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VORWORT 

Der vorliegende Band prasentiert die uberarbeiteten Yortrage zweier Tagun
gen des lnstituts .fur Systematische Theo!ogie der Universitiit Hamburg und 
der Deutschen Gesel/scha.fi .fiir Relig ionsphilosophie, die im Februar 20 I I und 
J_anuar 20 13 stattfanden. Die Beitrage sind Ausdruck heterogener Perspek
t1ven, die <lurch das lnteresse an einem Phanomen und <lessen methodischer 
Ersch liel3ung zusammengehalten und mit interdi szipli~1arer Neugier entwickelt 
werden. Die Fakultiit.fiir Geisteswissenschafien, zu der der Hamburger Fach
bereich Evangelische Theologie gehort, bot dafl.ir das natu rliche Umfeld , das 
Warburghaus den anregenden Tagungsort, und die Deutsche Gesel!schafi .fi'ir 
Religionsphilosophie sowie der Forderverein des Fachbereichs Theo!ogie am 
Tor zur Welt e. V halfen <lurch finanzielle Unterstutzung. 

Der Dank der Herausgeber gi lt aber nicht nur diesen lnst itutionen, sondern vor 
a llem den Referentinnen und Referenten, die unserer Ei nlad ung gefo lgt sind 
und sich hernach i.iberreden li el3en, auch Autorinnen und Autoren zu werden. 
Sie mussten sich, wie der Finkverlag, ft.ir den wir hi er ste llvertretend Henning 
S1ekmann nennen, gedulden, weil der Herausgeber mit Yerpflichtungen im 
Yorstand des Evangelisch-Theologischen Fakultatentags, die Hera usgeberin 
mit solchen des Yikariats uber ein weites Feld von Ablenkungen verft.igten. 
Auch fiir diese Geduld , die eine praktische Bewahrungsprobe hinsichtlich des 
im vorliegenden Band verhandelten Themas bedeutet haben mag, danken wir 
herzlich. 

Schli el3 1i ch waren ohne die beteiligten studentischen Hilfsk rafte weder die Ta
gungen (vom Flyer bis zur Gastebewirtung) noch die redaktionelle Arbeit an 
der Drucklegung zu bewaltigen gewesen. Zu nennen sind: Olivia Brown, Si
mon Jungnickel und Inga Schwerdtfeger sowie Mia-Maria Fischer und Jana 
Wagner, die sich beide um die Vereinheitlichung der Manuskripte kummerten, 
und schliel3 1ich Carlotta Israel , die Arbeiten letzter Hand Ubernahm, insbe
sondere die Erste llung des Personenregisters. Fach lichen Rat und hilfreiche 
Unterstutzung leisteten im Hintergrund die ehemaligen Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter am lnstitut, Dr. Christian Polke und Markus Firchow. - Manches 
mag zu dienstlichen Aufgaben gezah lt haben, die wichtigsten Beitrage zum 
Gelingen indes gingen uber das Erwartete hinaus wie das gute alte donum 
s~1peradditwn. Vielleicht erkennt man an ihm sogar, was uber Enttauschung 
h111ausfiihrt: Dankbarkeit. 

Nina Heinsohn / Michael Moxter, im Januar 2017 
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EINLEITUNG 

I. 

In Thomas Manns erster Buchveroffentlichung ,,Der kleine Herr Friedemann" 
findet sich eine Novelle mit dem Ti tel ,,Enttauschung".' Loziert ist deren 
knappe Szene in einem Cafe in Venedig. Man darf vermuten, dass nicht nur 
die Schilderung des Ortes, sondern auch die ldee zu diesem Text aus der Ita
lien-Reise stammt, die der Autor zusam men mit sei nem Bruder in den neun
ziger Jahren des vo rletzten Jahrhunderts unternahm . Denn Heinrich Mann ent
wirft 1897 ebenfalls eine Variation des Themas unter dem gleichen Titel -
wenn auch seine Geschichte nicht in Venedig, sondern in Rom sp ielt. 

So lche Konkurrenz bis ins Narrative hinein begegnet nur bei Autoren, die 
sich nahestehen - und im speziellen Fa ll dieses Bruderpaares li el3en sich zu
dem Binnenverhaltnis wie offentliche Positionierung gegeneinander ohne die 
Deutungskategorie ,Enttauschung' wohl kaum beschreiben. Auch darum ist es 
interessant zu beobachten, wie sie ihre konkurrierende Aufmerksa mkeit fur 
das Phanomen der Enttauschung jeweils zur Gel tung bringen . 

Heinrich Mann erzahl t eine Geschichte, die gattungsgemal3 abrupt einsetzt, 
indem er Szenen einer Ehe schildert, in der eine untreue und auch habgieri ge 
Frau zur aufrichtigen Reue und Bitte um Vergebung findet, ja zu einer Art 
Lebensgeneralbul3e steigert, bis der letzte Satz des Textes mit ihrem Tod das 
,,Grauen der Enttauschung"2 offenbart. Es manifestiert sich mit und an der bit
teren Einsicht, dass den von ihrem Vergebungswunsch adress ierten Ehemann 
weder ihre Untreue beki.immert noch ihre Reue interess iert. Sein Verhalten, 
das ihr als Zuwendung flirsorglich und vergebungsbereit schien, hatte sie 
falsch gedeutet. Der Moment der Einsicht nimmt ihr eine Tauschung, bringt 
ihr einen bitteren Tod. 

Wahrend Heinrich Mann se iner Hauptfigur also eine Enttauschung berei
tet, konfron tiert Thomas Mann den Erza hler se iner Novelle mit dem Monolog 
eines Fremden, der am Rande des Markusplatzes i.iber den Cafe-Tisch hinweg 
seine vielfaltigen Enttauschungen ausbreitet: 

Mann , Thomas, ,, Enttausch ung", in: Ders. , Der kleine /-/err Friedemann. Novel/en. Berlin , 
1898, S. 101 - 11 4. 
Mann, Heinrich, ,,Enttiiuschung", in: Ders., Novel/en, Bd. I, Hamburg, 1963 (Nachdruck der 
Ausgabe im Aufbau-Verlag), S. 35-43. bier S. 43. 
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ENTTAUSC HUNGSE RWA RTUNG UN D 

ERWART UN GSENTTAUSC HUNG . 

EIN CHlAS MUS IN PH ANOMENOLOG ISCHER UN D 

ESCHATOLOG ISCHE R P ERSPEKT IVE 

I. Yorab - e ine Erinnerung 

Notiert sei einleitend, <lass der aus dem Barock des 18. Jahrhunderts stam
mende Ausdruck ,Enttauschung' (a ls Yorgang wie als Ergebni s) eine Lehnbil 
dung nach dem franzosischen ,desillusion' ist. Anfanglich mein te er die 
,Bewusstwerdung einer Tauschung' . Erst im 19. Jahrhundert bekam er die 
heute gangige affektive Bedeutung von ,Betrlibtheit i.iber eine nicht erft.i llte 
Hoffnung' (so dem Grimm zufo lge). 1 Durch diese Herkun ft ist eine positive 
Besetzung als Desillusionierung mitgesetzt, an die in der Aufklarung ange
schlossen werden konnte. Umso bemerkenswerter ist, <lass bi s heute die zur 
Aufklarungskri tik der Romantik passende affektiv unlustvolle Besetzung do
miniert. Aus der Spannung demgegeni.iber bezieht die programmatische Auf
nahme von , Enttauschung' ihre Erwartungsw idrigkeit und Pointe. 

Wissenschaftlich kann eine Ent-tauschung im Sinne der Des illusionierung 
als Gew inn verbucht werden, wenn ihr ins Wortliche zerlegter Doppelsinn gel
tend gemacht wird : die Falsifizierung einer Tauschung. Mag beispielswe ise im 
Augenblick des Scheiterns eines Experiments die affekti ve Besetzung der Be
trlibni s dominieren, ist damit <loch die ,Falsifikation' einer Hypothese ein Er
kenn tnisgewinn . Ex post und mit der Zeit entpuppt sich dann jede Enttau
schung als Entdeckung einer Tauschung und so immerhin als eine kleine 
Aufkl arung. Dementsprechend meinte Blumenberg in anderem Zusammen
hang: 

Lichtenbergs Kampf gegen d ie Physiognomi k als den lnbegri ff anschaul icher 
Yorurtei le ist nur Spezia lfa ll des Prin zips der Aufk larung, w ie er sie sieht: 
Erfahrung hat in der Enttauschung der Erwartung die Ri.icksichts los igkeit der 
Yernun ft gegeniiber dem Menschen geltend zu machen.2 

1 Yg l. Grimm, Jacob/Grimm , Wil helm, Art. ,,Entteuschung", in: Ders./Ders. , Deutsches Wor
terbuch, Bd . 3, Leipz ig, 1862, Sp. 639. 
Blumenberg, Hans, Beschreibung des Menschen, hg. v. Manfred Sommer, Frankfurt am 
Ma in , 2006, S. 687. 
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Nur wird in der Rigoros itat der Anwendung dieses Prinzips die wissenschafts
geschichtliche Kehrseite Ubersehen: zum einen die Betri.ibnis der Alten wie 
auch die kommende der Jungen, wenn ihnen spater dasse lbe widerfa hrt. Bringt 
<l och zudem eine Ent-tauschung !eider !angst keinen weiterfLihrenden Yor
schl ag. Yon daher konfrontiert jede Enttauschung mit dem Problem, eine an
dere, weni gstens etwas bessere Hypothese vorzuschlagen. So erschein t die 
,Geschichte des Ge istes' als stetiger Fortschritt in der Geschichte der Tau
schungen: ein Labyrinth von Illusionen, die immer etwas lichter scheinen mo
gen, aber <loch in der labyrinthischen Hobie bleiben. Das Begehren nach fi 
naler, definitiver Ent-tauschung bleibt so unerfLillbar wie jedes Begehren als 
solches. lllusionen haben Zukunft. Denn ohne sie fehlte es an gewagten Ober
trei bungen, Antizipationen und Hoffnungen, von denen , wir' leben. Darum ist 
auch nicht jede Tauschung oder Illusion a limine un ter den Yerdacht der Irre
flihrun g zu stellen.3 

I I. Die Inkarnati on der Enttauschung 

Yon besonderer Pragnanz fLir die ,Entdeckung' einer immer noch gri.ind
licheren Illusionierung in aller Desillusionierung ist Baltasa r Gracians ,,Kriti 
kon" (von 1651 ), in dem in zentraler Rolle ein ,Entzifferer' auftritt (desci
frador), der sich im Laufe der Erzahlung als ,Desenga fio' erweist: als der Ent
tauscher oder der radikale Aufldarer, der die Welt in all ihren Schwachen und 
Tauschungen ,aufdeckt ' .4 Er durchschaut die Eitelkeit, die vanitas alien Da
seins, mit dem Anspruch, <lurch Ent-tauschung vor Enttauschungen zu be
wah~en.5 Wer die soziale Welt zu ,dechiffrieren' vermag, so die darin i_n: 
ka m1e~te These, durchschaut sie und ist vor Irrungen und Wirrungen gefe1t. 
Nur w1rd solch ein Aufklarungsglaube <lurch und <lurch zweifelhaft wenn man 
diesen Roman durchlebt. ' 

Di~ Textwelt des Romans ist die Welt des Barocks: ein Spiegelkabinett, in 
?em d,e _Lebensform en aus Tauschung und Maskenspiel bestehen, eine Welt, 
111 _ der _S imulation alles ist und alles Simulation (und nicht nur Interpretation, 
w,e N1etzs~he meinte). Sein und Schein sind in dieser sich in Spiegeln spie
gelnden Sp1egelwelt ununterscheidbar. Dagegen tritt der Descifrador auf - mit 
entsprechender Yergeblichkeit. Denn, so klagt die Figur namens Critilo: 

Das Yerwunderlichste von allem [ ... ] ist, dass am Eingang der We lt Engano 
steht,. das Tiiuschen, am Ausgang aber desengano, das Enttiiuschen, ein so 
mi sshcher Umstand, dass er allein genUgt, den ganzen Lebensgang dem Unheil 

Ygl. Stoen~er, Ph ilipp, Art. ,, Illusion", in: RGG, Bd. 4, Tiibingen, 200 1, 4. Aufl ., S. 55f. 
Yg l. Grac1an, Baltasar, Das Kritikon, Ziirich, 200 1, S. 707.7 15. 
Ygl. a.a.0. , S. 247.680ff. 

:s8~ri.ansen, Hell mut, Die Grundbegrif!e des Baltasar Grar.ian, Genf et a l. , 1958, S. I 35ff. 
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auszusetzen . [ ... ] Wer hat dies so verft.igt? Wer hat dies so angeordnet? Mir will 
s ich darUber bewa hrheiten, dass die We lt auf dem Kopf steht und a lles in ihr 
s ich verkehrt. Der Enttiiuscher mUsste, wenn es gut gehen so ll te , g leich am 
Einga ng der We lt stehen, an der Schwelle des Lebens, und dem Menschen vom 
ersten Schritt an, den er in die We lt tut, zur Se ite stehen und ihn leiten, ihn vor 
a ll den Fa llstricken und Fahrnissen bewa hren, die auf ihn lauern. Bedac hter Er
zieher und He lfer mU sste er sein, der ihn keinen Augenblick aus den Augen 
!asst. Wegegott mU sste er sein , der ihn auf dem Pfa de der T ugend geradewegs 
dem ihm bestimmten G IUcke zufiihrt. Stattdessen trifft der Mensch zu Anfa ng 
auf den Tauscher, der ihn sog leich Uber a lles verkehrt ins Bild setzt, ihm den 
Kopf verdreht und ihn auf dem Wege li nker Hand un rettbar ins Verderben 
tre ibt!7 

Die Antwort darauf bildet eine kleine Theologie der Enttauschung mit ihrem 
Konterpart, einer Hamartiologie der Tauschung: Gott, ,,der hochste Bau
meister [ .. . ] setzte den Enttiiuscher ganz dicht an die Eingangsschwelle der 
Welt und vertri eb den Tauscher weit davon weg" 8• Dam it ents teht im Med ium 
der Tauschungsrefl ex ion eine kleine Theodizee, mit der Frage des unde ma/um 
als Woher der Tauschung. Die Antwort darauf, wer die Welt denn so in Un
ordnung gebracht habe, ist gut augustinisch: ,,Die Menschen selbst, die kein 
Ding an seinem Platz !assen konnen. Oberall haben sie <loch das Oberste zu
unterst gekehrt, in dem Durcheinander, das wir heute beklagen".9 Tauschung 
entsteht aus der Perversion des Menschen - und Enttauschung ist dann die 
paradiesische lrrtumsfreiheit, die final als Offenbarung der wahren, urspri.ing
lichen Ordnung wiederkehrt? 

