Bibliothek fur ein fundiertes Allgemeinwissen dar, die in dosierter

Form durchstébert werden kann. Wer sich diesen faszinierenden Einblick in
das Wissen und Leben von heute gdnnt, wird selbstbewuiéter, sachbezogener

und urteilsfz'ihiger. Ein Buch, das man immer wieder 211 Rate ziehen kann.
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