Wenn es denn so ein fach ware. So begri.i l3te einen der Enttauscher ur
spri.inglich, am Eingang der Welt, mit den Worten: ,,,Schau' [ .. . ], du bist nicht 
fur di e Welt geboren, sondem fLir den Himmel; die Lockungen des Lasters 
bringen den Tod, die Harten der Tugend das Leben". 10 Ob das eine Karikatur 
des Barockpredigers ist, eine des tugendhaften Moralisten oder vorausschau
end eine Kants, wird seltsam ununterscheidbar. Klar ist jedenfa lls die be
unruhigende Grundfigur: Die Welt ist eine Enttauschung. Oder: Das Leben be
ginnt mit der Enttauschung und einer entsprechenden Moralpredigt. 

Wie Sokrates auf der Agora oder die Weisheit auf den Gassen lauft der 
Enttauscher <lu rch die Welt und predigt alien die selbstkritische Einsicht in die 
eigenen Schwachen, geht ,,von einem zum andem und streute Wahrheiten 
aus" 11 

- aber mit welchem Erfo lgt? ,,Stets trug er den Spiegel der Selbst
erkenntni s bei sich und hielt ihn alien vor" 12

• So erweitert er das soziale 
Spiegelkabinett des Barock um einen Spiegel mehr. Sein moralistischer 
Imperativ der Selbsterkenntnis findet dann auch wenig Zuspruch. ,,Teilte er 

Grac ian, Das Kritikon, S. 710-7 12. 
A.a.O. , S. 7 12. 
Ebd. 

10 A.a.0 ., S. 7 13. 
11 Ebd. 
12 A.a.O., S. 714. 

I 
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tuchtige Schlage aus mit se inen Wahrheiten, so bezog er i.ible Pri.igel mit dem 
Arger"13. Die Welt will in ihren Tauschungen nicht gestort werden. Darum 
lassen sie sich alle Zeit ihres Lebens vom Tauscher verfli hren. Erst im Alter 
konnen sie dem Enttauscher nicht mehr ausweichen, der ihnen die Augen off
net. Dann si nd sie ,,mit allem am Ende: Ehre, Besitz, Gesundheit und Leben, 
und was noch schlimmer ist, mit dem Gewissen" '4. Erst das Ende des Lebens 
bringt das Ende der Tauschungen. ,,Das ist der Grund, warum heute der Tau
scher am Ei ngang des Lebens steht, der Entti:iuscher aber am Ausgang, die 
Li.ige am Anfang, die Wahrheit am Ende". '5 

Die Moral von der Geschicht' ist schlicht: Leben lebt in Selbsttauschung, 
und erst der Tod, die grof3e Enttauschung, lasst die Tauschungen des Lebens 
zerbrechen. Gut und bose sind hier morali stisch sauber sortiert, und die ganze 
Welt ist als leer und eitel demaskiert. Aber solch eine Enttauschungspred igt 
retlektiert auch gleich mit, <lass sie nicht anerkannt werden kann - aus Liebe 
zur Tauschung. Was bleibt, ist daher Vergeblichkeitsbewusstsein, ei ne vanitas 
hoherer Ordnung. Der Enttauscher kann nur mit Enttauschungserwartung ge
dacht werden. Denn sein Daseinssinn, die Erwartungsenttauschung, kann die 
Tauschung nicht durchdringen, soweni g wie Platons Hohlen insassen von ihrer 
Daseinsform lassen konnen. Der Enttauscher tauscht sich, wenn er meint, die 
Getauschten endlich enttauschen zu konnen . Das gelingt ihm nur ,am Ende', 
am Hohlenausgang. Und dann gelingt es ,eigentlich ' nicht ihm, sondern es 
wird nur <lurch die leta len Umstande ermogli cht. 

Gracians ganzes ,,Kritikon" ist eine ebenso narrative wie inventive und kri
tische Philosophie in Romangestalt. Sie reflektiert in unendlicher Spiegelung 
den Enttauscher, den Entzifferer, den Aufklarer. Dass ausgerechnet ei n Ro
man, dick und rund wie eine russische Puppe, als Metakritik der Enttauschung 
auftritt, ist nicht ohne abgri.indige lronie. Auf der Suche nach Desillusio
nierung schwimmt man unversehens in schwarzer Tinte - ohne Land in Sicht. 
Der Enttauscher inkarniert die Enttauschung in Gesta lt eines dicken Buches, in 
dem man sich nur verlieren kann. 

Nicht verschwiegen sei dabei , <lass der Enttauscher durchaus messian ische 
Zi.ige zeigt. Er wird ,,noch nicht einmal erkannt", wenn er erschei nt. '6 Er wird 
,,der ob se iner Schonheit und seines Glanzes ge liebte Sohn der Wahrheit" ge
nannt. 11 Die in Selbsttauschung Lebenden hingegen meinen: . 

13 
14 
IS 

16 
17 

Ebd. 
Ebd. 

Mag er doch Kind der Wahrhe it sein, so vie l e r wi ll , for mich war er der 
Rabenvater des Lebens! Was hat er uns nicht for Verdruss bereitet, was hat er 
uns nicht im Nacken gesessen mit seinem dauernden Gerede vom Enttauschen 

A.a.0. , S. 7 15. 
Ebd. 
Ebd. 
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jeden Mor~en , mit se inem Aufkliiren und nochma ls Aiifklaren schon zum 
FriihstUck! 1 

Der Aufklarer nervt wie die MUcken am See im Sommer: 

Ach j e, was hat er uns ni cht ge langwe ilt und uns in den O hren ge legen mit 
se iner ew igen Wahrheit am Tage ! Abschiitte ln hatten w ir ihn mii ssen , den auf
dring li chen Plagege ist, die last ige Miicke. 19 

Und was er zu bi eten hat, so die Stimme des Romans, ,,waren <loch nichts als 
lappische Schwachheiten, was er da als Wahrheiten ausga b".20 

Aufklarung bedarf der Selbstaufklarung, denn sie ist ebenso wenig vor 
Selbsttauschung und Selbstuberschatzung geschi.itzt wie alles Andere. Fi.ir 
diese Einsicht musste man nicht erst auf Kant warten. Die Gestik und Rhetorik 
des Aufklarers fa llt uns alien leicht, mag man meinen, nur wi rd sie halt bis
weilen seicht. Sind <loch Tauschungen immer die Tauschungen der Anderen 
(so wie Mythen immer die Mythen der Anderen sind, der Glaube daran der 
Glaube der Anderen). Das kann man ,Delegation' nennen (oder medien
theoretisch lnterpass ivitat) : Man schreibt den Anderen zu, was man se lber 
gerne los ware, aber <loch nicht !assen kann . 

Dabei zehrt der Aufklarer vom Dunkel, das er zu ve rtreiben sucht. Wie das 
Christentum lebt er von der von der gnadigen Langsamkeit der Zeit, vom 
Katechon oder von der Parusieverzogerung. Denn am Ziel angekommen , der 
ultimativen Tauschungsfrei heit, erginge es ihm wie dem Revo lutionar am Tag 
nach der Revolution: Da cap o ... Genauer besehen zeigt Gracians Roman nicht 
nur den Aufk larungsbedarf der Aufklarung, deren Dialektik also, sondern 
auch, wie sie ein ungli.ick liches Bewusstsein reprasentiert, wenn sie sich aus
nimmt vom Tauschungsverdacht. In Tauschungen verstrickt mUsste das Be
gehren ,dari.iber hinaus' ins ,Jenseits aller Tauschung' wohl oder i.ibel auf den 
,absoluten Begriff' , auf reine Unm ittelbarkeit oder absolute Transparenz wet
ten. , I would prefer not to ... ' Denn, so die Wette des ,,Kritikon", wir leben 
,,auf dem Markt der Trugbi lder", und bei allem Aufklarungsbedarf gibt es ein 
,Recht aufTorheit '. 2

' 

111. Tauschungsregister: Logos, Ethos, Pathos 

Tauschung wie Enttauschung ist offensichtlich mehrdeutig, wie das ,, Kritikon" 
ze igt: 

18 
19 
20 

21 

Ebd. 
Ebd. 
A.a.O ., S. 7 16 . 
E_bd. und a.a .O. , Anm . I 0. Analoges wie zum Entzi fferer und En ttauscher fo l g t zum 
,Uberseher' , der ins lnnerste der Menschen schaut, a lles sieht , aber (zum G llick) darliber 
schwe igt (vg l. a.a.O ., S . 7 I 9ff.). 

• 
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- Sie kann die kathartische Auflosung einer Tauschung im Sinne der Des
illusionierung meinen. Nur tritt im Gewand der Katharsis schnell eine neue 
Tauschung an die Stelle der alten. Denn ,totale' Auflosung ware un
ertraglich, die ,nackte Wahrheit' unmenschlich und schreckli ch. Wie es ein 
,Recht auf Schein ' gibt (mit Pascal),22 so ei n Recht auf Torheit oder Tau
schu ng. 
Sie kann die unlustvolle Nichterfi.illung einer Erwartung oder ei ner Hoff
nung besagen, also Erwartungsenttauschung. Wenn das nicht in Melan
cholie oder gar Akedie enden so il , wird irgendeine neue Erwartung an die 
Stel le Ersterer treten - und dem Erfahrenen gleich mit entsprechender Ent
tauschungserwartung. Dann entsteht eine Frage des ,Maf3es ' : Reine Enttau
schungserwartung ware nicht nur skeptisch, sondern trostlos, vollig ,des
illusioniert', als ga lte: Je abgek larter, desto aufgeklarter - was am Ende nur 
noch ,abgebri.iht' ware. 
Sie kann auch enger noch die Aufklarung i.iber lrrti.imer benennen, dann 
all erdi ngs in tropischer Wendung, wenn die philosoph ischen Aufklarungen 
sich als Erl euchtung und Offenbarung des Richtigen und Vertreibung des 
Dunkels und der Unmi.indigkeit stilisieren. 

So hat Enttauschung versch iedene Formen der ,Tauschung' zur Yorausset
zung und damit versch iedene ,Si nne' mit entsprechend verschiedener Sinn
lichkeit: 
- Erwartungen und Hoffnungen, die sich nicht erfullen, warum auch immer; 
- Tauschung und Illusion, die bei noch so grof3er Enttauschung immer wie-

der umbesetzt werden; 
- oder im engeren Sinne lrrtum und leere Spekulation, auf deren definitives 

Yergehen immer wieder gehofft wird. 

Zur Orientierung ist es mi:ig lich, Enttauschung in den drei Registern von Lo
gos, Ethos und Pathos zu differenzieren: 

In Fragen der Erkenntni s, sei es von etwas oder von sich und anderen, also 
im Register des logos , ist Tauschung ein , lrren' und <lessen Dauer ,lrrturn' 
und ,Illusion' . Dabei kann man sich i.iber etwas tauschen (etwa i.iber das 
Sonnensystem oder i.iber Gott oder i.iber sich selbst) als- Selbsttauschung; 
oder man kann getauscht werden (b is zum Betrug). Es kann wissentlich 
und willentlich geschehen oder unwissentlich und unwillentlich . ,Was kon
nen wir wissen?' , brauchte man nicht zu fragen, wenn wir nicht weniger 
oder mehr zu wissen vermeinen, als wir ki:innen. Die verschiedenen Auf
klarungsprojekte (der Yorsokratik, des Hellen ismus, des arabischen Mittel
alters, der Reformation oder des langen 18. Jahrhunderts) sind Erhellungs-

22 Blumenberg, Hans, ,,Das Recht des Scheins in den mens'chlichen Ordnungen bei Pascal", 
Philosophisches Jahrbuch 57 ( 1947), S. 413-430. 
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unternehmungen, die Licht ins Dunkel des Unwissens oder lrrtums zu brin
gen pratendierten - also Ent-tauschungsprojekte . 
In Fragen des ,guten Lebens ' oder richtigen Handelns, im Register des 
Ethos, ist Tauschung ein falsches oder fa lsch Wollen im Sinne eines zu 
wenig oder zu viel des Guten und Richtigen oder ei n Wollen des Falschen, 
Verkehrten oder Oblen. Wie im Logos das Bedeuten (und Bestimmen) 
dominiert, so im Register des Ethos das Begehren als vo luntatives Aus
sei n-auf. Wer unbedingt Bomben legen will , um das Reich Gottes mit lau
tem Knall zur Welt zu bringen, der irrt nicht nur; er will und tut auch das 
Falsche auf falsche Weise. Fehlgeleitetes Wollen ist nicht ohne kognitive 
Korrektur zu ent-tauschen, aber das ,Gesetz, das in den Gliedern steckt ' , ist 
nicht nur ein theoretischer lrrtum, sondern leiblich begehrend. Dem
entsprechend ist auch die Enttauschung leibhaftig einschneidend und 
schmerzhaft. 

- Das fi.ihrt in den Obergang zu Fragen der passiblen Sinne, des Fi.ihlens und 
der A ffektion , also in das Register von Pathos und Pat he. Hier schein t 
Tauschung erst ei nmal fernz uliegen. Denn wer Zahnschmerzen hat, int 
sich nicht. Die kleinen Grotesken der Aufklarung dari.iber, dass man doch 
gar keine Schmerzen habe, sind bekann t. Aber wenn man keine Zahne 
mehr hatte und dennoch Zahnschmerzen? Oder wenn man am beri.ichtigten 
,Haarbruch' litte, ega l wie vie le Haare und Bri.iche man hatte? Dann hat 
das etwas mit ,Phantomschmerzen' zu tun. Und wen igstens bei den Zahn
schmerzen des Zahnlosen wi.irde man mittlerweile zuri.i ck haltend se in , ihn 
fur einen ,e ingebildeten Kranken' zu halten. Denn eingebildete Schmerzen 
schmerzen nati.irlich ebenso. Man mag sich i.iber die Ursachen tauschen, 
das Phanomen bleibt. Die Entlastung (nicht Ent-tauschung) von Phantom
schmerzen wird kaum kognitiv oder vo luntativ gelingen. Ob Medikamente 
helfen oder eine Therapie, ist eine andere Frage. Jedenfa lls wird der Sitz 

. im Leib dieser Heilungsversuche den Sinn dieser seltsamen Sinnlichkeit 
betreffen mi.i ssen - sei es von der Si nnlichkeit aus, sei es von der Arbeit 
am Sinn aus. Aber, so fern die Tauschung in Fragen der Schmerzen liegt, 
so vertraut ist sie in Fragen des Fi.ihlens, der Stimmungen, der Affekte und 
Li.i ste oder Unli.iste. Denn hier wird fi.ir gewi:ihnlich die Wurzel des Obels 
namens Tauschung verortet: Gefi.ihle seien der Ursprung aller Unordnung 
und so tauschungsanfallig, dass man sie fi.ir die eigentli chen Tauscher halt. 
Auch wenn das so pauschal ist, dass es selber schon ta uschend plausibel 
scheint, ist die Enttauschung in dieser Hinsicht nicht nur ,betri.iblich ', son
dern im Grenzwert schockierend und zutiefst unlustvoll. 

Die drei Aspekte von Tauschungen - Logos, Ethos, Pathos - ermi:iglichen und 
fordern daher auch, verschieden dimensionierte Bearbeitungen derselben zu 
unterscheiden . Die Ent-tauschung von kognitiven Tauschungen mag kognitiv 
vorgehen, die von voluntativen voluntativ etc. Je nach Tauschung wird man 
sc. unterschiedlich reagieren. Sauberliche Separationen indes sind kaum plau-
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sibel, da meist stets alle drei Dimensionen miteinander im Spiel sind . Daher ist 
die Unterscheidung als solche ni cht zureichend . Es ist vennutlich je und je die 
Frage, wie alle dre i berlihrt und bedacht werden. Selbst das Fanal der Auf
kl arung - Sapere aude ! - hatte kogni tive, vo luntati ve und affektive Dimen
sionen. Wer das vergiil3e, wlirde die leibhafti ge Mehrdimensionalitat der Ent
tii uschung verengen. Die umgangssprachlich Enttiiuschung benann te, unlust
vo lle Widerfahrung ist nicht nur, nicht einmal vor allem eine Sache des Wi s
sens oder Wollens, sondern basa l eine des Flihlens: eine Widerfa hrung, deren 
Gegebenheitsweise genuin pathi sch ist. 

lnsofern ist Enttii uschung dem Glauben verwandt, wenn auch irri tierend 
invertiert. Gilt Glaube als die gro l3e Erfii llung der (Heil s-)Erwartungen, ni cht 
ohne gefahrliche Niihe zur Tiiuschung, als ,waren wir schon aufers tanden' 
(w ie die korinthischen Gegner des Paulus mein ten), ist Entti:iuschung dessen 
Widerpart und kommt in die Nahe des Nihilismus, wenn sie zur schlechten 
Angewohnheit wird, zur Denkgewohnheit der permanenten Enttiiuschungs
erwa rtung, die von Skepsis bis Zyni smus sp ielen kann . Gerii t Enttiiuschung in 
die Niihe des Unglaubens? Kann denn Enttii uschung Stinde se in? Wohl kaum . 
Aber was dann? Jedenfa lls nicht nu r neutral beobachtende Aufkl ii rung. Ist 
Enttii uschung der Widerpart des Glaubens, der auf dem Recht zur Torheit be
steht, und sei es mit der Wette, sie sei die eigentliche Weisheit? Glaube und 
Unglaube kreuzen sich aufschri:ige Weise mit Ti:iuschung und Entti:iuschung. 

Tradi tionell wlirde Ti:iuschung als Sti nde gelten und Stinde als Tiiuschung -
gewollt als Betrug oder ungewollt wider den Ge ist der Vernunft, gewo//t , in
dem man se in Herz an fa lsche Gotter hii ngt, oder ungewollt, indem man aus 
Versehen mein t, man mlisse irgendwelche Lehren glauben, die man nicht ver
steht. M li sste dann entsprechend Entti:iuschung die erhellende Beseitigung der 
,Slinde' sein , G laube also eine grol3e Enttii uschung? Oder grundet G laube in 
der gro l3en Enttii uschung, in der ,Slindenerkenntni s' , die a lies A lte als eitel 
und fa lsch erkennt (und darin dessen Priisenz zu verkennen Gefahr liefe)? War 
der Slindenfa ll eine ti efe Tauschung, so fo lgte ihm schnellstens die Entta u
schung des nicht gehaltenen Schlangenversprechens. War die Enttiiuschung 
immerhin ein Gew inn, ging der doch einher mit dem Preis von Scham und 
Selbstverbergung. Das Spiel von Tiiuschung und Enttiiuschung fiihrte in die 
Umwege raus aus dem Parad ies (mit se iner Tiiuschungsanfa lli gkeit), hinein in 
die Geschichte Gottes mi t se inem Volk - vo ller lrrungen und Wirrungen. Aber 
so einfach ist es !eider nicht, dass Enttii uschung stets die Vertreibung des 
Teufe ls oder des Aberglaubens ware. Auch wenn die Aufklarungen ihr Des
ill us ionierungsprogramm gem als Offenbarung und Heil zu verklindigen 
ptlegten (was nicht ohne Illusion abgeht), kann Enttauschung auch in Ab
grlinde fiihren: in die Verzweitlung oder den weltumfasse nden Sinnverlust in 
der Aked ie. Glaube als Enttauschung des Alten kann selber kippen in ti efe 
Verzweiflung. Enttauschung kann auch zu weit gehen, wenn sie jeden Schein 
fu r Tauschung halt, wenn alle Worte als modrige f' il ze ze rfa llen oder auf der 
Suche nach dem eigentlichen, ew igen Wesen alle Existenz nur als todverfa llen 
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und uneigentlich verkannt wlirde. Enttauschung ist notori sch amb iva lent und 
daher ebenso aufklarungsbedlirftig wie die viel versprechenden Aufk larer. 
Aber dabei fin ale Enttauschung zu erwarten wlirde in neue Erwa rtungs
enttii uschungen flihren. 

IV . Anthropologisches Vorspie l 

Enttiiuschung ist allgegenwartig. Das ist kaum liberraschend, denn sie ist eine 
Kondition humanen Dase ins - bereits im Paradies. Um die Leben metapher 
des Spiels zu bemlihen: Wenn zwei gegeneinander Tenni s spielen, ist der Sieg 
des Einen die Niederlage des Anderen. Die Erflillung der Hoffnungen des 
Einen ist die Enttauschung des Anderen. Wer mi tspielt im Leben, kann nur 
Enttauschungen ri skieren (auch einem Gott kann es ni cht anders ergehen, 
wenn er sich aufdas Leben der Anderen einl asst). 

Selbstredend muss der Sieg des Einen nicht immer die Enttauschung des 
Anderen bedeuten. Das wlirde nur ge lten, wenn all e um dasse lbe spielten (in 
der Logik mimeti schen Begehrens: Was der Eine begehrt, begehren auch die 
Anderen). Es ist auch mi:iglich, dass a/le leer ausgehen und enttauscht werden. 
Und es wa re auch denkbar, dass keiner leer ausgeht, sondern alle Erfii llung 
finden. Nur was ware das fur ein Spiel oder was fiir e in Leben, bei dem alle 
Erwartungen erflillt wlirden? Das oder der Erwartete mi.i sste dann in Hi.ii le und 
Flille gegeben se in ohne jede Knappheit. Dass Heil sv isionen so zu hoffen 
wagen, ist bekannt. Wer Gott begehrt, ki:inne daher nicht enttii uscht werden. 
Denn wer ihn verzehrt, hat daran immer genug und zu viel zu beil3en. Die 
Frage bleibt nur, ob solche Versprechen nicht den Mund zu vo ll nehmen. Wa
re ein Gott ohne Knappheit nicht ein billiger Gott? Ein Glaube ohne Ent
tauschungsri siko nicht ein all ze it satter Glaube - bi s in die Karikatur des fe is
ten Luthertum s? So lautet ge legentlich der (ri:i mi sche oder reformi erte) Ein
wand gegen solche Vi sionen der verschwenderi schen Flille. 

Diesseits dieser Grenzfrage steht es bekanntlich anders, und ni cht zuletzt aus 
dieser Differenz von Erwartung und Erfiillung bezieht die Heil serwartung ihre 
Spannung. Ein Leben ohne Enttauschungen in Hlille und Flil le ware vielleicht 
paradies isch oder himmlisch, aber nicht geschicht/ich denkbar, nicht in dieser 
Welt. Es ki:i nnte kein kulturelles Leben se in , das mit se inen Knappheiten von 
Enttii uschungen bestirnmt bleibt. 

Kulturelle Medien (w ie Bilder oder Geld und Sprache) in ihrer Tau
schungsanfalligkeit sind daher meist ,an und fiir sich' genommen so tauschend 
wie enttiiuschend, we il sie als Suppl emente der Fi.ille und Regulatoren der 
Knappheit dienen. Daher sind Brat und Wein per se meist enttauschend (zu
mindest der Abendmahlswein). Nur wer sich von ihnen mehr verspricht oder 
versprechen !asst, wird trotz des schalen Geschmacks mehr darin schmecken. 
Was fur den einen Tauschung und enttii uschend, ist dern Anderen se in Seelen-
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heil. Die Perspektivitat von Enttauschung wird hier manifest. Und mit Per
spektivi tat ist die Unhintergehbarkeit des Scheins, des Flir-mich-Erscheinens 
benannt. Das Spiel von Tauschung und Enttauschung hat se inen Sitz im Leben 
im Leib, in der kinasthetischen Perspektivitat der Wahrnehmung. Nur ein all
sehender Blick ei nes panoptischen Subjekts ware tauschungsunanfallig - und 
darin auch perspektivlos. 

Was mit der Perspektive leiblich und raumli ch manifest wird, gilt auch dia
chron kraft der Zeitlichkeit humanen Daseins, der Differenz von jetzt und 
dann oder einst. Was ich jetzt nicht habe und von der Zukunft erhoffe, zer
dehnt und spannt mein Dasein (distentio). Da wir nicht in einer reinen 
Wunschwelt leben, die Wirklichkeit sich zumindest meist nicht unseren Wlin
schen fligt, bleibt das Meiste unerft.illt. Das Ausstehen wie der Entzug sind 
splirbare Gegebenheitsweisen dessen. Daher ware ein Christentum ohne Sinn 
fur das Ausstehende - ohne Warten und enttausch ungserprobte Erwartungs
haltung - so saturiert wie eine Selbsttauschung. Erwartungsenttauschung ist 
daher ebenso unvermeidlich und spannend wie leidlich und unlustvoll ; Ent
tauschungserwartung hingegen wird res igniert oder verzweife lt oder sogar zy
nisch? So klar ist das keineswegs. 

V. Enttauschung a ls Theologiekritik 

Kritisch wird die Enttauschung, ni cht erst se it der Autklarung, wenn sie als 
Antagon ist zur gangigen ,Erft.i llungsrhetorik ' auftritt. ,Das Ende hat be
gonnen, das Eschaton ist da, das Heil realprasent und wer das glaubt, ist ge
rettet. ' Das geht gegen alien Augenschein und alle Religionskritik, die das fur 
Tauschung halt, davon aus: Gott hat's verheif3en, und weil er treu ist und se in 
Wort halt, ist schon erflillt (in Christus) oder wird erfiillt werden (bei se iner 
Wiederkunft) , was verheif3en ist. ,Christ ist erstanden' ist der Anfang des Be
kennens - und darin zugleich tief ambiva lent, wie der Konflikt in Korinth 
ze igte. Denn der Uberschwang ist tauschungsanfallig. Dagegen konnte der 
Verweis au f den Gekreuzigten nur als grof3e Enttauschung wirken. Dass aller
dings den Gekreuzigten als weisere Weisheit Gottes zu verklindigen seiner
seits unendlich vie! verspricht und sich darin tauschen konrite, dlirfte Juden 
wie Griechen klar gewesen sein . 

Der christliche Glaube, auch der Glaube an den Gekreuzigten, lebt aus 
einer Erfii llungsgew issheit und einer darin grlindenden gesteigerten ErfLil
lungserwartung. Wo hatte da Enttauschung noch ei nen Sitz im christlichen 
Leben? Wenn Gott einen nie und nimmer enttauscht - was konnte dann noch 
von Gew icht se in? So kann man sich tauschen. 

Denn zumindest die Geschichte Jesu war durch und durch eine Ent
tauschungsgeschichte: grof3e Erwartungen, viele Versprechen - und dann die
ses elende Ende. Wie endete das Markusevangelium : ,,Und sie sagten nie
mandem etwas; denn sie ftirchteten sich" (Mk 16,8). Was lag dann fe rner oder 
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aber naher, als das Ende als ErfLi llung zu deuten, und mehr noch, spater aus 
dem Kreuz ein Siegeszeichen zu machen. Eine Theologiekritik wie die 
Luthers hielt das fur Se lbst- und Fremdtauschung, zu glorios, zu vie! Er
ftil lungspathos. 

Aber nicht nur die Geschi chte Jesu war enttauschend ftir viele. Auch wer 
sich davon nicht abschrecken lief3 und ihm dennoch fo lgte, hatte weiterh in mit 
Entta uschungen zu tun und zwar umso mehr. Wie steht es beispielsweise im 
Lichte der Frage nach Enttauschung mit dem Gebet? Wer bittet, am besten 
selbstlos ftir Andere, dlirfte enttauscht se in, wenn es denen dennoch libel er
geht. Und wer dankt und preist, erwartet weni gstens Anerkennung dessen und 
Antwort darauf. Insofern bleibt Kains Enttauschung durchaus verstand li ch, als 
se in Opfer kein Wohlgefa llen fand (auch wenn das mimetische Begehren im 
Opferwettkampf mit Abel dominiert haben sollte). Die Frage ist dann, wic 
vermi eden wird, dass Enttauschung in Wut und Weltenbrand ftihrt. Der ag
gress ive Umschlag der Enttauschung ist ebenso lebensgefa hrlich wie der re
signative oder aked ische. Hilft da Erwartungserni.i chterung, also Deeskalation 
der Erfi.i llungsrhetorik? Ware Enttauschungserwartung zu empfe hl en, um den 
Erwartungsenttauschungen vorzubeugen? Am besten ware dann Enttau
schungsres istenz, wenn man nichts mehr erwartet, hofft, liebt oder glaubt. 
Aber diese Erni.ichterung ware letztlich leblos und so hoffnungs- wie lieblos. 

Zur religiosen Kultur gehort sicher eine gew isse En ttauschu ngsku lti 
vierung, wer aber Resistenz erwartet, di.irfte zu viel ve rsprechen. Prophylak
tisch wa re eine Deeskalation zu weit gehender Erwartungen oder die Maf3i 
gung des religiosen Begehrens. Wer einen neuen Himmel und eine neue Erde 
verspricht, lauft Gefahr, Wut auf die alte oder deren Geringschatzung zu pro
vozieren . Maf3igung klingt zwar immer gut in aristotelischer wie protes
tantischer Tradition, aber sie ist nicht di e ei nzige Therap ie eska li erender Er
wartungen. Eine andere ware die Umlenkung des Heil sbegehrens auf den 
Nachsten. Im Geiste der jlidischen Reli gionsphilosophie Rosenzwe igs oder 
Levinas ' waren nicht Gott und se ine reale Gegenwart der Gipfe l religioser Ge
ni.i sse, sondern die Gegebenheitsweise und Erftillungsform des ,Glaubens ' 
sind die ,Liebe ' (Rosenzweig) oder die ,unbed ingte Vera ntwortung' (Levi
nas). Wer diese Umlenkung nicht als enttauschend abweist, wird darin aller
dings alles Andere als eine enttau schungsres istente Frommigkeitsform finden. 
Denn dass Liebe erfti llt und Verantwortung gerecht wird, di.irfte die Ausna hme 
bl eiben. Wer auf ,den Anderen' hofft und ihn li ebt, trotz all em, wird in der 
theologischen Regel noch eher enttauscht werden, als wenn er Gott liebt und 
auf ihn hofft. Gott se lbst dlirfte das nur zu gut wissen: Wer sich auf ,sein 
Volk' verlasst, wird enttauscht werden. Es dennoch zu lieben ist die ersta un
lich gnadi ge Form der Enttauschungskultur, mit der allen Enttauschungen zum 
Trotz dennoch erwartet wird, was bisher immer enttauscht wurde. 

Nur sollte man auch umgekehrt mit der Enttauschungserwartung maf3voll 
umgehen. Eine Hermeneutik des Verdachts wiirde alles und jedes unter Tau
schungsverdacht ste llen (auf3er der einen Perspektive des Verdachts viel-
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leicht). Wenn man mi t der Generalhypothese von ,Schein und Tauschung' al
/em zu Leibe ri.ickt, bliebe am Ende, wenn nicht radikale Selbststeigerung, so 
<loch die Yerzwe i flung, in de r al le Erscheinung als modrige Tauschung zer
fa ll t. Selbst dem selbstgewissen Subj ekt ist es ja kaum anders ergangen. Eine 
eskalierende Enttauschungserwartung wird auch produzieren, was sie erwartet. 
Wer Grund fi.i r se ine Skepsis sucht, wird sie finden. Analoges gil t fi.ir Zyniker 
ebenso wie fi.ir Melancholiker oder leidenschaftli che Pessimisten. Daher sind 
sich se lbst erfLi ll ende Prophezeiungen auch so wirksam wie fruchtlos. Sie 
wiederholen nur, was sie vorhersehen und hineinsehen in die Phanomene. 

Im Ri.i ckblick auf den Entziffe rer und Enttauscher heif3t das, es mangelte 
ihm an kriti schem Selbstzweife l, ob er die Tauschungen mitp roduziert, die er 
zu enttauschen suchte. Analoges gilt fur all diejenigen Aufklarer, die erst eine 
Unmi.indigkeit stipulieren mi.i ssen, um die Befreiung zu verheif3en. In der 
protestantischen 1--l omileti k ist lange Zeit Ahnliches ga ngig gewesen: mi t 
Gesetzespredi gt die Erwartung zu erzeugen, die darn, nachlaufe nd zu erfi.i llen 
versprochen wird . Dass diese Technik der Angstigung zwecks Entangstigung 
nicht mehr gelehrt wird, ist sicher ein Gewinn in der Geschichte der Ent
tauschungen. 

Wann immer Erwartung und ErfLillung nicht zur Deckung kommen und 
Wunsch und Wirklichkeit divergieren, solange man lebt, stellt sich Enttau
schung ein , we il Erwartungen bestehen, die das Leben lebendig halten. Mag 
man un te r der Agide des Lustprinzips immer mehr Wi.insche haben und das 
Begehren genief3en, wenn sie unerfi.ill t bleiben, stell t sich doch ein unlust
vo ll~!· Kater ein: Enttauschung Uber das Ni chterfi..ill te. Wi.irde hingegen unter 
der Agide des Rea litatsprinzips moglichst gar nichts erwartet, ware das letzt
lich apathisch, misanth ropi sch oder gar akedisch. Leben ist nur in der Span
nung von Erwartung und Enttauschung moglich - aber genau diese Spannung 
auszutarieren, ist offenbar eine Unmoglichkeit, wie die Absti.irze der Ent
tauschungen zeigen, die Oberspannungen ebenso wie die Entspannungen. 

Es gehort zur Logik des Begehrens, dass es wesentlich unerfi.i ll t bleibt. 
Sonst ware es nur ein Bedi.irfnis, das sich befri edigen liel3e. Kein Begehren al
so ohne Nichterfi.illungstolereranz (oder auch Genuss der Nichterfli llung). Mi t 
dem Lustprinzip steht es etwas anders: Es findet se inen Antagoni sten im 
Rea li tatsprinzip, das nicht zuletzt in einer Ausbalancierung von Wunsch und 
Wi rk lichkeit besteht. Dass somit zwei Prinzipien (wenn nicht mehr 1--lerzen) 
den Rhythmus unseres Lebens bestimmen, Reales und lmaginares (Rea litat 
und Lust), ist nachvo llziehbar. Aber, wie Blumenberg notierte: 

23 

Das Eingreifen des Rea li tatsprinzips ist nun einmal ohne di e Grunderfa hrung 
des Zweife ls und der Enttauschung nicht moglich. Sie zu iiberspringen bedeutet 
standiges Beharren in der lllusionssphare.23 

Blumenberg, Beschreibung des Menschen, S. 64 1. 
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Dass das eine Prinzip zum Abbau, das andere zur 1--l errschaft bestimmt se in 
sollte, das ist frag lich. Denn was ware das fur ein Leben, das de r Lust mog
lichst immer we iter entsagt, das Begehren domestiziert, um nur noch Sinn fi.i r 
die Rea li tat zu haben? Diese ebenso augustinische wie freudsche Perspektive 
kann einen ans Kloster denken !assen, an abgeklarte Seelenkundler oder an 
ve rbeamtete Bi.i rokraten. Es ware jedenfa ll s ein Leben jenseits von Begehren 
und Enttauschung, all zu ,enttauschungsres istent' - und darin selber eine Ent
tauschung sondergleichen, die nichts mehr zu erwarten wagte, das nicht sicher 
ware. 

Wie vie! Wirklichkeitss inn auch immer sich im Laufe des Lebens einstell t, 
der Sinn fi.i rs Mogliche oder gar (noch) Unmogliche gehort wesentlich zum 
Menschen. Sonst ware er zur Pflanze verki.immert, die nie mehr erwa rten wird, 
als ihr die Wirkli chkeit geben kann . Das pragt auch den Glauben und sein Le
ben. Denn wenn Glaube nicht nur Wirklichkeitss inn ist, sondern der Sinn fii rs 
Mogli che (das dem Glauben und Gott Mogliche) und sogar fi.irs Unmogliche 
(zumindes t fi.ir das, was der homo capax nicht vermag, aber Gott hoffentlich), 
ist er stets auf mehr aus, hinaus i.iber die Wirklichkeit, wie sie derzeit ist. Er 
wagt es, mehr zu hoffen, zu lieben und zu glauben und dami t das Rea li ta ts
prinzip zu ve rletzen, das Wirkliche zu i.iberschreiten, entscheidend auch contra 
experientiam. 

Dieses vita le Begehren des Glaubens (augustini sch gesagt: ein Begehren 
Gottes im Sinne des genitivus obiectivus) ist daher nie und nimmer enttau
schungsresistent, sondern ri skiert sehenden Auges enttauscht zu werden: zu
mindest von der Welt, vom Lauf der Zeit, gewi ssenhaft wohl auch von sich 
se lbst. Dann wird das Begehren des Glaubens (genilivus obiecti vus) dem Be
gehren Gottes (genitivus subiectivus) immer ahnli cher: Gottes Begehren, die 
Schopfung zu vollenden, erscheint hinreif3end naiv oder i.iberschwanglich, 
wenn man sich die Geschichte Israels, der Ji.inger oder der Kirchen anschaut. 
Aber dennoch derart zu begehren, ist zwar nicht enttauschungsresistent, aber 
doch entta uschungswidrig: ein 1--l offen und Begehren ,trotz allem' . Wern, und 
sofern der Glaube derart zu begehren wagt, wendet er sich vom Begehren Got
tes im Sinne des genitivus obiectivus zum Begehren Gottes im Sinne des geni
tivus subiectivus : Er wagt es, wie Gott zu begehren. 

Das ze igt die Gegenprobe: Wer die Welt nur fur einen so lchen Zeichen
zusammenhang halt, der aufgeht in se iner Funktion, auf die wahre res hin
zuweisen, wird nichts mehr von der Welt erwarten. Sofern der Glaube nichts 
,von der Welt' erwartet, sondern alles von Gott, kann er von der Welt auch 
nicht enttauscht werden; in protestantischer Perspekti ve auch nicht vom ,pec
cator in re', dem eigentlich uneigentlichen Selbst. 24 Wer nichts von der Welt 
und alles nur von Gott erwartet, der wi.irde sich tauschen und sich se lbst ge
nauso wie die Welt aus der Verantwortung entlassen. 

24 
Aber auch wenn man alles von Gott erwartete, kOnnte man enttauscht werden, je nach 
Vorste llung des Erwarteten (und auch dari n, al/es von Gott zu erwarten). 

I 
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Leben steht stets in einem Erfahrungs- und Erwartungshorizont und ist dami t 
gespann t ,auf etwas aus' und ,auf etwas hin '. Im chri stlichen Leben ist das die 
eschatologische Spannung auf die Vollendung hin einerseits, also auf das 
Neue, und andererseits die dami t gesetzte Spannung gegen das Alte, den ,alten 
Adam' . Die Erwartungshaltigkeit oder, theo logisch gesprochen, ,Glau be, Lie
be und Hoffnung' bedingen die permanente Enttauschungsanfa lligkeit dieses 
Lebens. Auf diese verzichten konnte man nur um den Pre is der Erwartungs
losigkeit - und das hief3 e letztlich um den Preis des Lebens. Nur der Tote ist 
defini tiv vor alien Enttauschungen geschUtzt. WUrde also die Enttauschungs
erwartung dazu ft.ihren, keinerlei Erwartungsenttauschung mehr zu ri skieren, 
ware das fi nal letal. 

Vl. Pathik: Enttauschungsge fUhl e zw ischen Gott und Mensch 

Pflanzen dUrften von Enttauschungen verschont bleiben. Denn sie erwarten 
nichts und fl.ihl en nichts, wenn nicht eintri tt, was sie nicht erwartet haben . Sie 
wissen auch nichts, konnen also nicht irren und aufgekla rt werden. Vielleicht 
,wollen' sie etwas, zumindest kennen sie BedU rfni sse. Aber ist eine Ptlanze 
enttauscht, wenn di ese nicht erflillt werden? Be i Tieren hingegen steht es 
anders. Das klart in pragnante r Weise Hans Blumenbergs Hin weis (mit Alfred 
Polgar) auf ein ,Uberfe ines Madchen' namens Lotte, die angesichts eines Bil
des namens ,,Christenverfo lgung unter Nero" in Tranen ausbrach - und als 
Grund dafLir auf einen einsam am Rande der Arena kauernden Lowen zeigte 
mit den Worten ,,Ach, Papa, der arme Lowe da hat keinen Christen! "25 Wenn 
ein Lowe nicht se ine Chri stenspeise bekommt, wahrend alle Artgenossen sich 
mit Chri sten den Bauch vo llschlagen konnen, di.irfte das Grund genug zur Ent
tauschung se in . Zumindest wenn man Lowen dergestalt animi ert. Auch wer in 
freier Wildbahn auf die Jagd geht, muss mit Entta uschungen rechnen. Wer auf 
etwas aus se in kann, der kennt die enttauschende NichterfLillung - also auch 
Tiere. Man wi.i sste gem, wie sie mit ihren Enttauschungen umgehen. Weniger 
erwarten, Winterschlaf, Trockenzeit und Fasteni.i bungen? 

Enttauscht kann nur werden, wer oder was A ffekte kenn t. · , Enttauschung' 
ist immer auch ein Pathos (e ine negative Widerfa hrung), die mi t Pathe einher
geht, mit getonten Gefl.ihl en, se i es Wut, Angst, Trauer oder was auch immer.26 

W_o llte man das leibphanomenologisch umschreiben, ware diese GefLihl s
m1schung eng, dunkel, einsa m, abwarts bis zur Erniedri gung, eine Kontraktion 
1m Unterschied zum ErfLillungsgefl.ihl der Weite, Helle, 1-l ohe und Expansion. 
Enttauschung ,fLihl t sich an' und zwar irgendwie ode und leer. Sie spielt in die 

25 

26 
Blumen berg, Hans, Lowen, Frankfurt am Ma in, 200 I, S . 11 . 
Zw ischen Affekt, Geftihl und Emotion w ird hier nicht termino logisch unterschieden, auch 
wenn das moglich ware. Vg l. h ierzu Stoe llger, Philipp, Passivilat aus Passion. Zur Problem
geschichte einer caregoria non grata, Tlibingen, 20 I 0 . 
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Frustration und Trauer hinUber. In ih r macht sich die ,vani tas' bemerkbar oder 
di e Verzweitlung. Im Grenzwert kann die Enttauschung in die abgri.i nd igste 
aller sogenann ten ,Todsi.inden' fiihren: in die Aked ie, in die allum fassende 
Sinnkrise, wenn nichts mehr etwas bedeutet und alles nur noch si nnlos 
scheint. 27 Nicht zufa lli g war Akedie die Erfa hrung der Abwesenheit Gottes, so 
dass alle Bedeutungen wie modrige Pilze zerfa llen. Sinnerwartung und Sinn
zerfa ll fLihren in eine Enttauschung, Uber die hinaus keine grof3ere erfahren 
werden kann. 

Kann nur enttauscht werden, wer Erwartungen hat und Affekte kennt -
so llte Gott es dann anders ergehen? Ein allwissender Allmachtsgott konn te 
keine Enttauschung kennen. Denn was er will , wird und ist, we il er es will . 
Und deswegen kann der Gott Israe ls so nicht se in . Das ist nicht nur Speku
lation. Denn zur religionsgeschichtl ichen Besonderheit des Alten Testaments 
gehort, dass Israe l se ine Geschichte schrieb als unendliche Enttiiuschungs
geschichte - in doppelter Hinsicht. Einerseits wurden Israe l und se ine person
lichen Protagoni sten immer wieder enttauscht. Adam hatte anderes erwa rtet 
vom Obstgenuss, als dann gekommen ist, Kain mehr von seinem Opfer, das in 
der WUste wandernde Gottesvolk mehr als dauernd vegetari sche Rohkost, 
Mose wo llte weni gstens ins gelobte Land und nicht kurz zuvor abbe ru fe n 
werden - und so ging es dauernd. Israel wo llte stets mehr, als es hatte und be
kam. Fi.ir Israe l war se ine Geschichte immer eine Enttauschungsgeschichte mit 
nachlaufe nder Oberraschung du rch die Treue und Barmherzigkeit Gottes. ln
sofern war es auch stets eine Geschichte von Erfi.illungen wider all e Erwar
tungen. Und dennoch, der Grundton ist das enttauschende und enttauschte Is
rae l mit se inem dauernden ,Murren'. 

Gott ging es nicht viel anders. Ob er Uber die Paradies insassen entta uscht 
war, als sie zu weit gingen, wissen wir nicht. Aber zweife llos ist das Alte 
Testament voll von Geschichten, in denen Israel se inen Gott enttauscht, weil 
es immer und immer wieder den Bund brach, von Adam Uber Noah zu Mose 
und immer weiter. Was Israel se inem Gott gab, war stets Grund genug zur 
Enttauschung. Gottes Gericht und Zorn war der symbol ische Ausdruck seiner 
Antwort darauf, bei der es zum GIUck nicht geblieben ist. 

Sind die GeschichtsbUcher Israe ls so zu lesen, schrieb es se ine Geschi chte 
als grof3e Kette der Enttauschungen, die Israel erfu hr und die es se inem Gott 
bereitete. Das Alte Testament ist in dieser Lesart ein langes narratives SUnden
bekenntnis. Wi e anders hielten es die chri stlichen Kirchen demgegenU ber. 
Mancherorts kann Kirche in ihrer Selbstdarstellung bi s heute nicht der Ver
suchung widerstehen, sich se lbst als ErfLillung der Verheif3ungen misszuver
stehen. Die Kirche als ,sUndlose Mutter' aller Glaubigen, als Leib und Vo lk 
Gottes, konne nicht ,peccatrix' sei n. Wer das glaubt, verkenn t die Kreati.ir
lichkeit von Kirche, Menschen- und Machwerk. Man Ubertreibt etwas End-

27 
V gl. Stoellger, Philipp, ,,Das Pathos der M elancholie und ihre Metaphern '' , in : Collegiu,n flel
veticum, Melancholie zwischen Parhologisierung und ldealisierung, 2009, 1-l e f'l 8, S. 2 1-3 8. 
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liches als unendlich, Uber alle Ambivalenzen hinweg. Wann konnte je und irn 
Ernst die Kirche selber als Erfollung von Gottes Yerheif3ung gelten? 

Wer zu hoffen wagt, wUrde nichts wagen, wenn er nicht enttauscht werden 
konnte. Das muss wohl auch fl.ir Gott vermutet werden: dass er hofft und er
wartet und nicht selber der zureichende Grund der Erflillung des Erhofften ist. 
Sonst ware dies alles nur ein Spiel, das sich die Gottheit macht, als hatte sie 
die Welt nur um ihrer se lbst willen erdacht, zur eigenen Unterhaltung. Der 
Allmachtsgott konnte der Gott Israels nicht sein. Der rnit sich spielende 
Zuschauergott ebenso wenig. Wenn Gott etwas erwartet, muss er auch warten 
konnen. Sonst ware for ihn die Freiheit des Geschopfs ebenso nichtig wie die 
Geschichte mit se inem Yolk . Aber ein Gott, der warten kann, ein Gott mit Ge
duld , ist vor Enttauschungen nicht gefe it. Der Gott irn Zeugn is des Alten und 
Neuen Testaments jedenfalls kennt Enttauschungen, weil er Erwartung und 
Nichterfl.illung kennt und damit auch die entsprechenden Gefohle. Das nur als 
Anthropomorphismus abzutun, wUrde die Christologie verkennen. Sollte 
Chri stus etwa nicht enttauscht gewesen sein ,am Kreuz '? Wer etwas erwartet, 
riskiert Enttauschungen , die auch letal enden konnen. 

Wie der Yater, so der Sohn, sollte man meinen . Konnte Jesus enttauscht 
werden, und gibt es Zeugnisse davon? Fur ihn scheint nichts eine Ober
raschung gewesen zu se in : der Yerrat des Judas, die Verleugnung Petri - alles 
hat er vorhergesehen. Kein Grund zur Enttauschung also? Alles kam , wie es 
kommen musste, wie es sollte, und wie er wollte? Dieses gottliche ,dei' (es 
musste und so llte so kommen), das passivum divinum, nimmt der Geschichte 
jede Spannung von Erwartung und Erfullung oder Nichterfullung. Enttauscht 
waren die JUnger allesamt. Aber der Herr hing am Kreuz ohne jede Ent
tauschung? Das mag glauben, wer will - und er wUrde dam it einen Ober
menschen phantasieren oder ins Doketische gleiten. Enttauschbarkeit ist ein 
Lackmustest flir die Menschlichkeit - auch for die Gottes. 

Gethsemane ist ein deutlicher Beleg fur Jesu Enttauschbarkeit. Als er den 
JUngern gebot zu wachen und sie immer wieder einschliefen, me inte er: ,,Ach, 
wo ll t ihr weiter schlafen und ruhen?" (Mt 26,45). Selbst ihn konnte die Sch laf
rigkeit der JUnger noch Uberraschen (oder auch nicht, meinte er doch kurz 
zuvor allzu wissend: ,,Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach" 
[Mt 26,41]). Dass ihn seine Mutter nicht verstand, das mag er erwartet haben. 
Aber dass er sich am Ende von seinern Yater verlassen glaubte, wenn das kei
ne Enttauschung war, was dann? Kann also auch Gott zur Enttauschung wer
den? Gracians ,,Kritikon" war in dieser Hinsicht (moralistisch) eindeutig: Arn 
Anfang der Welt oder des Lebens steht fur jeden ,eigentlich ' die Enttau
schung. 1st doch der Tauscher der Diabolos, und Gott als sein Gegenspieler 
kann nur der Enttauscher sein, auch wenn er diesen Dienst delegiert. Gott 
,offenbart ' und fohrt in die Wahrheit, das heif3t Enttauschung par excellence. 
1st Gott also der grof3e Enttauscher? Fur Augustin undenkbar, aber das muss 
man wohl doch annehmen dUrfen, sofern er nicht die in ihn gesetzten Erwar
tungen erfo llt. Sind darurn diese Erwartungen ,falsch'? 

ENTriiUSCIIUNGSERWARTUNG UND ERWARTU GSENTTiiUSCIIUNG 26 1 

Der Keirn von Enttauschung scheint zu se in, wenn eine Zuwendung nicht er
widert wird, wenn eine Gabe ,a fond perdu' nicht erw idert, gar ausgeschlagen 
und eine Hoffnung enttauscht wird. Dieses Schema wird in der Regel zu Las
ten des Menschen verwendet: Wird er von Gott enttauscht, hat er das Falsche 
erwartet. Nur ist das etwas eigensinnig. Die Sprache der Klage bi s zur Ver
zweiflung (verdichtet im Problem von Gott und Leid) lasst die Frage immer 
wieder unabweisbar werden, ob die Enttauschung a lie in in einer (Selbst-)Tau
schung des Menschen gri.indet. Wenn die biblischen Yerheif3ungen der Heil s
prophetie wie des Neuen Testaments Erwartungen wecken, i.iber die hinaus 
grof3ere nicht gedacht werden konnen, mag man die Yollmundigkeit der bib
lischen Schriftsteller verantwortlich machen. Aber wenn man deren Heils
metaphorik ernst nirnrnt, ist ei n al/es verheif3ender Gott enttauschungsprovo
kativ. 

Umgekehrt bliebe Gott Enttauschung nur erspart, wenn der Mensch nicht 
so frei ware, ihn enttauschen (oder auch i.iberraschen) zu konnen. Da er ihn 
von Adam an immer wieder enttauschte, di.irfte dergleichen erwartbar ge
worden se in . Gott lebt in dieser Geschichte vermutlich in Enttau chungs
erwartung. ,G nade' ist dann , Erwartung trotz al lem': Gott muss ebenso ent
tauschbar se in, wie er dennoch hofft und hoffen lasst. 

Die grof3te aller moglichen Hoffnungen ware - fi.ir Gott gesprochen, wenn 
man das konnte - , dass er wider alle Enttauschungserwartung weiter hofft und 
an Yerheif3ungen festhalt, auch wenn die Adressaten davon !angst nichts mehr 
wissen wollen. Ublicherweise wi.irde man erwarten, dass sich angesichts der 
Enttauschungsgeschichten des Alten und Neuen Testaments Frustration breit 
machte, auch bei Gott. Aber dass dem nicht so ist, das ist das Oberraschende 
(wenn man sich denn noch i.iberraschen !asst). 

Was so an Gott vorgestellt wird, ist zugleich eine indirekte Selbstbe
stimmung des Glaubens. Besteht darin doch das Anspruchsvolle des christ
lichen Glaubens: selbst wider enttauschende Erfahrungen noch zu glauben, zu 
hoffen und zu lieben - Glaube trotz allem, ebenso wie Hoffnung und Liebe 
wider Erwarten. Das ist klassisch gesagt die Entsprechung von Gott und 
Glaube. Johanneisch gesagt: das ln-ihrn--Bleiben, wie er in uns. Dann folgte 
der Glaube mit seiner Treue dem, den er glaubt. 

Dass die re/ig iose Wette aufwechselseitige Treue von Gott und Glaube ge
wonnen wird (schon indem man sie halt) und nicht verloren, ist von keiner 
absoluten Gewissheit her zu sichern. Die Wette bleibt enttauschungsanfallig, 
vor allem in ihrer naheren Ausgestaltung in Logos und Ethos. So wie es ein 
Qualitatskriterium fur hermeneuti sch-kritische Yerstandigung ist, sich wider
legbar zu rnachen, ist es ein Qualitatskriterium fiir religiosen Glauben, enttiiu
schungsanfiillig zu sein, darum zu wissen und das nicht zu leugnen. Andern
falls rnlisste man das Wagni s mit lmmunisierung und Selbsttauschung ver
decken (was ein Index fiir Fundamentalismus sein konnte). 

Die Ublichen Strategien dagegen sind Hartungen, harte Gri.inde, moglichst 
letzte, unbezweifelbare und infallible Gewissheiten, von denen aus Tauschun-
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gen prinzipiell ausgeschlossen werden konnen, wenn man denn nur koharent, 
konsistent und konsequent genug verfahren soil. Diese ,archimedische' Jntui
tion ist nach wie vor vital. Yerstandlicherwe ise scheint sie doch einen abso
luten Grund zu geben, um wenigstens prinzipiell alle Tauschungen auszu
schli e/3en. Diesem Bedi.irfnis nicht zu folgen , gerat leicht unter den (wohl
fe ilen) Yerdacht des Relativismus. So kann man sich doppelt tauschen, irn Be
gehren nach Erl osung wie im Bedi.irfnis nach Ausschluss alter Tauschbarkeit. 

Vil. Zwischenspiel : vom N utzen und Nachte il der lllusion 

Yon ei nem letzten Grund aus alle Tauschung auszuschlie/3en, operiert mit der 
Illusion der lmmediatheit: Sei es Selbstgew issheit oder Gottesschau, reines 
Selbstgefiihl oder die unmittelbare praintentionale Jnanspruchnahme durch 
den Anderen. Die ge legentliche Feier des Gefiihls (der Betroffenheit etwa) ist 
fi.ir die Unmittelbarkeitsillusionen besonders geeignet. Denn nichts scheint un
rni tte lbarer und infallibler als das Ge fLihl - wie der Zahnschrnerz. 

Es ist eine eigene Frage, ob die Illusion urspri.inglicher und finaler Tau
schungsfre iheit - eine verflihreri sche Vorstellung - nicht eine durchaus sinn
volle Illusion ware: eine Tauschung, mit der sich zumindest gut Wissenschaft 
treiben lie/3e. Das lasst ri.ickfragen nach der Geschichte der Illusionen und 
deren Tragfahigkeit wie Kritik. 

,Jllusion' war urspri.inglich ein Topos der Kritik von bildender und darstel
lender Kunst , ri chtet sich also gegen die Si nnestauschung durch Kunstwerke, 
sei es das Bild, das Theater oder die Dichtung (w ie Mythen). Was von Seiten 
der Kunst in der Antike als Ausdruck besonderer Kunstferti gkeit ga it, tau
schend echt darzustellen (wie die Trauben des Zeuxis), gait der Philosophie 
als Tauschung im Sinne einer Yerflihrung der Sinne. Die klassische Form die
ses Yorwurfs fonnu lierte Platon, der sich gegen die Rhetorik, ma/3geblich ge
gen die der Sophi stik , wandte. 20 Sie erzeuge Schein, anstatt vom Sein zu han
deln, und ste lle Nichtseiendes vor Augen. Die Kritik des Scheins erfolgt irn 
Namen der einen Wahrheit als des wahren Seins, der gegeni.iber die sinnliche 
Wi_rklichkeit als Schein gilt. In dieser Tradition steht teils noch die patristische 
Knt1k der doxa als Philosophie- und Reli gionskr itik. 

. War im 17. Jahrhundert Illusion im Franzosischen gebrauchlich fur die 
,S innestauschung' und , Trugwahrnehmung' , wurde sie im 18. Jahrhundert 
zum Begriff fur die Kunstfertigkeit tauschend echt wirkender Darstellung. 
Dementsprechend gelten in der Kunst des Barocks und der fri.ihen Aufklarung 
der Enthusiasmus des Redners und die unwillki.irliche Sympathie des Borers 
als lllusionsgeschehen (mit Leidenschaft resp. Lust), das morali sch resp. pada-

28 Vgl. Platon, Gorgias, hg. v. Joachim Dal fen, Giittingen, 2004. 
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gogisch verantwortlich gestaltet se in so lle (Diderot, Less ing),29 wobe i man 
sich der Irrea li tat des Dargestellten bewusst se i. Fi.ir Kant ist di e astheti sche Il 
lusion nur Schein und flir Hegel kein angemessenes M ittel der Kunst, da sie 
das Wahre darzustellen habe. 

Unterschied Bacon die , ldola' kritisch, wird diese Kri tik irn britischen Em
piri srnus we itergeflihrt und dabei lllusion vor allern metaphys ik- und reli
gionskriti sch pejorativ als fa lsche Yorstellung besetzt. Hobbes etwa rnacht ft.ir 
die illusionare Fehl interpretation der Schri ft allegorisch den Teufel und andere 
Geister verantwortlich .3o Hume ri chtet sich gegen die lllusion der · Sinne, der 
Imagination und der Dichtung,31 gegen ,sophistry and illusions', , illusions of 
passion' und gegen die ,illusions of religious superstition or philosophical 
enthusiasm' .32 Berkeley formuliert die idea li stische Version des Illusionsver
dachts, ob die Au/3enwelt blo/3e lllusion sei.33 Dem verwandt sind Descartes' 
Erfindung des ,genius malignus' und das Probl em, ob das Leben nur ein 
Traum se i.34 

Transzendentalphilosophisch geurteilt ist flir Kant alle dogrnatische Meta
phys ik Fo lge des unkritischen Gebrauchs der Einbildungskraft, dialektischer 
resp. transzendentaler Schein (analog zurn sinnlichen, deswegen Illusion), der 
die Grenzen der Erfa hrung i.iberschreitet. Psychologisch hingegen se ien lllu
sionen unvermeidlich, da uns die Sinne immer wieder ta uschen. Daher wli rden 
imrner wieder subjekti ve fur objekti ve Notwend igkeiten gehalten: ,,E ine Illu
sion, die gar nicht zu vermeiden ist, so wenig als wir es vermeiden konnen, 
da/3 uns das Meer in der M itte hoher scheine, wie an dem Ufer". 35 Die nou
menale lllusion so il kriti sch vermieden werden (was flir die sinnliche nie ge-

29 Vg l. Less ing, Gotthold Ephra im, ,,Laokoon oder tiber die Grenzen de r Malere i und Poesie", 
in: Gesammelte Werke in zehn Banden, Bd. 5: Antiquarische Schriften, hg. v. Paul Rill a, Ber
lin "t:t a l. , 1968, 2. Aufl ., S. 7-2 15; Ders. , Hamburgische Dramaturgie. Leben und Leben
/assen, Gesammelte Werke in zehn Banden, Bd. 6, Berlin et a l. , 1968, 2. Au ll .; Diderot , De
ni s, ,,A rt. Illusion", in : Encyc/opedie ou Dictionnaire raisonne des sciences. des arts et des 
metiers, Bd. 8, Paris, 1765 , S. 557. 

30 Vg l. Hobbes, Thomas, Leviathan or the Maller, Form and Power of a Commonwealth 
Ecclesiastical and Civil, hg. v. Ian Shap iro, New Haven, 20 I 0, c. 44. 

31 Vgl. Hume, David, A Treatise of Human Nature. A Critical Edition , hg. v. Dav id Fate Nor
ton/Mary J . Norton, Oxford , 2007 . 

32 Vgl. Hume, David, An Enqui,y Concerning Human Understanding and Other Writings, hg. v. 
Stephen Buckle, Cambridge, 2007; Ders. , An Enquiry Concerning the Principles of Morals , 
hg. v. Tom L. Beauchamp, Oxford, 1998. 

33 Ygl. Berkeley, George, A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, hg. v. 
Jonathan Dancy, Oxford , 1999. 

34 Vgl. Descartes, Rene, Meditationes de Prima Philosophia. Meditationen iiber die Grund/agen 

35 
der Philosophie, Hamburg, 1992. 
Kant, Immanue l, Kritik der reinen Vernunft (2. Au.fl. 1787), Kants gesamme/te Schriften , 
Bd. 3, hg. v. der Kiiniglich Preul3ischen Akademie de r W issenschaften, Berlin, 1904, B 353f. ; 
vg l. auch Kant, Immanuel, ,,Kri tik der Urteil skraft" , in: Kanis gesammelte Schriften, Bd. 5: 
Kritik der praktischen Vernunfi. Kritik der Urteilskraft, hg . v. der Kiinig lich Preul3ischen 
Akademie der Wissenschaften , Berlin, 19 13, S. 165-485, bes.§ 57. 
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lingen kann), auch wenn Grundfragen (w ie die nach dem Anfang der Welt in 
der Zeit) immer wieder i.iber diese Grenze hinaus(ver-)flihren. 

Nietzsche genera lisiert die Kritik der Illusion, wertet sie aber um. Weder 
ergibt Desillusionierung schon Wahrheit, noch konnen die Ni.itzlichkeit und 
Notwendigkeit der Illusion flir das Leben ganzlich bestritten werden: ,,[D]ie 
Wahrheiten si nd Illusionen , von denen man vergessen hat, <lass sie welche 
sind, Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind".36 ,,Die 
Natur hat den Menschen in lauter Illusionen gebettet. Das ist sei n eigentli ches 
Element".37 Wie den Glauben an Vernunft und Wahrheit, so braucht der 
Mensch Illusionen, deren Legitimitat also aus ei nem pragmatischen Kriterium 
fo l gt. 

Die vermutlich nachhaltigste Pragung hat der Begriff der Illusion in der 
Religionskritik des 19. Jahrhunderts erfahren . Feuerbach gel ten religiose Vor
stel lungen als Illusionen, in denen der Mensch led igl ich se ine Eigenschaften 
auf einen illusionaren Gott i.ibertragt. Was aber i.ibertragen wird, se i das wahre 
Wesen des Menschen und darum , auf ihn selber bezogen, nicht illusionar. 30 

Marx zufo lge ist alles Illusion, was faktisch nur Ausdruck der soziooko
nomischen Verhaltnisse ist, aber als solcher nicht erkannt wird und sie deshalb 
verschleiert. Religion ist nu r sch lechter Trost fur die entfremdeten Arbeiter, 
denen illusionare Wunscherflillung geboten wird, obwohl nur eine Revolution 
die Gri.inde der Entfremdung au tl1eben und zur Freiheit von jeder Illusion flih
ren konne.39 Dem verwandt sieht Freud in den religiosen Vorstellungen nur 
lllusionen, die angeblich nicht in Erfahrungen gri.inden, sondern lediglich illu
sionare Erfli llungen von pristinen Wi.inschen se ien. Die Kritik steht hier unter 
dem Realitatsprinzip, das nach Ma13gabe der Psychoanalyse bestimmt wird 
nach dem Motto: ,,Den Himmel i.iberlassen wir/Den Enge ln und den Spat
zen" .4° 

36 
Nietzsche, Friedrich, ,,Ober Wahrheit und Llige im ausserrnora li schen Sinne", in : Sdmtliche 
Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bdnden, Bd. I: Die Geburt der Tragodie. Unzeil
gemiif]e Betrachtungen I-IV. Nachgelassene Schrifien 1870-1 873, hg. v. Giorgio Colli/Maz-

37 zino Montinari , Munchen et a l. , 1980, S. 873-890, hier S. 880f. . 
Nietzsche, Friedrich, ,,Nachgelassene Fragmente Sommer 1872-A nfang 1873", in : Sdmtltche 
Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Biinden, Bd. 7: Nachgelassene Fragmente 1869-1874, 
hg. v. Giorgio Coll i/Mazzino Montinari , Mlinchen et al. , 1980, S. 4 17-53 1, hier S. 474. 

38 Ygl. Feuerbach, Ludwig, Das Wesen des Christentums, Gesammelte Werke, Bd. 2, hg. v. 
Werner Schuffenhauer, Berlin, 1984, 2. Autl . 

39 Yg l. Marx , Karl , ,,Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosoph ie. Einle itung", in: Werke, 
Schrifien, Brief e, Bd. I: Friihe Schrifien, hg. v. Hans-Joachim Lieber, Darmstadt, J 962, 
S. 488-505 . ' 

4° Freud, Sigmund, ,,Die Zukunfl einer Illusion", in : Gesammelte Werke, Bd. 14: Werke aus den 
Jahren 1925-193/ , hg. v. Anna Freud, Frank furt am Main et al. , 1976, 5. Aun. , S. 352-380, 
hier S. 374. 
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Marx, Nietzsche und Freud als die ,Meister des Verdachts ' (Rica:ur)41 haben 
den Illusionsverdacht so popular werden !assen, <lass mittlerweile alles Mog
liche als Illusion kritisiert werden kann, etwa Fortschritt, Humanismus, Kom
munismus, Sozialstaat, Kapitalismus und ,das Ich'. Die Moglichkeit der Illu
sionen liege in der Macht der Tauscher und in der Anfa ll igkeit des Menschen 
fur Tauschungen, sei es durch Sinn lichkeit, Leidenschaften, Imagination, Spe
kulation (unkritische Vernunft), Sinnbedi.irfnis, Unmi.indigkeit, Lebensum
stande, Strukturen etc. Schon ,s ich etwas vorzuste llen' geht mit der Gefahr 
einher, sich fa lsche Vorstellungen zu machen. Potentiell gerat damit jede Er
innerung und Erwartung, das memorial-imaginat ive intentionale Verha ltnis zu 
Vergangenheit und Zukunft, unter Illusionsverdacht. 

So lange die Illusionskritik im Namen der reinen Desillusionierung vorge
bracht wird, zehrt sie ihrerse its von der hintergri.indigen Jllusion, alle Illu
sionen i.iberwinden zu konnen . Was ihr entgegengesetzt wird, ist allerdings so 
variabel wie die Perspektiven der Kritik und tritt meist im Namen ,der' Wahr
heit oder ,der ' Wirklichkeit auf. Die Kritik richtet sich an die Getauschten 
lrrenden, Unmi.indigen und gegen die Verflihrer, Li.igner, Sophisten etc. Sie er~ 
hebt aufk lareri schen, therapeutischen o.a. Anspruch, i.iber die Desillusionie
rung hinaus die wahre Vorstellung zu vermitte ln . Sofern auch die Kritiker der 
Vorste llungen nicht entbehren konnen, stehen sie in derselben Gefahr, die sie 
kriti sieren. Dam it entsteht das paradoxe Problem der Selbsttauschung. 

Die lllusionskritik ist, wie jede Kritik, vor allem eine selbstkriti sche Auf
gabe, die aufzunehmen mit der Einsicht in die unvermeidliche Wiederkehr der 
lllusionen einhergehen wird - und zwar nicht nur als optische Tauschung. Die 
Struktur der Vorstellung (resp. der Reprasentation) geht mit dem Risiko ein
her, (sich) zu tauschen. Insofern ist Kant (und auch Nietzsche) darin zu fo lgen, 
dass fllu sionen unvermeidlich, allerd ings nach verni.inftigen wie ethischen und 
pragmatischen Kriterien zu beurteilen sind. Uber die Kritik hinaus bedarf es 
einer Hermeneutik der lllusionen, um ihre Genese und Funktion zu ver
stehen . 42 

41 YgL Rico:ur, Paul, ,,Das Bewusste und <las Unbew uss te", in: Ders. , Der Konjlikr der lnte1pre
tat1011en. Ausgewdhlte Aufsdtze (/960-1969) , hg. v. Daniel Creutz, Freiburg im Breisgau et 
al. , 20 10, S. 135-161 , hier S. 135. 41 

Ygl. u.a. Freud, Sigmund, ,, Die Zukunfl einer Illusion", in : Gesamme/te Werke, Bd. 14: Werke 
ems den Jahren 1925-1931 , hg. v. Anna Freud, Frankfurt am Main et al. , 1976, 5. Aun ., 
S. 352-380; Forsthoff, He inrich, Das Ende der humanistischen 1/lusion. Eine U111ers11chung 
iiber die Voraussetzungen van Philosophie und Theologie, Berlin , 1933 ; Hersch, Jeanne, Die 
/1/usion. Der Weg der Philosophie, Mlinchen, 1956; Gombrich, Ernst H. , Kunst und Illusion. 
Zur Psychologie der bildlichen Darsie/lung, Stuttgart, 1986; Fromm, Erich, Jenseits der 
Illusionen. Die Bedeutung van Marx und Freud, Reinbek bei Hamburg, 1986; Lazerowitz, 
Morns, Philosophy and Jllusion, London, 1968; Topitsch, Ernst, Mythos, Philosophie, Politik. 
Zur Na/urgeschichte der Jllusion, Freiburg im Breisgau, 1969; Ders., Erkenntnis und ff fusion. 
Grundstrukturen unserer We/tauffassung, Tubingen, 1988 ; Nachahmung und 11/usion, hg. v. 
Hans Robert Jauf3, Munchen, 1983 ; Strube, Werner, Asthetische /1/usion. £ in kritischer 
Beilrag zur Geschichte der Wirkungsdsthetik des 18. Jahrhunderts , Bochum, 197 1; Ders., Art. 
,, lllusio n", in: Historisches Worterbuch der Philosophie, Bd. 4, Basel , 1976, S. 204-2 15; Shor, 
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Ein Beispiel daflir gibt Hans Blumenberg in se iner Jugendstudie (von 1947!): 
,,Das Recht des Scheins in den menschlichen Ordnungen bei Pascal".43 Gegen 
die platonische wie gegen die Aufklarungstradition schreibt Blumenberg, nicht 
ohne den Zug zur indirekten Mitteilung, Uber Pascal s Rehabilitierung des 
Scheins. (Dass das bei Pascal im Kontext des jansenistischen Katholizismus 
von Port Royal zu sehen ist, se i nur vermerkt). Blumenberg meint: ,,Pascal 
geht es keineswegs um eine Demaskierung der gese ll schaftlichen Schein
ordnung; er weil3 zu gut, dal3 dieser Schein den Abgrund der menschlichen 
Natur woh ltatig verhi.i llt"." Auch wenn der Grund gese llschaftlicher Ordnung 
,Hass und Begehrlichkeit ' se ien (a ls hatte Pascal bereits Girard gelesen), se i 
die soziale Ordnung deren Bandigung und humane VerhUllung. Die Realitat 
der concupiscentia setzt das I maginare , fal scher Bilder' frei , die aber nicht 
se lber als Ausgeburt des Obels ge lten, sondern als Medien der Humanisierung. 
,,Die , fa usse image' hat ihr Recht und ihre Wahrheit aus der Realitat des ge
fallenen Menschen".45 So versteht der Pascal der Pensees die Genealogie so
zialer Ordnung aus der selbstverstandlichen Ge ltung des Scheins, und das gi lt 
seines Erachtens in Staat wie Kirche : 

Die wahren Christen gehorchen den geltenden Ordnungen nichtsdestoweniger, 
auch wenn sie Torheiten darste llen , nicht weil sie die Torheiten, sondern weil 
sie die Ordnung Gottes achten, we lche die Menschen diesen Torheiten untertan 
gemacht hat, um sie zu strafen .46 

Joel/Sanville, Jean, Illusion in Loving. Balancing fnlim acy and Independence, London, I 978 ; 
Hacker, Peter, Insight and Illusion. Themes in the Philosophy of Wittgenstein, Bristol, I 997, 
Coren, Stanley, Seeing is Deceiving. The Psychology of Visual 11/us ions, Hillsdale/NJ, I 978; 
Frisby, John P., Sehen. Optische Tauschungen, Gehirnfunktionen, Bildgedachtnis, Mtinchen, 
1983; Ders., Optische Tauschungen. Sehen, Wahrnehmen, Gedachtnis , Augsburg, I 989, 2. 
Aufl.; Levi-Strauss, C laude/Vernant , Jean-Pierre et a l. , Mythos ohne illusion, Frankfurt am 
Main, 1984; Illusion and Sponlaneity in Psychoanalys is , hg. v. John Klauber/Nicole Berry/ 
Patrick Casement et al. , London, 1987; Huth, Werner, Glaube, ldeologie und Wahn. Das !ch 
zwischen Rea/ital und Illusion , Mtinchen, 1984 ; L 'illusion, hg. v. Centre lnterdi sc iplinaire 
d ' Etudes philosophiques de l' Univers ite de Mons, Paris, 199 1; Taylor, Shelley, Positive 1111;: 

sionen, Rei.nbek bei Hamburg, 1993 ; Fludernik, Monika, ,,The Lingu istic lll~sion of Aitenty ; 
111: D10cn11cs 25 ( 1995), S. 89- 11 5; Haes ler, Ludwig, Au/ der Suche nach einer ertraghchei 
Welt. Uber den Umgang des Menschen milder Wirklichkeil , Darm stadt, 1995; Terray, Emma
nuel, ,,Le passe d ' une illusion et l' avenir d ' une esperance", in: Crilique 52 ( 1996), S. 325-360; 
Stace, Walter, l ei/ und Ewigkeil. Ein religionsphilosophischer Essay, Frankfurt am Main, 
1997 ; Garvey, Brian, ,,Adolf Grtinbaum on Reli gious Delusions", in: Religious S1udies 35 

( 1999), S. 193- 195. 
43 

Vgl. Blumenberg, ,,Das Recht des Scheins in den menschlichen Ordnungen bei Pascal", 
S. 413ff. 

44 
A.a .O ., S. 419. 

45 
Ebd. 

46 
Pascal, Blaise, Pensees, hg. v. Leon Brunschvicg, Paris, 1964, These 338. Ein solches Ord
nungsdenken 1947 darzustellen , und zwar ohne jede Kritik, ist a llerdings ei nigermal3en b~: 
fremdltch . Sollte. die aus , Hass und Begehrl ichkeit' entstandene und jtingst vergangene O~al 
nung etwa trotz 1hrer Torhe,t geachtet worden se in , we il Gott m,t 1hr strafen wollte? Pas 
mag der paulinischen Obrigkeitstreue gefo lgt se in , aber Blumenberg wohl kaum. 
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Der Grund fiir die Rehabilitierung des Scheins ist Pasca ls Begriff der ,raison 
des effets', man konnte auch sagen: der Rationalitat kultureller Medi eneffekte 
bzw. der Performanz. 47 Das Fazit lautet dann : ,,G r613e des Menschen, se lbst in 
se iner Begehrlichkeit: er hat es verstanden, eine wunderbare Ordnung aus ihr 
abzu leiten und hat ein Abbild der Wahrheit aus ihr gemacht" .48 Die Genea
logie sozia ler Ordnung aus der Konkupi szenz ist sc. ein ambiva lenter Befund. 
Sie wird als Schein durchschaut, aber als so lcher fiir lebensnotwendig erachtet 
und zudem als kulturelle Leistung begri.il3t. Das wirkt wie Nietzsche ,avant la 
lettre', nicht zu letzt we il der Weise, der Philosoph nach Pasca l, nati.irlich den 
Schei n durchschaut und ihm nur folgt aus frommen wie sozia len Ordnungs
h U tergrU nden. 

Als politische Theorie des Barocks ist es nicht ohne Witz, die Ordnung aus 
der Sunde (dem Begehren, der Konkupiszenz) zu erklaren. Nur das Einhalten 
derselben als se lbstverstandlich zu affirmieren - um der Ord nung (Gottes) 
willen - , konnte ei nem allzu fromm erscheinen. Baltasar Gracian sa h das in 
seinem ,,Kritikon" anders, wie oben ausgefii hrt: 

[OJ Gewalt des Truges! o Tyrannei des Blendwerk s! - Um sich nicht bl ol3-
zustellen, um nicht als niedrig geboren, von schlechtem Stamme, unehrenhart, 
schwachkopfig oder verriickt zu gelten, fin gen sie an, ta usend erzdumme 
Schwachheiten zu sagen. 49 

Die eitlen Gesta lten fabulieren , sie sahen den Phonix leibhaftig mit se inen go l
denen Federn , sie horten einen Schwan singen; oder der Philosoph gibt vor, 
die Spharenharmonie zu horen; andere meinen, die Quadratur des Kreises zu 
sehen und so weiter. Gelehrte Pratentionen, die visionarer Schein sind. Der 
Ausgang ist entsprechend : ,,[S]o ging jeder se inen eigenen Holzweg, und die 
Welt wimmelte von Sophistereien und willki.irlichen Ansichten". 50 

VIII. Im Illus ionslabyrinth : Tauschungsmedien und Medientauschung 

Dass Bilder und im weiteren Sinne visuelle Medien unter verscharftem Tau
schungsverdacht stehen, ist ein traditioneller Topos. Aber dass alle Wirklich
keiten, in denen wir leben, medial verfasst sind, !asst diesen Yerdacht univer
sa l werden. Medien mogen zwar nicht all es se in , was ist, aber alles, was ist, ist 
nur in , mit und unter Medien ,gegeben ' - auch Gott. Tauschung als Yoraus
setzung wie Gegenstand von Enttauschung grUndet in der Unhintergehbarkeit 
von Medialitat, a lien UnmittelbarkeitssehnsUchten zum Trotz. Da hilft weder 
ein Entzifferer noch ein Enttauscher - auch nicht ein Gott. Denn dieser kann 

47 
Pascal, Pensees, These 336: ,,Rai son des effets. - II faut avoir une pensee de derriere, et juger 

48 
de tout par la, en parlant cependant comme le peuple." 
A.a.0., S. 402f. 

49 
Grac ian, Das Kri1ikon , S. 704f. ; vg l. auch a. a.0., S. 680ff. 

50 A.a.O ., S. 707. 
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ebenso wenig ,Eineindeutigkeit' herstellen wie die Rekurse auf Unrnittelbar
keit. 

Die Barockdiskussionen, ob das Leben ein Traum sei , sind der klassische 
Ausdruck fur dieses Unbehagen an der Kultur und ihren Medienpraktiken 
(Der Fi lm ,,Matrix" ist nur eine spiitrnoderne Wiederholung dessen). Dieses 
Unbehagen reagiert darauf, 

dal3 Realitat und lllusion, Wirklichkeit und Bildlichkeit ununterscheidbar wer
den . Leibniz hat <las vorweggenommen, als er gegen den radikalen Zweifel des 
Descartes an der Tauschungsfreiheit der Erfahrung den absoluten , namlich 
nicht in der Enttauschung des Erwachens endenden Traum mit dem Argument 
verteidigte, fur diesen wUrde kei n Kriterium der Unterscheidung von Wirklich
keit mehr bestehen. 51 

Die Moral von der Geschicht' ist schlicht: Gut zu tiiuschen erfordert rnoglichst 
gute Medien und entsprechend kornpetenten Mediengebrauch. Wer dies oder 
das als Tauschung dann noch identifizieren wi ll , muss sehr genau wissen, was 
er vor sich hat. Darurn trainiert die Theo logie Sprach- und Textanalyse. Wenn 
Religion aber nicht zuletzt in Bildern lebt und kornrnuniziert, ware Bildana
lyse nicht weniger wichtig. ,Textkritik ' ist vertraut, Bildkritik hingegen bisher 
kaurn (Ausnahrnen wie in Basel bestatigen die Regel). 

Serniologisch gesehen grUndet die Fallibilitat der Medialitiit in der Diffe
renz der Zeichen zu sich selbst, wie sie in deren Zeitigung manifest wird, das 
heil3t in ihrer Yerschiebung, Diachronie und Nichtidentitat rnit sich. Wie auch 
irnrner man die basale Differenz bestimmt, die auch inner- und interpersonal 
auftritt in der Differenz meiner selbst zu rnir se lbst zu anderen oder zw ischen 
den Zeichen - ob metaphysisch kritisch herrn;neutisch sernantisch oder 
semiologisch -, man weist da~it auf e/ne ,Ur-Tei lung.' oder einen ,Ur
Sprung' hin , der den Bedarf an Yerrnittlung, an Medialitiit verstandlich macht. 
Jochen Horisch rneint daher: 

Dal3 etwas nicht stimmt, dal3 etwas und jemand ni cht mit anderem etwas und 
emem anderen jemand ilbereinstimmt, daf3 Sein und Sinn, daf3 Gott und Welt, 
daf3 alter und ego nicht miteinander zurechtkommen, kurzum: daf3 im Ursprung 
ein Sprung, daf3 schon im Anfang ein Rif3 ist - das ist die mediale Erfahrung 
schlechthin .52 

Daher ist nur zu verstiindlich, wenn nach Moglichkeit die Zeichen ,gehartet' 
w~rden !m wohldefinierten Begriff und widerspruchsfreien Urteil. Wahres 
Wi~sen _ 1st der Grenzwert ersehnter Tiiuschungsfreiheit. Realisiert wird der 
rne1st rncht in Bild oder Wort, sondern in Form der Zah l, nicht irn Begriff also, 

11 
Bl_umenberg:. Beschreibung des M~~schen, S. 60 I, mit Verweis auf Ders. , ,,Wirklichkeit:~~~ 
gnff und Moglichke1t des Romans , m: Nachahmung und Illusion, hg. v. Hans Robert J 

12 
MGnchen, 1964, S. 9-27. 
Horisch, Jochen , Der Sinn und die Sinne. Eine Geschichte der Medien, Frankfurt am Main, 
200 1,S.33. 
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sondern in Formeln und entsprechender Kalkulation. Wenn der Computer ei
nen Rechenfehler rnacht, weil sich irn Prograrnm ein ,bug' eingesch li chen hat, 
rnacht sich das schnell bernerkbar. Tauschung fUhrt zum Absturz. Wenn aber 
das Prograrnrn fehlerfrei arbeitet, kann man damit wunderbar tiiuschen , wie 
Photoshop zeigt. 

Wenn Medien so tiiuschungsanfallig sind, wie steht es dann um den reli
giosen Mediengebrauch: etwa Wort und Sakrarnent irn christlichen Kontext? 
Wer garantiert, <lass ein Wort auch sagt ,quod res est' , und dass es wirkt, was 
v_erheil3en ist, wie von den Sakramenten versprochen wird? Wer verbUrgt, dass 
s1ch 1m Sakrament auch reale Heilsgegenwart ereignet? Nach rornischern Ver
stiindnis ,verbUrgen' das vermei ntlich die heilige Institution und die Korrekt
heit des rituellen Yollzugs. Dern Protestantisrnus genUgt das bekanntlich nicht. 
Kirche kann nicht halten, was sie verspricht - wenn sie denn nur bezeugen 
kann , was Gott verhe il3t und allei n halten kann. Die reforrnatorische These 
nichts Menschliches oder Weltliches verbi.irge die reale Gegenwart, sonder~ 
Gott allein, ist zwar so richtig, wie sie doch unbefriedigt liisst (Barths Schrift
lehre demonstriert das). 13 

Die Frage bleibt, wie man rnit dieser Unbefriedigung urngeht. Als ein Aus
weg sind Strategien der Authentifizierung gangig geworden: Die Glaub
wUrdigkeit des Predigers verbi.irge seine Predigt, bi s in die Fragen des Pfarrer
dienstrechts hinein, mit dern die LebensfUhrung so reguliert werden soil dass 
die Glaubwi.ird igkeit der Person (offentlich und privat) gesichert wird '. Au
thentizitat ist auch fur Politiker und andere Mediengestalten eine beliebte 
Form der Sicheru ng: Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Integritat - irn Dienste 
der Glaubwi.irdigke it. Dass Authentizitat se lbstredend ebenso Schein sein kann 
und unter eben denselben Yerdacht geriit, den sie ausraurnen so l! , ist bekannt. 

Zu den religiosen Medienpraktiken wie im Gottesdienst gehort konstitutiv 
leibliche Kopri:isenz. Sollte diese nicht die irnrnerhin beste aller moglichen 
Tiiuschungsprophylaxen sein: also ein Enttiiuschungsrnittel im erhellenden, 
klarenden Sinn? Dern zugrunde liegt die Intuition, leibliche Priisenz sei un
rnittelbar und in ihrer lmmediatheit so gewiss wie rnoglich. Daher sind GefLihl , 
Stirnrne und Selbstvertrautheit - oder irn Gottesdienstkontext sch licht Ver
trautheit rniteinander - so verflihrerische Unmitte lbarkeitsfiguren, die tiiu
schungsunanfa llig erscheinen. Denn je unmittelbarer, desto tauschungsunan
falhger, sollte man rneinen. 

Wer sich geschnitten hat, spi.irt, wenn nicht sofort, so <loch schnell genug, 
Schrnerz und tauscht sich da1111 schwerlich dari.iber, dass da etwas schief ge
laufen ist. Bei unmittelbaren Affektreaktionen ist der Retlexbogen anschei
nend so stabil und interkulturell vergleichbar , verdrahtet' dass Eke / Freude 
Furcht, Trauer, Oberraschung und Wut so ,unrnittelbar' a~ftreten, d;ss, we111~ 
i.iberhaupt in ,empirischern ' Sinne, dann hier von Unrnittelbarkeit zu sprechen 

si I Yg . Lauster, Jorg, Prinzip und Methode. Die Transformation des protestantischen Schrifi-
pnnz1ps durch dre /11stonsche Kritik van Sch/eiermacher bis zur Gegenwart, TGbingen , 2004. 

I 



270 Pt-l lLI PP STOELLGER 

ist. Dass auch dem noch diverse Vermittlungen sensitiver, perzepti ver, neuro
naler und motori scher Art zugrunde liegen, ze igt leicht, dass empirisch Un
mittelbarkeit eine ,fac;:on de parl er' bleibt, die so schnell und unmitte lbar ist 
wie etwa photomechani sche Schaltungen mit Lichtgeschwindigkeit. Das 
Erkenntnismodell der schlagenden Evidenz ist von ahnli cher Art: Tauschungs
unanfa lligkeit durch maximale Unmittelbarkeit des Erkenntni svorgangs zu er
warten. Entsprechend sind empirische Verfa hren wie die Mikroskopie auf un
verfalschte Abbildung aus, bei der vermeintlich keine Bildmanipulation (keine 
,Hand im Bild ') eingreift. Di e vom Objekt ausgehenden Lichtstrahlen so llen 
unverfa lscht ze igen, was der Fall ist - und unmittelbare Ev idenz erzeugen. 

,U nmittelbarkeit' ist auch jenseits der Empirie ein verftihreri sches Model! 
fu r tauschungsunanfallige Gewissheit, wie in der cartes ischen Selbstgewissheit 
des Subjekts als ,sum cogitans'. Descartes hatte auch sagen konnen: ,sum 
somniens' oder ,sum sentiens'. Denn in se inem Traktat Uber ,, Die Leiden
schaften der Seele" zeigt er, ,,daf3 die Einbildungen, die nur von der zufa lligen 
Bewegung der Lebensgeister abhangen, genauso auch wahrhafte Leiden
schaften darstellen konnen, wie die Wahrnehmungen, die all ein von den Ner
ven abhangen".s4 Schlichter gesagt in se inem schlagenden Beispiel: Die 
Leidenschaften seien ,,unserer See le so nah und so innerlich [ ... ], daf3 es un
moglich ist, daf3 man sie gleich empfindet, ohne daf3 sie wahrhaft diejenigen 
sind, als welche man sie empfi ndet"55 

- das heif3t: ,sum sentiens' . Und es geht 
weiter: Man kann ,,s ich nicht traurig ftihl en oder von einer anderen Leiden
schaft erregt sein, se lbst wenn man schl aft oder traumt, ohne daf3 es wahr 
ware, daf3 die Seele eine solche Leidenschaft in sich hat".56 Ergo gilt auch: 
,sum somniens'. Es stimmt also mi tnichten, dass Descartes nicht die Selbst
gew issheit von Zahnschmerzen gekannt hatte. Im Gegente il bieten eben diese 
eine Selbstgew issheit, die nicht fa ll ibler ist als die der cogitatio. 

Die Fichte'schen Fiktionen des ,irrelationalen, prapropos itionalen, infa llib
len' Selbstbewusstse ins bemUhten als Gew issheitsgrund die praretlexive Un
mi tte lbarkeit, die tauschungsunanfa llig seis1 - wenn es sie ,gabe'. Die Ent
tauschung ergibt sich spatestens, wenn versucht wird, dieses Theorem als not
wendige und unwidersprechliche Voraussetzung zu erweisen - und das par
tout nicht gelingt. Wie notierte Blumenberg: ,,Das gehort zu den Enttau
schungen der spaten Neuzeit, di e mi t der absolu ten Gew if3heit des Selbst
bewuf3tse ins noch ein Sti.ickchen mehr an Selbstgegebenheit als jene momen
tane ldentitat erfassen zu konnen glaubte, zuletzt in den Bew uf3tse insanalysen 
der Phanomenologie".58 

~: Descartes, Rene, Die Leidenschaften der Seele, Hamburg, 1996, S. 45. 
Ebd. ; vgl. auch a.a.O. , S. 44ff. (§ 26). 

56 
A.a.O., S. 47. 

57 VgL zu Johann Gottlieb Fichte Henrich, Dieter, Fichtes urspriingliche Einsicht, Frankfurt arn 
Ma111 , 1967. 

58 
3 1umenberg, Beschreibung des Menschen, S. 530. 
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Wie auch immer man sich dazu verhalten mag: Unmittelbarkeit zum Zwecke 
der Tauschungsunanfa lligkeit wie Enttauschungsres istenz bleibt eine Trope 
von Theorien (se ien sie empiri sch, transzendenta ltheoreti sch oder spekulati v), 
die einen irrtumsunanfa lligen Grund suchen. Dass diese Unmittelbarkeits
pratentionen immer wieder enttauscht wurden, weil bei noch so gro f3 er Un
mittelbarkeit eine immer noch untergrUndigere Vermi ttlungsleistung und da
her Tauschungsanfalligkeit vorliegt, ist wohl oder Ube! di e Regel. Aber wer 
hatte diese Enttauschung je ertragen, der einmal in der ,Schlinge der Refle
xion' gefangen ware? ,, Die Enttauschungen der Philosophie sind aufs genaues
te dadurch begreitlich, dass sie immer mehr will , als zur Se lbsterhaltung not
wendig, weshalb sie insgeheim zu ihrer Rechtfertigung darauf tendiert, Selbst
steigerung zum Sinn der Menschheitsgeschichte zu machen", notierte Blumen
berg.59 

Waren wir in reiner Unmittelbarkeit zu uns selbst, gar zu anderen, bedi.irfte 
es keiner Medien zur Kommunikation. Das schweigende Einverstandni s oder 
di e pure Transparenz aller Individuen flireinander oder wenigstens ,meiner 
se lbst fi.ir mich se lbst' , das ware paradies isch oder hollisch. Medien wie Bild 
und Sprache sind di e Kul turtechniken des Wesens, das der infa lliblen Un
mittelbarkeit ermangelt - zum G!Uck. Denn sonst ware der Mensch kein 
Mensch und es gabe keine Kultur. Es gibt zum Gli.i ck kein fundamentum in
concussum, das gleichsam von auf3en und unbezweife lbar gew iss ve rbU rgen 
konnte, dass etwas keine Ta uschung ist. Denn Tauschung gri.indet in der Un
hintergehbarkeit von Mediali ta t. Und der Medienbedarf grUndet in Di fferenz 
und Relation, in Di stanz und Mi ttelbarkeit. Der Mensch ist das Vermi ttlungs
wesen, das semp er ubique der Medien bedarf, um zu leben, zu denken, zu han
deln und zu fi.ihlen. Dass auch das Gottesverhaltnis nu r ,mediengesti.i tzt' mog
lich ist, versteht sich. 

Nur ist gerade im Blick auf Gott das Idea l der Unmi tte lbarkeit so ver
breitety wie es Tauschungs- und Enttauschungsgrund ist. Wenn Paulus praten
dierte, den Herrn gesehen oder in diskret angedeuteten Himmelsreisen mehr 
geschaut zu haben, als man sagen kann und glauben mag, bleiben diese Un
mi tte lbarkeiten so pratentios wie irrtumsanfa llig. Daher bedarf die Schau in 
paulini scher Tradition ja auch stets des Wortes, der semantischen Distinktion, 
um ,apostolisch autori siert' zu werden. Wer wUsste denn , dass er den Herrn 
gesehen hat, wenn er nicht gesagt hatte, wer er sei und worum es geht? Daher 
konnten auch in den Evangelien durchgangig die Ji.inger als notori sche Nicht
versteher dargestellt werden (von Markus' Messiasgeheimnis bis zu Johannes ' 
permanentem Mi ssverstandni s der JUnger), we il die Schau des irdi schen Jesus 
noch lange ke in angemessenes Verstandni s seines Lebens, Lehrens und Ster
bens garantierte. Erst der Entzogene konnte - kraft des Geistes - erschlossen 
werden in se iner Bedeutung. Dann also erscheint der Geist als lnbegri ff der 
Unmi ttelbarkeit: als ware er immediat prasent und wirksam, wie er will. Nur 

59 A.a.O. , S. 27 1. 
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wer, der sich vom Geist ergriffen glaubte, wi.isste denn, was dieser wollte und 
wer er ware? Die unmittelbare Schau (die nach 2. Kor. 3 uns bekanntlich vor
enthalten bleibt bis auf Weiteres) wie die unmittelbare Geistprasenz sind daher 
re ligiose ,McGuffins': Pratentionen, mi t denen gut tauschen ist. Sie for die ul
timati ve Enttauschungsreserve zu halten, wi.irde in neue Enttauschungen ftih
ren. Solien doch Geist wie Glaube gerade di e Tauschungen enttauschen, in de
nen wir bis dahin lebten. Die Differenz von Gott und Mensch begri.indet den 
Vermi ttlungs- wie Offenbarungsbedarf - und entsprechende Enttauschungen 
angesichts der (Selbst-)Tauschungsanfalligkeit. 

Dass als Medium biblisch die Sprache privilegiert und das Bild kriti siert 
wird, ist bekannt. Relevant ist hier, dass durch die unhintergehbare Medialitat 
des Verhaltnisses von Gott und Mensch Tauschungsanfalligkeit auf Dauer ge
stellt ist und damit Enttauschung i.iber Gott und Glaube ew ig wiederkehren -
sonst waren sie zu Dauertauschungen geronnen. Wenn man das oben genannte 
Qualitatskriterium der Fallibilitat des Glaubens erinnert, besteht darin gerade 
die Qualitat kriti sch-kirchlicher Vollzi.ige: nicht eine Sicherheit oder frag lose 
Gewissheit zu insinuieren, mit denen der Teilnehmer getauscht wi.irde. Nicht 
dass man gleich davon ausgehen mi.i sste, Gott wi.irde den Menschen tauschen 
wollen (das ware ein genius malignus) , aber der Mensch ist nur medial an
sprechbar. Daher bedurfte se lbst der Teufe l der Tarnung und der Worte, um 
Eva anzusprechen - und sie Adam und so weiter. 

Dabei zeigt sich am Rande, dass Worte ebenso tauschungsfahig sind wie 
Bilder. Wenn und sofern diese aber unter ve rscharftem Tauschungsverdacht 
stehen, dann vermutlich, weil sie ,unmittelbarer' wirken (wenn man so spre
chen konnte), das heil3t, weil sie direkt aufs Auge gehen und affekti v per
formant sind. Zudem di.irfte es mit Bildern - Gotterstatuten wie Heiligen
bildern zumal - regelmal3ig Enttauschungserfahrungen gegeben haben. Eine 
animierte Statue suggeriert Prasenz und Ansprechbarkeit und antwortet doch 
nie. Was wir sehen, mag uns anblicken, sieht uns aber nicht. Daran andern 
auch achsensymmetrisch blickende Portrats nichts, wie sie Cusanus im Sinn 
hatte. Bildkritik in Form des Ikonoklasmus ist daher ein Paradebeispiel fur 
Enttauschungserfahrung mit i.ibereifriger Enttauschungsprophylaxe. Nur rennt 
man dann - nicht ohne magische lntuitionen - gegen die Bilder an, als ware 
damit das Medienproblem ge lost. 

Auf den Begriff gebracht gri.indet die Tauschung ebenso wie die Mog
lichkeit zur Enttauschung in der Differenz van Rea/em und Symbolischem (was 
die Erkenntnis und das Solien betrifft, sofern sie symbolisch reguliert werden) 
und in der Differenz beider zum Jmaginiirem, sofern das Imaginare i.iber das 
Reale wie das Syrnbolische hinauszugehen wagt. Diese dreigliedrige Differenz 
errnoglicht eine Enttiiuschung ohne zu vie! Verlust, wie er drohen wi.irde, wenn 
man irn Namen des Realen alles Andere fur Tauschung erklarte etc . Man hat 
dann zweierlei Differenzen und deren Verrnittlung als tauschungsanfii llig an
zusprechen: eine Tauschung, die ,in Ordnung' geht, in <ler syrnbolischen Ord
nung verbleibt, und andere Tauschungen, die nicht in Ordnung gehen, sofern 
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sie diese Ordnung storen und i.iberschreiten. So ist es sc. eine Tauschung, von 
G leichberechtigung oder Chancengleichheit auszugehen, da man doch 
bestenfa ll s auf sie zugeht. Diese ,ordentlichen' Tauschungen (w ie religioser, 
ethischer, rechtlicher Regulati ve) sind Regeln (norma normans), die andere 
Regulari en rege ln (normae normatae) und das Urteilen wi e Handeln be
stimrnen sollen. Verfassungen sind Ordnungen, die di e Orientierung bestim
men, nach der wir leben so llen. So kann man auch die biblischen Schri ften be
greifen: als norma normans, die ,Glauben, Lieben und Hoffen' ori enti ert und 
das entsprechende Leben regelt. 

Enttauschungen sind daher erwartbar, wenn es Ordnungsdi ffe renzen und 
-konflikte gibt. Fi.i r ji.idische Ohren bleibt es, wie exemplari sch ftir Rosen
zweig, pure Tauschung, wen und was Chri sten in Chri stus glauben. Ihm gait er 
als unnotiger Verrnittler irn Gottesverhaltni s (so wie Protestanten die romische 
Kirche als unni.itze Vermittlerin betrachten). 60 Die Tauschungen indes, die im 
Horizont einer Ordnung dieselbe i.iberschreiten - Imaginares, das nicht in Ord
nung geht - , werden irn Narnen der Ordnung enttauscht: als nicht rea l mog
lich, nicht anschlussfahig, unordentlich oder unrea listi sch. Dann kann die gan
ze Ordnung als enttauschend erscheinen (e twa wenn man von akademischen 
Freiheiten traurnt, geplant aber wird die Universitat als erweiterte Oberschule). 

Dann verscharft sich angesichts von Erwartungsenttauschung und Ent
tauschungserwartung die Frage: Was di.irfe n wir hoffen? Hoffnungen auf die 
Zukunft, an den Menschen und an Gott wie Welt sind als Erwartungen so tau
schungsanfa llig wie nur moglich und im Grenzwert ordnungsw idrig. Wer i.iber 
das Bestehende hinaus zu gehen wagt, der tauscht sich in den Augen all derer, 
die se ine Erwartungen und Hoffnun gen nicht teilen. Was dern Einen schlicht 
kontraf aktisch erscheint, gilt dem Anderen als ,plusquamfaktisch'. Davon lebt 
man, wenn man denn zu hoffen wagt. 

Den Deutungshorizont von Jochen Horischs Mediengeschichte von Se in 
und Sinn bi Iden zwei Grenzwerte: die ,metaphysische Grundannahme', ,,da/3 
Sein per se sinnvoll und da/3 umgekehrt Sinn i.iberhaupt vo rhanden ist",61 und 
die nihilistische (von Nietzsche ge liehene, von ihm kriti sch gebrauchte) These 
vom Zeitalter der ,Bedeutungslosigkeit ',62 in dern kein Sinn mehr sei oder 
gesucht werde. Nietzsche habe , lediglich' artikuliert, was sich in der ,Rea l
geschichte' der Medien urn 1900 ereignete: Die zentri fuga le Dri ft von Sein 
und Sinn in den neuen (analogen) Medien zerstreute ,jedes Vertrauen in ur
spri.ingliche und gottlich garanti erte Verdichtungen von Sein und Sinn".63 

60 Vgl. Rosenzweig, Franz, Der Stern der Er/6sung, Berlin et al. , 1988 , S. 373ff.380-389; Ders., 
Zweistromland. Kleinere Schriften zur Religion und Philosophie, hg. v. Gesine Palmer, Berli n, 
200 I; Ders., Die Grilli Briefe. Briefe an Margrit Rosenstock-Huessy, Tli bingen, 2002. 

6 1 H6ri sch, Jochen, Brot und Wein. Die Poesie des Abendmahls, Frankfurt am Ma in, 1992, 
S. 11. 

62 Vgl. H6ri sch, Jochen, Das Abendmahl, das Geld und die Neuen Medien. Poetische Korre/a
tionen von Sein und Sinn, Bremen, 1989, S. 9ff; Ders. , Bro/ und Wein, S. 9ff. 63 H6ri sch, Bro/ und Wein, S. 12. 
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Seine le itende These ist, dass Abendmahl , Geld und neue Medien ,,die drei 
gro!3en Formationen"64 der Synthes is von Sein und Sinn se ien und im Grunde 
a ll e drei ,a fo nd perdu ' ve rgebliche Versprechen. Hori sch schrieb ent
sprechend se ine Mediengeschichte als Geschichte nicht gehaltener Yer
sprechen. Nur ist das auch wieder enttauschend. Denn die Universalisierung 
der Simulation (der A V-Medien) und die Genera lthese der ,zentrifuga len 
Drift ' entbehrt e ines kriti schen Antagonisten. Wer Sein und Sinn zumindest 
unterscheidet, der muss sagen konnen, warum er so unterscheidet. Und wenn 
Medien die symbo lische Form s ind , in denen zumindest der Zusammenhang 
(bei a ller Nichtidenti ta t und Differenz) inszeniert w ird , ist di eser Schein nicht 
ohne Sein und Sinn . 

Ergo: Schein w ie Tauschung s ind phanomena le Gegebenhe itsweisen von 
Se in und Sinn, in we lchem Verhaltnis auch immer. Schein ist Se in - wie sinn
vo ll auch immer. Hier bewahrt sich die phanomeno logische Hypothese: Sovie] 
Schein , soviel Sein .65 Das mag man fur enttauschend halten, denn dann wiirde 
der Schein indifferent zum Sein - zum indest sofern er se ine Gegebenheits
we ise ist. 

Aber theo logisch ist das gut vertraglich: Sovie/ Ojfenbarung, soviel Gott; 
soviel Sohn, soviel Vater. Der Rest ist absconditus: supra nos, nihil ad nos. 
Wer mehr erwartet, den erwartet Erwartungsenttauschung. Wer daran nicht 
genug hatte, der verscharfte nu r die Enttauschungserwartung. Die vorzuzie
hende Regel fur e ine Ausbalancierung von Erwartung und Enttauschung, an 
der sich nicht nur der Glaube ori entieren kann , ware: bei noch so groJJer Er
wartungsenttiiuschung eine immer noch groJJere Erwartung zu pjlegen, Lieben 
und Hoffen trotz a llem. Das begreift ,der G laube' auf dem Umweg iiber Gott, 
dem er darin zu entsprechen sucht. Die immer noch gro!3ere Erwartung hei!3t 
nicht, sie ad infinitum zu tre iben - oder doch? 

64 
Hori sch, Das A bendmahl, das Geld und die Neuen Medi en, S. 16. 

65 
Und nicht nur Heideggers These: ,,Sovie! Sein, soviel Schein" (Heidegger, Martin, Vom We
sen der Wahrheit. Zu Platons Hoh/engleichnis und Thetitet [Freiburger Vorlesung Winter
semester 1931132} , Gesamtausgabe, Bd. 34, hg. v. Hermann Morchen, Frankfurt am Main, 
1988, S. 322); vgl. auch Ders., Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs [Marburger Vor
lesung Sommersemester /925), Gesamtausgabe, Bd. 20, hg. v. Retra Jaeger, Frankfurt am 
Main, 1979, S. 11 9: ,,[S]oviel Schein - soviel Sein", sow ie Ders., Sein und Zeil, Tii bi ngen, 
2006, 19. Aufl ., S. 36: ,,Wiev iel Schein jedoch, soviel ,Sein"' . 

---== 
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